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ERSTE ABTHEILUNO.
V

Anatomie und Physiologie.

Descriptiye Anatomie
bearbeitet vod

Prot Dr. KOIXMAKN in Bud.

I. lik«ilMir, IfbnlM plütlMh« NuhUUnsM.

I) Befand, B. T., Atlas complet d'anatomie obir-

urgicale topogr pouvant servir de compl6mcot ä toos

les ouvrages d'anatomie cbtrurgicale, eompos6 de 109
ptanebes grav^es tior acier, repr. plus de 200 grav.

dessioies 4'apres natute par II. Bion et arec teit« tx-

plicatif. 1 fort ro). in 4. Nouveao tirage. Paril. —
2) Besson, E., Le^one d'anatomie et de physiolofte

animales. Arec une pr^face de M. A. Dastre. 3e liase.

171 figg. dans le texte. 8. Paris. (Für die fran».

Gymnasien.) — 3) Brass, A., Bandatiaa der Auat.

dei Meoscben v. Bock. 7. Aufl. 6 Hefte. Leipzig 188>(.

— 4) Derselbe, Tafeln xur Bnt*lcke]angsges<:bicbte

Q. topogr Anatomie dea Henscheo. 6 Heft*. 4. Lefprig.— b) Brösike, Q., Canaa der nomalen Anatomie
des menscbl. KSrpers. 2. Aufl. Mit 35 Holzschnitten,
gr. 8. Berlin, — 6) Bronn, 0 Q., Cla-ssen und
Ordnungen des Tbicrreichs, wisseüschaftiich dargt-stellt

in Wort und Uild Bd. 4. Würmer: V'ermcs. Fortge-

setzt von M. Braun. Lief. 17. S. 513-560. Bd. 6.

Abtb. 5. Säugethiere: Mammalia. Portges. r. W. Leobe.

Liefg. 35 0. 36. S. 721—768. Mit I Taf. und 1 Blatt

Erklärungen. — 7) Brooks, Topocraphical anatornj-

of the abdomen. Lancet. Vol. I No. 7. Whole No.

3468. p. 352. — 8) üuonsanti, A. L , Contribuzioni

alFAnatomia degli animali domestici. Intorno all'osso

buiotico di Albrecbt o prebisiooeipitale. Clicic*

ITeterlnaria Anno 13. No. 9 e 5. 9) Cantlie,
James, Text-book of Naked-eye andtomy. The most
recbercb^ tezt book exstant, containing 113 pl. engraved

on Steel. 3. ed. 25 pp. — 10) Cunningbam, D. J.,

A nanual of praotioal anatomy. Part. I. See. edit.

Bdinbargh 188». 8. p. 484. — 11} D«rs«lb«. Bo-

logna the part «hieb it has pUyed in the historr of

amtomy. Internat Honataidir. f. Anat Bd. VII. S. I.

— 12) Debierre, Gh., tnM 4l6nent«ire d'anatomie

de l'bomme (Anat. deioriptire et dissection) arec notions

d'organoginie et d'embryologie gio^rale. Tome •«oond:

Syst&me nerreux central, Organes des sens, Splancbno-

logie, Knbryol. g6n6rale. Paris. 1068 pp. — 13)

DvtrftI, M. et A. Biotl, L'anatomie des maitres.

Trent« plancbes reprodaisant l«s originaux de Leonard
de Yinoi, Micbel-Ange, Raphael, Girioault etc., acoom-
pagn6es de notices explicatives et pr^c^dies d'aae
Hiätoire de l'anatomie plastiqoe par Uatbias Dural.

Lirraison I. In.-Fol. pp II et 12, 6 pl. et notices.

Paria. — 14} Ellis, G. V., Demoustratious of anatomy;
heingaguide to the knowledge of thu human body bj
dissection 1 1 . edit. rerised and edited by Q. D. Thane.
London, fy, 793. 8*. — 15) Bscbner, Anatomisobe
Wandtafeln. 4 Blatt in Farbendruck, (mp - Folio.

Leipzig. — 16) Fau, Anatomie des formen du corps

bumain a l'usage des peintres et des t>ralpteurs 1 Atlas

in foliv de 85 pl. arec texte explicatif. Paris. — 17)

Pfirbringer, Max, Untersuchungen zur Morphologie

und Systematik der Vögel, lugl. ein Beitrag sar Ana*
tomie der Stütz- and Uetregung^organe, Mit SO Taf.

II Thcile. Amsterdam. 1888. 4. S. XXI u. 834. —
IS) Gegenbaur, C, Lehrbuch der Anatomie des

Menseben. 4. Auflage. 2 Bände, gr. 8 Mit Holzschn.

Leipzig. — 19) Giovanni, A. de, Studi morfologici

del eorpo onaoo a vaotaggio della olinicj. Atti del

R Islituto di Sc. Letter» ed Arli. Venesia. 1889-90.
(Tomo XXXVIII.) p 39-43. — 20) Gray, 11 , Ana-
tomr, descriptive and surgical. The dra'wings by If. V".

Carter, «itb add. draw. in later ediU 12. ed. London,

pp. 1087. 8. 21) Halte, 0., Di« Poroen de»

I
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f KoLLMAiiH, DncmmTB Amtmiik.

BundlilielieB K8rp«rr und di« FtorniDdeningmi b«i der

Athmuni?. 2. Abth. gr. 8. Mit Atlas v. Ifi Taf. Jena.

— 22) Heitzmann, C, Die desrriptivc und topo-

graphische Anatomie des Menschen in G37 Abbild ungeo.

6 Aufl. in 6 Liefg. Coroplel 8. 528 Ss. Wien. —
SS) Deraeibe, Amu m a aia&&a descrittira e topo*

gnllM MjKMta in 6S7 fignm. 1. ed. iUUana. P«r
Lkppont. fr. ft. Wien. — H) Hia, W. (Sohn), De-
monstration von Präparaten und Modellen zor flerz-

Innervation. Mit 3 Abb im Text*. Verhandl. d. Ch.

Congr. f. iiiu. Med, Wien. S. 367-373. - 25) Joseph,
Elemente der pathologischen, der beschreibenden uad
histologischen Anatomie. Zusamtnengestellt aus Vircbow,

aokitanskf, Rindfleisch, Fester und Wagaer. Für Plijreioi

nnd Studenten. Kiew. 1889. 8. 8. 170. (Rosatseh).
— 2G) Kenwood, H R, The essentiala of medieal

aoatomy. Edinburgh and London 1S89. 62 pp. 12.

— 27) Krause, W., Manuel d'anatomie humaine.

Traduit aar la 3e 6dit. allemande par Loais DoUo.
BnueUes. Peee. IIL Ang6iologie. p. 263—425. 116 flf.

daas Is texte. Le ftsa S fr. — 88} Langer, G.

Lebrbaeli der aystemal und topogr. Anatomie. 4. Anfl.

gr. 3 Wien. — 2") Leidy.J., An elementary treatise

on human anatomy. 2. ed. III 8. London. — SO)

Luys, J-, loonographie photograph. de« oentres nerveux.

2. ed. 2 vols. At. 70 photogr. et 70 soh6mas litb.

4. PariF. — 81) Marsball, J., Anatomy for rUsti.
Illnitr. by 200 orig. drawings. 8. ii 8. 430 pp. —
32) Masse, Petit atlas complet d'anatomie desoriptire

da corpe humain. 18. Ar. 113 pls. Pari:^ — 83)

Mc. Laoblan, J., Applied anatomy, surgical, medioal

and operative. W. 230 engr. 2 vols. 8 London —
34) Merkel, Fr., Handbuch der topographischen Ana-

toaste aoas Oebnuob fQr Aente. 1. Band. 3. Heft.

Mit tahlreieben Holzschnitten. Bmaoaehvei«. 8. geb.

— SS) Nancrede, C, Baaentlala of anatomy and
marual of praotical diaseetion together with tbe ana-

tomy of tbe visoera prepared especially for stud. of

med. 3. ed. rev. and enl. Philadelphia 3SS pp. 12.

— 36) Sebmalts, R., Topographische Anatomie der

Körperhöblen dea Rindes. In 4 Liefg. I. Liefjg: Brust-

Uhle. 8. VI. 34 Ss. mit I Abb. und 5 Taf. Berlin.

— 87) Owen, E.. A manoal of anatomy. With illnstr.

8. London. — 38) Prodhomme, A , Atlas-manuel

d'anatomie de&oriptive du oorps bomain. 16. Av. 1S5 pls.

av texte. Paris. — 39) Quain, Klements of anatomy.

3 vols. Vol. I. p. 1. Bmbryology. With 200 engr.

10. cd. S. Vol. U. p. I. Osteology. 10. ed. 8.

London. — 40) Rieh er, P., Desoription des formes

ext^rieorea da corps bomain. Avec 110 pls. 2 vols.

4. Paris, — 41) Roser, W, Chirurgisob-anatomisohes

yademeeom für Studirende und Aerzte. 8. umgearb.
Anfl. 8. S. VIII nnd 240. Mit 139 Abb. Leipiig.

— 42) Sappeyi 0.. Trattato di anatomia descrittiva.

5. a Bd. ItaL aairoltima francese, rivedota dal Prof.

G. Antonelli. VoL IV ed. alt Milano. 1889. 8.

con flg. p. 944. — 43) Sernow, D., Lehrbach der

descriptiven Anatomie des Menschen 2. Bd. 1. Lief :

Anatomie der Eingeweide. Mit 89 Abb. S. 379—5SS.
Moskwa. (Russisch.) 2. Lief. : Angiologie. Mit 68 Abb.
S. 591—746. — 44) Soiger. B., Ein Lehrmittel (Gypa-

•bgoae einer median darebsebnittenen Kopf- und Hals*

hälfte eines Erwachsenen mit farbig hervorgehobenen
Kpitbelbexirken). Anat. Ans. V. Jahrg. S. 607. —
45) Testnt, L., Trait^ d'anatomie humaine. Tome II.

1. faac. Av. 131 fig. 8. Paris. — 46) Tillaoz, P.,

Trait6 d'anatomie avec application ä la Chirurgie. 8.

Av. 810 Sg. Paria. — 47) Tosea, Ob. S., A aiaaiua

of dental anatoaty, humn and eoaipaimtiTe. 8. od. 8.

Lordon. — 48) Vogt n. Yung, Lehrbuch der practi-

.schen und vergleichenden Anatomie. Mit Abb. 2 Bd.

3. und 4. Liefg. S Braunschweig. — 49) Wie-
dersheim, R., Manuel d'aoatiimie comparee des vt-r-

ttbr&. Traduit sur la 2e Vitien allemando par ti.

Voqnin • Tandon. Mit 802 8gg. 8. pp. XVI-387.

Paris. — SO) Zoja, Gh., Gonai atori«! aopi» U Gabi-
netto di Anatomia umana della R. Uair. dl PlOTia. Bott*

sc. Favia. Tom. il. 1889.

IL AntoalMhe iMkiik wU HdMik.

1) Antonini, A., Mannale V M sexione pratica,

ad n.90 degli studenti di vetenri.n la. Vol. I. Pisa.

1889. 8. pp. V! e. 121. 1. l r - a-aaione dei muscoli.

2. Prep, deile articolazioni. 3. äeheletropea. — 2) Aqui-
lera, P. 0, Mannal de tteniea anatömica que com*
«roode todaa las materias de la asignatura de disecion.

ladrid. p. 1081. 7 Taf. 8. — 3) Gunningham, D. J.,

R<-port of tbe oommittee of investigation in tbe anato-

raical department of trinity College. Session 18S8—89
Transac Royal Acad. of Hedicine in Ireland. Dublin.

12 pp. — 4) Doocan, H., An eaaj nethod of diaaco-

tiag the oyeball. Joam. of anat. Tbl. XXtT. p. 589.
— 5) Dwigbt, T., The scope and tbe teacbioK of

boman anatomy. Boaton. Joum. Vol. GXXIII. p, 387

—

840. — G) Eckstein, K. (Eberswalde), Technische

Mittheilang. Zool. Anzeiger. Xill. Jafargang Nr. 348.

S. 612. — 7) Eiohler, 0., Eine neoe Metbode sur

Qewinnang vonConroaioospr&parateo dea Obr-Labyriotbea.
Arob. f. Ohreoboillc. XXX. Bd. S. 198-904. — 8)
Frankel, Demonstration von Pitpamten dea normalea
Stimmbandea. Tagebl. der 62. Vers, dentacb. Naturf.

in Heidelberg. S. 5ß8—569. — 9) Fraz-r, New
mcthod of ezhiijiting topograpbicai anatomy lA tho
Brain. Laocet. Vol. I. No. 7. Whole No. 3468. p. 352.
— 10) Hartmann, Ueber die bei der Aufmeiiselung
des Wareeofortaatsee in Betracht kommenden anato-

mischen Verhältnisse. Arch. f. Obrenheilk. Bd. 29. 1.

u. 2. HefL S. 88. — 11) Herzen, A., Etudes M6di-

cales PropAleutiques en Soisae. Revue Suisse. 1 u. 2.

GcGCve. — 12) Uis, W., Bemerkungen über die ärzt-

liche Vorprüfung vom Standpunkt des anatomischen

Unterrichts. Anat. Ans. V. Jahrg. Nr. 21. S. 614. —
18) James, F. L., Sharpening tbe section knife. St.

Loois. Jonrn. Vol. LVL 1889. p. 156. — U}LoJftra,
Injection des veines par lea artcres. Ball, de PAead.

No. 52. 1839. r 914—916 — 15)Lissauer, Demon-
stration einer Methode zur Uerstbllung grosser Gehirn-

schnitte. Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie. Bd. XLVL
1889. Heft4.S. 493—494. — 16) Lo Bianoo.S., Uetodi

uaati aolla stazione zoologioa per la conservasione degli

animali marini. Mitt d. moJ. Stab Neapel, sni^. als

Repetitorium fSr Nittelmeerktmde. Bd. IX. Heft 8.

S. 435—478. — 17) LS WC, L., Uebcr ein Verfahren,

Gypsabgüsse vom Gehörgang und Trommelfell dea

Lebenden zu gewinnen. Arch f. Ohrenheilk. Bd. XXX.
1. u. 2. Heft. S. 172. — 18) Meyer, A. B., Der
Knocbenentfettungsapparat dea Xjgl. Zool. Museums za
Dresden. 5. Ss. 1 Tafel. — 19) Noateoolatar-

Gommission, deutsche, für die SohaffuBg einer ein*

heitliohen anatomischen Nomenolatar. Bericht über die

Gesebäftasitzong. Anal Anz. No. 16 u. 17. S. 498. —
20) Oppel, A., Eine Methode zur Darstellung feinerer

Straetarrorbiltnisse der Leber. Bbendas. S. 148.-21)
Praetioal anatomy, a manual of disseclions. Seventh

edit., revised by Rickmann J. Godlee. With 24 ooL

pl. and 278 wood engravinga. 8. 15 pp. — 22) Prell-

minary Report of the Commitlee on anatomieal nomen-
elatare, adopted Dec. 2S, 1SS9, by the Assoc. o( Amerii\

Anatomiats witbout Dissen t S. A. 1 p. (Der Secretär

des Comit6s, Bnrt O.Wilder, wünscht Aeusserangen

Uber diese yomdiläge.) — S8) Pulido, A., Los

museos anatomicos de Europa. SigL m6dico. Madrid.

Tom. .\XXVI. 1889. p. 921. p. 737. p. 753 p. 769.

— 24) Roberts, J. B., Anatomieal. The remedy for

ihe annual icarcity of dissecting materiai. MeU. news.

Philadelphia. VoL LVl. No. 3. Whole No. 888. p. 68

—69. — 25) Derselbe, The proper teaebing of ans*
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KOLLMAM», DnctiFfivic ÄMkTOWm. I

toB7. New.York Record. Yol. XXZTI. 1889. No. 18.

p. 863. — 26) Schmidt, G., Verfahren kleinere

Tbiere eor besseren Ansicht im Glue zu befestigen.

Sitzungsber. d. Ges. natarf. Freunde. Berlin. No. 5.

S. 95—96. — 27) SjebenmaDn,j Demonstration von
Metall-CorrosioDspräparaten des Labyrinths. Arcb. f.

Ohmbeilkaiide. 89. ßd. I. d. 8. Heft S. 89. 88}
Strotberi, J., On the presertation ef bodiw fordfa*

section. Kdinb Joum. XXXVI. p. 297—SOS — 89)
Tartuferi, J.. Nonrelle imprignation m^talliqae de

)a coro*«. Anat. Anieiger. Jahrg. V. No. 18 S 524
—526. (S. d. Ber. Ob. Histologie.) — 30) Thomas, A.,

A new preparation uf tbe nerroo* System. Hahneraann
Montbly Pbilard. Vol. XXIY. 1889. p. 65. — 81)
Thomson, A., Report of the eomniittee of eolleetive

inrestigation of tbe anatomioal sooiety of Great Britain

and Ireland for the Year 1889—90. Joum. of Anat
Tom. XXV. p. 89—100. — 82} Variot, G., Reeherobes
sur la eooservation da oorpt buoiain par lea proo6dte
gaWanoplastiqaa. Gas. d« Paris. Tom. VII. No. 48.— 83) Weltner, W., Bsfeatigong fon Spiritus(rfi!feoteB

aaf Glasplatten mitteltt Gelatine d. UljceringelatiiM.

Sitaangsber. d. Ges. natarf. Freunde. Berlin. No. 5.

S. 96—98. — 84) Windle, B., CacDicgham on the

report of the oommittee of inreatigation in the anato-

ieal department of trinity oollege. Dublin 1888—89.
Irmidon Med. Ree. No. 178. N. S. No. 28. p. 181—188.
— 85) Zuokerkandl u. Bberstaller. Beitrag sar

VereiobaroDg einer eiobeitlioben Terminologie der

moiMbL QebliDOlMriliabe. Wien 1889.

Koksiein (6). Die ron dem Ref. erprobte nad

tbeilweise anf der zoologischen Station in Neapel er-

foodene and schon lange angswMdte Metbode eignet

sidi für dfo Aiifbo«*briing klolnor Objooto Jn

Alcobol TOrtrefflich. Giasröhmn werrl^^n in 40 mm
laageStüoko,— oacbdem sie mittels einer dreikaatigen

?oflo angoMbiifUOB lind — lortboflt. Dio boidon

ollnon Indsn erhalten einen lockeren Baumwollen-

Terseblnss. Man kann daswiscben trockene Objecle

(Qebörknöcbeleben
,

Labyrinthe eto.) aufbewahren.

SollOB dl» Olj^eto, BnbryoDOB %. B., flraolit ufbo-

wabrt werrlpTt, so varsf^nkt rmn r!ic fllS-^chen in ein

mii Aloohol gefäUtea Oefäss. Sie fallen sich dort von

Mlbil TDÜ. 1b Vwpol lind dto Uoinon FMbiinBbroben

im Gebrauch, 4— 6 cm hoch, Ton denen dit Kilo —
^

circa 500— COO Stück— an 5 Hark kosten, z. B. W\

Deaaga (Heidelberg) oder Leybold (Cöln;. Bei

ibooB lat mir oaf otntr SoiU WMtoToiiolilan iiolb->

wendig. Signirt werden diese in einem grossen mit

Alcobol gefüUton Qlase aufzabowahrenden RöbrohOD

ntt Bloistiftnvfiebrtft. Um Qlo« mit BloioUft

boiobreiben za können, wird es mit der in Scbering's

GrGner Apotheke Berlin N. erb&Ulioben G!a«Stztinte

besUtchen and diese, nachdem sie binnen kaum einer

MJaoto dio Ottooboifliobo gODSgoad ongogriffon nad

nah gemacht hat, in fliessendem Wasser abgespflU.

Duo Olgoottrtfer, statt sie mit EUqnetten tu bs-

klobin, obonfoBs tn angegebsoer Weitom Signotnr

hergerichtet werden können, Ist klar und besonders

TOrtbeilhaft, da sie bei wiederholtem Gebrauch stets

xa sofortiger Aufschrift Torgerichtet sind. — Bei

Donoipr&pMrotmi wird dio fotteto Stollo motfirilofa

ttbortlobi

Lejars (14) erhält vollstSndig gefüllte Venen-

prilpnrote durch Eiospritsang der Venen von den

Arterien aus, wobei er zuerst eine lösliche Farbe ein-

treibt und doDtt alBO pulverförmige. So erh&lt er

reiche Venennetse unmittelbar r)er innern Fliehe

der Haut, fast möchte man sie eine erectile Platte

noinOD. 8io orgloaioa liob la Vonoa, dio dorn loMOra

nnd innom Fossrand entlang ziehen. Die Abbildung

zeigt einen Reicbtbnm von V«nen zwischen den Zehen

ainterdigitale Sieroe" und an den Zehen, oamentliob

OB dw Barii, dir iborrMofaond M. Bo worden nooh

Venen ans der Haut des Elephanten, am Bein des

K&ognru und des Slrauss besprochen nnd abgebildet.

NonoBoUtar-Oommiiiloa (19) fBr dio Seboiug
einer einbeitliohen anatomischen Nomen-
clatur. Die Nomenclrttnr-Commission. wi? sie ?ioh

kurz nennt (siebe den Behobt des Vorjahres, Ab-

adhnltt S Ho. IS) lal fir dio Aaeffibning dor ArWt
namhafteQe1d-Unterstfilznng?n von Sciton der prnnss

,

säohsisoboD, bajerlaoboo und kais. Wieoer Aoademie

dor WlüMMolnfloB oriialtoB. So iik fmor an dni
nicht deutsche MilgUidor, je eines für die drii

Spraoben: Englisch, Praniösiscb and Italienisch ver-

stärkt worden, namlich durch die lierreo Canaing-
ban (IhibllB), Loboaeq (Ooat) oadRomiti (Ploa).

Sn hat Commtjsion anf dfn Antras; Ko!! m.snn's

einen ioleroationalen Character erhalten und es ist zo

boffoB, das« dio BootrobaagoBc 1. dio auNonbaftoB

Synonyme au beseitigen, 2. eine lateinische gleioh-

heilliche Nomenclatur durchzuführen, für nifbrere

Kationen gleichzeitig fruchtbringend sein werde. Das

Oomtld geilt dabei foa der ABoteht ans, dass mSgliehot

Co^'^'*''Ta'iv Tirfabr^n werde, cm das Versländni?s für

die früheren Schriftsteller tu erhalten. Während die

diOlMlio aBatomioelM Goülloobaft obo Work ging, ist

dasselbe auch von der Qeseliscbaft americanisober

Anatomen geschehen. Genaaitoi voa dort Ist aoob

nicht bekannt geworden.

Slratboro (98) onpHobU fftr dio Ooaoorrlraag
von Cadarern Snblimat, Glycerin und Alcohot.

Leider sind die Angaben nur nach englischen Uohl-

BiaaiflOB aad BaeboBgUaehomOowlobi. ZboIbot balboa

Gallone komme 1 60Grao Snblimat. Hat die Zersetzung

der Leiche schon begonnen, dann etwas mehr Subli*

mat, ist die Zersetzung schon weit rorgescbritten,

doppett io Hot, aloo 380 Gran. Pfir da Woib goaigi

eine Gallone, für ein altes Inrli vir! imm ctvrns weniger.

Ist die Bant gleiohmSssig weich geworden, »o ist die

Injeotioa .aairolaliood. Blwu ron dir PMistgkott

sollte in die Bauobhöhle gebracht werden durch

Function da? Kabels, ebenso in die Nasenhöhle und

den Mund, auch in die Blase nach Entfernung des

Üriao und la dos Reetom, das rorher ansgespSIt wer-

den sull. Etwas soll auch durch die Venen injicirt

werden. Dies braoobt jedoob niobt immer zu ge-

ooboboB.

Dagegen begnügt sich Str. nicht bloss mit der

innerlichen Anwendnnp von Conservirungsmitteln. Er

conservirt die Cadaver auch von aussen und zwar mit

Qtjooria - OorboUIafo 1 : 8. Wenn dio Zonotsoag

schon begonnen hat 1:C, ist schon weit rorga-

schritten 1:4, und zwar wird die Leiche eingerieben
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4 KuLLMAllI), Dksciuptitk Amatowb,

uHtelst «inerBtot«, «in« pRNwdnr, die «r all •Kaien*

bezeichnet; 3 oder -i mal muss die Leiche ordenüicb

bemftit werden, 2 mal am ersten Tag und dann am
folgenden. Nach dieser Procedur behält die Leiche

moMtolang ibre natürliohe Beschaffenheit. — Das

Aufbewahren der Leichen gesohielil ohne Spiri-

tus; in der Tiefe der Kiste befindet sich lediglich

etwas WeiBgeiet. 3—4 Cadaver kSoneii in einer and

derselben Kiste liegen, dszwisoben Holzplatten. Nach

8 Tagen sollen die Leichen umgewendet weiden, am
den Druck abzuäkndern.

Anf dem Präparirsaal beginnen «ölehe PrSparate

eelbetversländlicb wie alte feuchten Objecte zu ver-

trocknen. Um dies la vermeiden, werden die Tische

Abends von dem Diener mit einer Waterproof-Decke

nberdeekt» weldie grow geirag ist, den sie fiber die

Ti'el herabhängt. Am Morgen werden die Tücher

entfernt, ist die £pidermis losgelöst, ehe die Cooeer-

TiruDg begann, dann mII dleaePartie mit einem Tnohe

eingewickelt werden, das mit Glycerin und Wasser

(gleicb>> Th^üe) getränkt ist. In der Reijei wi-d ie-

Rüoken zuerst pr&parirt. Bevor der Körper dann herum

-

gewendet wird, eoU die ptiparirte Plfdie gnt mit

Glyoerin-C&rbolsäare angefeuchtet werden. Ref. hat

dlaee Angaben aasföhrlicb gemacht, weil die Conser-

Ttrang der Leiehen för lingere Zeit mehr nnd nebr
eine Nothwendigkeit ist and die Methode T<tn Str* mit

Sablimat billiger ist als Jene mit GariioU&nre.

Tlinmaoa (31). Unter den Abiehnltt Metbo-
dlk führe ich hier wie im vorhergehenden Jahre 'S.

"

Conningbam) den Bericht des ComUes für gemein-

•ebaftllebe Unteisnelrang beetinunter anatomiacber

Prägen auf, welche die anatomische Gesellschaft von

Grossbritannion ond Irland im Jahre 1889 90 auf

die Tagesordnung geseUil hat. waren folgende

Att^gaben geatellt werden; 1) die Vieraaarierien
Bollen von jei'ipm rat^nvpr, d-T prSp!»rirt wird, fest-

gestellt werden, ebenso alle Abweiohuogen in der Zahl

and der Lage. S. Die BeiiAnngeo der Art. naiit»
laris interna >a dem Hase, pterygoideus externas,

ob sie oberflüchlicb oder liefer liegt und zwar eben-

falls an jeder secirten Leiche. 3. Die Verhältnisse

des Toberenlan laterale de« biateren Fbrtaaties

des Tains, ob frei ats Os trigonum oder zasammen-

hängend verknöchert mit dem Tains und ferner die

Betiebungen zn dem Lig. talo>flbnlare posUe. 4. Die

Reihenfolge der drei grossen Stämme, aas denen die

Vena portae entsteht und die Stelle ihrer Vereini-

gang. Ferner sollen die Klappen an irgend einer

Gtelte dieser ZaHiliM beaobtet werden. — Orelaebo

anatomische Schnlen. von SC haben Antworten ein-

gesendet. Das Görnitz hofft, dass im nächsten Jahre

eieb eine grtsiere Reibe ron Anstalten an der statliti-

scben Erhebung betheiligen. Die werthvollen Resoltate

der Erhebung •^ind in den Capiteln : Osteeiogie und
Angiologie untergecraobt. Siehe dort.

IIL trtMlHile n« MMdk.
1) Arndt, R., Fe« valgus, Pemms und das bio-

lo^'is^he Grundgesetz. Hit Abb. Wiener mod. Presse.

Jahr^;;. .\.\XI. No. 14; Nn. 15. — 2) Baraldi, An-
cora suir<i«iso sfcnotico nell'uomo. Atti d Soc. Toscana
di so. Q%\. Pioccsüi verbali. Vul. VII. — 3) Baur,
G., ün the morpbology of ribs and tlie Ibte Of tbe

aetinosts o( tbe mäian fiaa in fiabes. Joarn. of

morpbol. Vol. III. No. 8. p. 4^—46S. — 4) Der«
seiht, On the norphologv ihe vertebrate^skull.

Ibid. Vol. III. No. 3. p. 407—474. — 5) Bele-
mann, W., Das Vcrhitiiiss zwischen KCirperlänge,

Kopfumfang und Gewicht bei Neugeborenen. Dian.

Wanbarg 1889. S7 Sa. 4 %f. 8. - 6) Bellar,
C. P. , Proportions da eorps banaio. Abr^gi de
l'ouvrage de Jean Cousin avec adjonetion des carions

de proportionü empln}r6s ä diffirentes 6poques. Paris.

8. pp 79 avec figg. et plancbes. — 7) Berry, J. S ,

ehest development in youns persona. New KngL Uagaz.

Montbir 1889/Oa Vol. IX p. 451-459. - 8)

Bianebi, S., Ossificaaioni acoessorie (squamo-condt-

loidee) deiroccipitale umano. Lo sperimontale. Juli.

— 9) Derselbe, Contributo allo studio dello nsse

preinterparittali u* ! cranio umaoo. Arcb. per l'antrop.

Vol XIX. 18S9. iasc. .S p. 427—488. — 10) Der-
selbe, Ancora sulTcsso sieuotico nell'uomo. Uisposta

alle Meta del PfOf. Baraldi. Verbali detia Soc. Tos-

eaaa di Se. Nat. In Pisa. Luglio. p. 4. — 11} Der-
selbe, Sopr» an raro caso di Os trigonam del Barde«
leben. Monitore zoul. itallano. Anno I. No. 9.

p. 171 — 176. — Ii) Bimar, Trois cas d'anoraalie de

i'apopbyse jugulaird de l'occipital. Gas. bebdom. Uont-
pell.er. Tome XI. 1889. p. 445. — 13) Biondi,C.,
Forma e diaensiooi deU'spofiai ooronoide nella maodi-
bola nmaaa. Coa S tav. Areb. I'Antrop. VoL SO.

p. 129—188. — 14) Brenne and Fiaeher, Bemer»
kungen zu B. Fick's Arbeit: .Ueber die Methode der
Bestimmung von DrebungsmomeDteo. Ärch f. Änat.

Suppl.-Bd. I3S9. S 213-221. — \L) Braune, W.,

Das Sternum ein Hemoiunkisapparat ier Rippcnbewe-

fnng. £bendas. Soppl. Bd. 1889. S. 289—24u. —
6) Bredie. G. 0, Note on the transvene-humeral,

eoraeo-aoromial, and eoraoo>bameral Ugameats. Journ.

of Anat Tom. XXIV. Vol. IT. p 247-252. -
17) ßroom, R., On the fatt of Ih«- Quadrate in m.im-

mals. Annais and maga». of MaU UtsU G. Ser. Vol. 6.

No. 85. p. 409—411. — 18) v. Brunn, Ueber die

Bänder am Gaumenfortsatz des Wcspcnbeios» Natur^
fi»nMb.'Gea. Rostock, Sitzg. 27 Febr. (Bostoeker Zei*

tung No. III.) — 19) Busch, Ueb«r das gegenseitige

Verhalten der Hörner und Zähne in der Classe der

Säuditbiero. Verb. d. deutsch, odontol. Gesellscb.

Bd. II. Heft 1. S. 72— 106. — 20) Cagney, J., The
Mechanisra uf Suspension. Trans. Rc*>. Soc. London.
— 21) Derselbe, Disposition of the vertebral column
in baoging (and swinging) postures. Joorn. of Anat.
Vol. XXIV. p. 585-591. - 22) Carlsson, A., Von
den weichen Theilen der so^'. rraepollex und Prac-

hallui. Vorl. Mitthl. Bioiog. FSren. Förbandlingar.

Stockholm. iSo. 13. p. 117—124. — 23) Chiarngi,
G., Per la storia deirarticolazion>j oocipito-atlo-assoidea,

Monitore sool. italiaoo. Anno 1. No. 5. p. 90—95.
— 14) Cleland, On flbro-plates and intervertebral

dibcs Journ. ofanatomy. Vol. XXIV. No.3. p.373-87S.
— 25) Corrado, G., L'osservazlone dello sterno per

l'apprezzamentt' dell'et.i del fot i f dt:-l n>jonatL. Giorn.

intern. Sc. med. Anno 12. Napoli. .\ugusi. — 26)

Delitsio, S., Ueber die Vcrscbitbaogen der Hals-

organe bei versebiedenen Kopfbewegongen. Arch. f.

Anat Anat Abtb. S. 78-81. m III. - S7)
Dwight, Th, Jj'nts and Mujcles of Contortionista.

Bobtoti Soc of NAt. H.-,t. Vol. XXIV. 1889. p. 355—
?>bCi. — 28) I) i- rs 1 1 Ii i-

,
Irregulär uiiinti ut Ihe ririt

and second pieces of the sternum in m»n and apcs.
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Sonn. 9t »nit. Toi. XXI. p. S88—549. -- 29) Der-
selbe. The olosure of tbe cranial sutures as a sign
of ai;e. Hoston Jouru. Vol. CXXII. No. 17. p. 389—
:i92. — 30) Derselbe, Tbe Sternum as an Index of

Sex, Ueigbt and Agc. Journ. of anat. Vol. XXIV.
p. 538. — 31) Eicbbaum, Die innen Arehtiteetor
der Knoehen nnd ibie atetiMbe Bedeatong. Tortnf.
BerKntr tbieriuitl. Wooben«ebr. Jahrg. VI. No. IS. —
32) Ellis, Tb S., The liuman foot, its form and
structure. functions and clothing. London 1889. —
33) Kmcry. C., Zur Morphologie des Hand< und Fass-

skelels Mit 5 Abb. Aoat. Anz. V. Jahrg. No. 10.

S.f8S— 294. Auch unter dem Titel: Recberches sur
Ia morpbologie du aqii«l«lte des eztrioit^ obes les

rert^bras temstroi. Areh. Itat, de Riol, Tome XIV.
Fa-^r. III.

f..
421. — 34) D.'rselbe, Stu'li sulU morfo-

logia dellü scbektro (idle estremit.% dei tr«rt«brati.

B. Accad. d. Liocei. Ser. 4. Rendic. Vol. 6. p. 239—
?36. con fig. — 35) Ficalbi, K., CoosidoraBioni
riassuntirc suHe ossa accessorie del cranio iti manni-
fori a deiraonob Monitore sool. italiano. Annn I.

No.7. p. 119—185. — 86) Fick, R., Oebor die Form
der (lelenkfläcbcn. Arch. f. Anat. Anat Abthl^'.

Taf. XXIII S. 891-402. — 37; Fick, A., Uet»er die

.M'th'jdf itr Bestimmung von Drehungsmomuiiten der
Moskcln. Ebendas. Anat. Abtheilg. S. 282. — 38)
Gage, H., Congenital absence of fire ribs. witb resal-

tlng d«/onniiieo. New York Journ. Vol. L 1889.

p. €50—SSI. — 89) Hasse, C. u. von Zakrsewski,
Dai menschliche Im cken und die normalfii Kindes-
lapf-n bei der Geburt. Zeit^obr. f. Geburtahülfe u.

fiynakologie. Bd. XIX. H. 1. 7 Fig. — 40) Heard,
Cervical ribs; Achselbogcn roascie. Transao. Royal
Aoad. of Medioine in Iroland. Dublin. Session 1888
bis m^. - 41) Hennig, C, Ueber PolydaktjUe.
teipiig Sit7g:,ber. S. 1—3, u. Znsatt S 6—9. — 42)
Hultkrantz, J. W., üeber die respiratorischen Bo-
wegangen des menschlichen Zwerchfells. Mit 1 TaL
Skandinav. Arch. I. Physiol. Ud II. Heft 1. S. 70 -88.

—_ 43) Jaboalay, Le maaubrium du sternum au
point de vue de l'anatomie pbysiologique. Prov. n6d.
Lyon. No. IV. 8. p. 897-399. — 44) Imperfeot de-
velopmeot of flbala. North Lond. or Univert. eoll.

HospiUl report». 1SS8. London 188?. p. 17. — 45)
Iversene, Ed , ConUibution 4 T^tude des articu-

lations de la (et«. 4. pp 60. Lyon. Thiae. — 46)
Killian, J., Sagittale Spalten der bintoren finden
beider SiebbelnmasebelD. Monatssebr. f. Ohimib«nir.
XXIV. Jahrg. No. 8. S. 236—288. — 47) Körner, 0.,

Infeatigatious in regard to tbe Influence of tbe form
of ihe cranium upon sereral importunt ri lafii t.s of tbe

temporal bone. Arch. of Otology. New York. Vol.

XVin. 1889. p 310-31«. — 48) Kohlbrügge, Ow
het baudskelet der Weiveldieieo, io 't bijsooder
Hylobate«. Nederl. Dierlnindige Vereenig. Ser. II.

Deel II Aflev. 4. p LXXVJf. - 49) Derselb. , Ver-

•Qcb einer Anatomie des G'-lus Hylobates. Zuol. Er-

gebnisse einer Rtih ' m Nierlerlandisch Ost - Indien.

Herausgegeben von ,M W. b. r. Heil 2. Taf. XVll—
XIX u. 24 Fig. im Texte. S. Jl 1-354. — 50)Küken-
tbal, W.» üeber die Hand derCoiaoeen (IIL Mittbl.)

Anat Ana. V. Jabrfr. 8 Abbttdgn. S. 44. — 51)
Lauen st ein, C, BemerkuDgeD zu dem Neigungs-
winkel dch Schenkelhalses. Mit 1 Taf. Arch. f. klio.

Chirurt;ie. Iii. Xl,. S. l'44--i49 - 52) Lcboiicq,
U., De la Soudure congenitale de oertains os da tarse.

Boll. Aoad. d. med. Bruxelles p. 1. — Logge, F., II

foianes Jugalara spnrian ed il oanalia taBpoxalis nal
eranio di an non« adulto. Boll. se. med. Bologna.
Ser. 7. Vol. 1. p. 509-522. — 54) Lenhossiik,
M. V., Anat. Mitfhcilunpen. 1. Kin neue« Ligament am
Handiüclcrn. Anat Anz S. 230. — 55) Lohr. C,
Unt^rsijchuiiRcii iib'T die baweguugen der WirbeUänlc
nach vurn und hinifii. (Nach einer neuen Melhüdo
am Lebenden.} Münohener Woohenjobr. Jabig. 37.

No. 5. S.74—75; No. «. S. 97-99. - 56) Lucy, ?..

Les anomalies d? rnccipital eipliqu^'.s par l'anatomie
compar^t; et le diveloppement. 4. pp. 114 arec 2 pl.

Lyon. Thc3C. — 57) Harey, La locomotion aqua-
tique öludito par la pbotoebronographie Compt. rcnd.

Ton. CXI. No. 4. p. 918—SIC. — 58) Maany, Pouoe
samumAraii«. Boll. Soo. anat. Paris. LXV. Aonte.
5. Sir. Tome TV. p. 252—253. — 69) Meyer, 0.,

Einige Fälle von Polydaktylie bei Schweinen Berliner

tbierürztl. Wochenschr. 6. Jahrg. No 34. 5 26^—268.
- CO) Meyer, H. r, Die Bestimmungsmetbctden der

tielenkcorren. Areb. f. Anat. Suppl.-Bd. S. 53— Gl.

— 61) Derselbe) Das Sitztn mit gekrevsten Ober-
schenkeln und dessen mogliehe Folgen. Ebeadas.
(Anat. Abth.) S. 204 - 208. Biol. Centralbl. S. 51S.
— fi2) Ii*>rselb*>, Die , militärische Haltung*. Arch.
f. Anat. Anat. Abth. S. 276—284. — 63) Morse Mi,
E., Su alcnne Anomalie dell' Osso oocipilale negli

aiienati. Rir. SperimenU Vol. XVL Faae. UL 8a. Nota.— 64) Derselbe, Sulla Fosseta ermiana n«i pri-

mati. Atti soeieti Ligustica di Soienze nat. e geo>

graphiche. Vol. I. Pasc. II Uenora. — 65) Moser,
K , Urber das Wachsthum der mensobl. Wirbelsäule.

Dibs. StraüSburg i. E. 8. 59 Ss. mit Figg. — 66) Obo-
lonski, N. A., Verbrecherschädel. Vtstnik obsh. hig.

sudeb. i prakt. med. St. Petersburg. Bd. VII. Pt. 3.

S. t— to. 1 Taf. (Russisch.) — 67) Ostroamow, A.,

Regio oooipitalifl. Bine morphologisobe Studie» Arbei-

ten der Kaaaner natorf. Geüellsch. 1889. B). XXI,
Heft 6, S. 5-442. 9 Fig (Russisch.) — CS) Patte-
son, R. 6., Symmetrical supernumerary digits. Illustr.

med. News. London. Vol. V. 1889. p. 221. — 69)

Pfitsner, Ueber das Fuasskelet des Bundes.
Tagell. der 62. Vers. D. Natorforsdl. in HeidelbOfg.

No 8. S. S65 ond Biolog. Centralbl. S. 441. —
70) Derselbe, Die kleine Zehe, eine anatom. Studie.

Arch. f. Anat. (Anat. Abth.) Suppl. S. 12. — 71)

i'oiricr, P., La clavionlo et uts artioulations bourses

s^reuses des ligaments costo -[claviculaire trap4zoYde et

coDoi'de. Journ. de Panat Tom. XXVI. No. 2 p. 81

—

IM. — 78) Pritcbard, J. J. G., Deformity of the

feet in an aged Woraan. Lanoet 1891. Vol 1. Mo. 1.

No. 8514. — 73) Romiti, G., La fossotta feringea

neir csso .rccipitale dell'uomo (con tav.). Soc. Toscana
Sc. Nat. Pisa. Vol XI. p 10. — 74) Rossi. U-, Un
caso di processo sopraoondiloidco intemo del femore

umano. Lo sperinootale. Tomo LXV. p. 614—621. —
75) Sobnell, F. M., Oeber die Wirbati&ule des Hen-
aebsn, des (iorilla and des Cereopitheoos. VergL osteot*

Stndif. Diss. MSncben. 54 Ss. t Taf. 8. — 76) Graf
V. Spee, F., Die Verschicbungsbahn d«'s Untorki»-fcrs

am Sohldol. Arch f. Auat. (Anat. Abth.) S. 2S5. —
77) Staderini, R., Di un ossetto sopranumerano
del oarpo nelP uomo. Monitore sooL itatiano. Anno l.

No. 4. p. 77—79 a. Atti d. R Aooail. d. Fisioeritici

di Sien* Ser. 4. Vol. 2. p. 809-412. — 78) Steg-
mann, A K., Material zur Frage von der Wechselbe-
ziehung zwischen KörperirLn^;^, ßrustumfang und Ge-
wL.jht, Wojonno-racdizinskij Juruali I8S9 Juli-August.

(Uuss^^ch.) — 79) Sternborg, M., Ein bisher nicht

besobriebener Oaoal im Keilbein des Mensoben und
manolnr SKagethiere. Arob. f. Anat (Anat Abtb.)

Taf. XVII S, 304—331 — SO) Stieda, Eine Anzahl
von Präparaten, welche vi r>chi(dene Formen des Os
trigonum Bardeleb^Mi darstcllf-n. Hiol. Centralbl. S. 511.

— 81) Sversene, Contribution ä P<^tude des artiou-

lations de la tete. Tbise de Lyon. — 8S) Tedasehi,
A., Contribaio »IIa eonotoonsa delle om lasanide».

Bassenia dl Sc. med. Anno 5. No. 10. Hoden». Oetb.
— 83) Tcnchini, L., Sulle varietä numeriche verto-

bro-eostali nel!' uomo. Atr^neo med. parmeiise. 1889.

T. III. p. 179—210. — 84) Derselbe, .Sur les

variet*'.s num^riqu«s vf rlebrü-co^Ules che» l'hommo.

Noüvclh's R'^i hr rt hcH d'Anatomie. Arch. Ital. de Biol.

T. XIL 1889. Pag. XLUL (KuiMS Referat obne be-

Digitized by Google



6

stitamte Äoe&beo in i-i, C'. r;:[. irs irji.djca des XIII,

Congres«. der Associ&tioa med. italienae.) — 86}
Thomson, A., The orbito-m&iillaTy frontal in man
ud tlie KfUt «ith notM on tlM rarietlM of tho human
laeiynal boae. Joaro. of Anat Toi. XXTV. No« 8er.

Vol. IV. Part I'!. p. 349-358. — SC) Derselbe,
Anatomische Siaiiat.k in England. Ibid. Tom. XXV.
l>.

89-100. — 87) Derselbe, Additional note on tbe

influeooc of posture and the form of 'h« rirt-cular sur-

teoo of tbe tibia and aotnffüua in th'. i rkrcnt races

of man and thejr bighor apoo. Ibid. XXIV. IL p. 310.
— 88) Toooani, L., Salto apottsi olinoido« nrndie del

oranio umano. Diss. L'Ateneo med. pannense. Anno 3.

p. 288—315. Parma 1889. — 89) Turner, Wm..
Human neok «Ith tho odontoid prooess diatinct from
the body of tbe atia Tertebra. Journ. of Anat. 1889.

Vol. 24. p. 358. —90) Verga, A.. Poche parole sulla

apioa troolcan deirorbita anana. Aroh. Aotr. e. Etnol.

Finaio. Toi. 19. p. 4S0-49«. — 91) Vierordt, H.,

Das Masse nwach.sthum der Körperorgane des Menschen.
Arch, f. Anat. Suppl. Bd. Tat. V. S. 6S—94. —
9'2) Wiener, C. Das Wachsthum des menschlichen
Körpers. Vorträge, geh. im naturw. Verein zu Karls-

ruhe. 8. 98} Wilkie. J, Hereditaij malformation

of digit«. Joura. of Anal. Vol. XXIV. Mo. U. p. 167.— 94) Win dl«, üonnitod Epiphysefl. Ibid. Tom.
XXIV. No. U. p. VIII. — 95) Windle and H um-
phrey. Cranial and Dentalobaraoters of tbe dog.

Prooeedings of Ihc Zoolog. Soo. London, p, 6. —
96) Wirt, W. K., A tbeoretical and practical de-

moDstratioo of the aetion and tension of tbe teodo-

aohillia in amportinK tb« bo^r oo tiptoo. M««-Yotk.
Roeoid. Yot ST. No. it. Wkolo No. 1088. ^ 788.

Bianohi (II) botnwlitot da« Oo Irigonnm alt

d&j Resultat zweier cartilagiDöser Element«, welche

UEsprÜDgUcb den mensohliohen Talus zusammensetzen.

Man kann dosbalb veder ron einer Fractur, noob ?on

•inom Sesambein sprechen. Dioao Bntstebang des

Tains ist bei manchen Thieren ein« typisch? Finricb-

tang} bei maacben fiatraobiera stellen xwei verscbio-

dOBO Knoehon don Tains bor, bol vfolon Bonlloni bo-

steht die :i:l[[.':che Einrichtung, bei den Honotremen

und bei den Edentaten sind dio boiden Knoohon ua-

TollkooiDOB Tttoinigt.

Stioda (80) bonoriti, das Os ttlgontin feSna»

nicht als Sesambein aufgefasst werden, ea sei nnr

darcb Biodermasse in einem von ihm beobachteten

Fallo bofostigt gewesen and das sei obno Weiteres im

Widerspruch nh dar Hat« «In«« inrtbolioboD

Soaambeines.

Gagnojr (31) bericbtot, dass der Zug auf die

Wlrbolsittlo boi dorn Anfbingoa doo Körpers, aol

es des lebenden oder des todten, folgende Erscheinung

horrorruft: die Länge den Wirbelkörpero entlang

nimmt zu vom 1. Dorsal- bis 1. Lombalwirbel, ?on

'/,—VsZoll englisob, das ist 1 '/,—S'/jem, die Unge
zwischen den DornfortS&tzen der •>nr;\hnt(>n Wirbel

nimmt aber ab um ca. l'/^ Dieses letztere Maass

kami tm Lobondon wio amTodtra fbatgocMll wwdwi.
Daraas geht berror, dass die Domfortsiteo siob

nähern, während die WirbelkSrper sich von einander

entfernen. DieVersohtedeoheit der Hais- und Lenden-

onrfo bodingt ein andoioa Voibaltoa. Ol» lolilon

Curve zeigt beim Aufhängen eine V6rk'ir7nTip von

r/, cm in Folge der grossen Baadsoheiben. Bei der

HaUonno, dia sieb ibnlieb vtrbilft| sind ot

weise die Binder zwischen den Dornfortsätzen. Be-

sQglioh der anatomischen Begründung müssen wir auf

das Original verweisea und bemerken nur, dass an

dorn LottdonabsebnUl die LIgg. latsnorCobraU« vom
comprimirt werden.

Delitzin (26). Die Bewegungen des Kopfes

mursaohea bedeutende Versobiebangen der

Ealsergfttto. Dioao Vorsebiobaagoa bstnffon alle

Systeme der tialsorgaae. Bei den Drehungen des

Kopfes wird nicht nur der Atlas, sondern es werden

aacb die oberen Halswirbel gedreht (,»torquirt*). In

dem Systeme der Laflröhre bescbr&alit sieh die Ver-

sobiebung nicht auf das Zungenbein, sondern ist tief

nach unten, sogar bis zur oberen Brustapertur zu

oonstatiran. Dabot bewegt sieh ia ontspreobondor

Weise der Kehlkopf und die Trachea. Der Sohlund-

kopf und der Oesophagus folgen ihren Bewegungen.

Die grossen Halsgeßsse rerschieben sich fast ibror

ganzen Länge nach. Ihre Verschiebung beschlinkt

sich nicht auf die secundären Carotiden, sondern rer-

breitet sich nach unten, auf die Carotis communis.

Dioso bleibt boi vonebiodoaoB Kopfbowogungon nicht

anbewegliob, sondern ändert ihre Logo tau Wlrboli

Larynz, Trachea und Speiseröhre a. s. w.

Dwigbt(S9) zeigt, dass sich die Nähte viel

früher sobliessen als man glaubte. Der Procets be-

ginnt in fielen MUsa bei Personen unter 30 Jahren.

Von 30—40 ist nnr ein Fall, in welchem der Naht-

schluss keine Fortschritte gemaobt bat. Der Sohluss

beginnt «asaabaslos aa dar laaaaaotto, wlo üagst

bekannt, aber schreitet nicht gleichmässig nach aaSBSB

fort. Der Schluss einer Naht, und die Art, wie der

Process sich weiterentwickelt, sind sehr unbeständig,

nnd was D. über diesen Pankt äussert, sind nach

eigener Angabe nur Vermnthungen. Im Ganzen sind

Nähte für Altersbostimmaogen sehr unsicber. Eine

Tiboll«, In dar 100 Sobtdal nrischMi 17-19 Jabna
aalliptBbit sind» gtobtwsatgstoai daigoABhaltipaaUt.

Emery (33 u. 34) kommt bezüglich der über-

zähligen Strahlen za denselben Schlüssen, wie

Referent ein Jabr früher. Auch er nimmt an, dass

der Orundtypas der Gliedmaassen der Land-
w i rb ? 1 1 h i ? re sich aus einer vielstrabligen Pisoh-

flosse durch slimälige Redaotlon der vorderen and

bintoraa Strahlen ansgobttdot bat. Er Ist also anoh

der Ansicht, dass bei den Ursäugethieren niemals ein

als wirklicher freier Finger fnnctionirender Präpollei

ezistirt bat. Wenn wir nun bei modernen Formen einen

bodeatendon Torsprnag am tadialsB Raado dorVoU als

Tastballen oder als Grnbwrrltieug entwickelt finden,

SO ist dies ein aas dem bereits Torhaodenea Radimoat

das Prilpolloz soenadir goaSohtots«, ta aoaor Voiriob"

tang bestimmtes Organ. Die bis jetzt bekannt ge-

wordenen anatomischen Verhältnisse ^?b«n uns also

keinen genugenden Grund dazu, tur die iiaad der

Anaiotoa siaa aiohr als fllafiitrabliga Urfaro ta

pn<;*.(iHren. (Die radirnpntären Strahlen sind alte

Zeioheo gemeinsamer Organisation. Ref.) Siebe

Bardolebon aatsr daai AbsahaiU Myologio.
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BftMe and Zakrzewski (39) seigeo, dass di«

Asymmetrien fi"? Beckens eigentli(*h die Regel

Bad Symmetrie die Ausnahme darstoilen. üntersaoht

wmdMi Im Omsm 164 Fnnn mit AayumtM&ä.
DaTon zeigten 100 eine Abweichunr: f^fr Wirbclsnule

Mch teobts, nnd somit eine Abweicbuog der Sobam-

Mnfiifs dmIi lioks, wl« «noh «tn U«b*rwf«faD md
•inea grösseren Tiefstand der rechten Beokenbilft«

nnd ein k&raeres, rechtes ßein. Die übrigen 64 waren

linksscoliotisob and zeigten somit die s&mmUichen

VarbiltDiSM «mgtkebrt. Ammfden wnrdM Wfnma
ontersncht. Ton denen sich mit allen iu Gebole stehen-

den Mitteln weder eine Abweichung der Wirbelsiiald,

Boob •lo* Asymmatri« dM BMbtD« und der utttsnii

Extremitäten nachweisen liess. Letzterer Befund ist

am deswillen interessant, als sich der Mangel an

Asjmmetrie nur in etwas über lOpCt. der Falle naob-

wiiiwi lisat Bei 6< vod dea 100 rMblMoeltotieeben

Frauen war der Unterschied in dem Tiefstande der

vorderen oberen Darmbeinstacheln 1— 2 om, bei den

übrigen , bei deoeo die Abweiobang der WlrbeWale
wenig ausgeqirodieB ww, belmg der Untonobled nw
0,4— 0,8 cm,

Koblbrugge (49) bat 1. Muskeln und periphere

Nerfeo des OemteHyUbatee iiDtemobt, and ebenee

2. die Ossa carpi, Tarsi und Sesamoidea. Einige

Angaben über den Pripollex sollen hier Platz

laden, naobdem er bei den R.-Arten in Form eine«

deotlichen kleinen Knochens vorkommt und die Frage

der Foljdactylie des Menschen durch die Untersuchun-

gen an Thieren allein befriedigende Lösung hoffen

darf. Der Fripollez fud eicb bei 18 BzempiMen

des Genus llylobates und zwar stets an beiden Händen.

Kr liegt am Kadialrande des Carpus zwischen Radiale

vod CaipeleL Mit enteren ist er gelenkig, mit

letzteren dowh starkes Bindegtvebe verbuoden. Die

Beziehungen dieses Knochens zu den Sehnen and

Moskeln waren bei den drei untersaohten Arten ver-

ediiedeii. Ao der reehten Hand eines H. egilit endete

die in zwei Theile gespaltene Sehne des M. al iu tor

pollicis bereits am Radius, doch ging vom M. exteosor

earpi radialis brevis eine Sehne aus, welche nur am
seg. PrilfMdlez sich anheftete, ohne auf das Garpale I

überzageben. An der linken Ilanr^ d<^s;nlben Affen

tbeilte sich die Sehne desselben Muskels in zwei

Strilnge, Ton denen der eine in die SebBeasobelde der

radialen Extensoreo aoastrablte, die andere theils am
sog. Präpollex inserirte, theils über ihn hinweg zum

Carpale i sog und hier endete. An der rechten Hand

eines B« syndaetylos war die Sebne des Abductor

poUicis nicht spalten, doch befestigten sich ihrp

Fasern, ohne auseinander zu weichen, theils am sog.

Pripollex, theils sm Caipale 1. Die am Ckrpele I In-

serirenden Fasern zogen dabei nicht über den sog.

Präpollex hinweg, wie an der linken Uand dos H as^ilis

sondern sie lagen am radialen Rande dieses Knochens.

Der sog. Pcipolliz ist bei B. sjndMtyhia beienden

stark rntwickelt. Die Sehne des Abductor poUidi

greift Dicht in der Mitte desselben an, sondern »a

dessen radialem Rande. Bei H. lendsous (leefateHMid)

7

war die Selwe des Abductor in zwei Stränge getbeilt,

piner von diesen inserirte in Haupt^schp am Präpollex.

wahread einige Fasern über ihn hioweg zum Carpale 1

sogen. Der andere Strang endet« am Carpale I, ent-

sandte aber auch noch einir« Fasern zum Präpollex.

Bei allen heftete sich der M. extensor poUicis brevis

an dis Basb des Hetaoarpale. Ein TbeO der Fkiem
des Abductor brevis und Opponens polliois «ntepringt

bei Fl. agiiis am sog. Präpollex, bei H. syndsctylus

dient er nur einigen Farem des Opponeas als Lr-

sproagsst^e, und bei H. letNisens «lad kein« Bnsbel-

fasem an ihm hpfcstigl. Da Viele den sofr Präpollni

als Sesambein auffassen, hat K. nähere Mittbeiluogen

äb«r die Besambrtne des Hylebates gegeben , die für

die Frage sehr willkommen sind. Doch müssen wir

in dieser Hinsicht auf das Original verweisen und be-

merken nur, dass die Unterschiede zwischen Sesam-

beiaen «nd ndimentir gewoidenea Skeletknodiea

sehr beträchtlich siad. Siehe Uerilber Fftrbringar

(Osteologie).

H. T. Meyer (61). b ist eine vielfaob geübte

und beliebte Gewohalieiti beim Sitzen die Beine über-

einander zo schlagen, d. b. die ObersobenVfil tu

kreuzen, weil sie grfissere Ruhe in die Sitzhaitung

bringt, indem sie die BewegangeariigMehbeit de«

Rockiins gf3gc'r.ü^or den auf der Unterlage ruhenden

Obersohenkeln vermindert. Die Bewegung des Beckens

naob hinten wird dadmoli btssbiinltt, das« dank dl«

bei dar l[ieazang aosgelBbrte Addia«ti«a and Rotatka

nach aussen der F^rnora das Lig. ileo-femorale ange-

spannt wird} die Hemmung der Bewegung nach vorn

geeobiebt dnreh dte an dem Tnber isebti angebeltoten

Muskeln (Adductoren und Kniebeuger), welche durch

die starke Beugung des überliegenden Obersobenkels

angespannt werden. —> In pnetisober B«si«baiig T«r*

dient di^e Gewohnheit Berüoksichligang, weil sie

Ursache für Entstehnni^ ?iner Scoliose werden

kann. Die besproobene Haltung beschränkt sieb näm-

lieb nioht auf die Lagerang der Beine, sondern es ist

in derselben auf der Seite des fibfrlagprnder, Bfinns

eine Hebung des Beckens als begleitende Erscheinung

zu beobachten, als deren notbwendige Folge bei dem

Bestreben, aufrecht zu sitzen, eine seitliche Binkniokung

der Lendenwirbelsäule gegeben ist. Die Gefahr ist

nicht zn verkennen, dass bei häufiger Uebnng der bO'

siwoohenen QewobnbeH auf derselben Kürperseito dleee

seitliche Einknickung der Lendenwirbelsäule zuerst

als Haltungsfehler und dann als ausgesprochene

Lendenscoliose permanent werden und damit Ans*

gang^oabl welterar8collo««n«isobeiattngeB sola kaaa.

Morselli (63) findet zahlreiche Anomalien am
Os occipitäle bei den Geisteskranken. Von

700 Schädeln fanden sich 43 mit einer oder der

aaderea Abn«nnitit.

I. Sehr starke AsymswArie der beiden

Condylen 3,5 pCt.

S. Yerwaohsnng dee Atlas sdt dem
Oociput • • tji n

S. CondylOB oeeipital» tertios ... tji m
4. Protuberantia mamiltaris oder ver-

kümmerte Condylen • 3 „
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5. Peraisten» dM BMioticumt . . • 0,5 pCt
6. FossaU pbaiyogM 8 „
7* FonoU THTBianft 14 „
Dazu die B«merlcnng. dass diese ProMot« Titl

hoher sind als bri den Normalmenschen.

Pfilzner ^70) bat die kleine Zehe sehr oit

sir»lglt«i»rif gtftadM. 8i* «mohcint ü» «Im
anatomische Varietät, die nicht indtridnell ^r'^orben

wird — dafür spriobt ihr (r&hteitiges Auftreten beim

Embrjo ~ »d «IwiisowvDig utaf in Begriff der

Tererbten Verstfimmelungeo fülU. le ist mit einem

Wort ein Ras^enrharaoter, der ans onbeVannter Yer-

aolaasung auitritt, ohne dass wir Anpassung an

meohaiiiMh wirkende iiueere fiinliMe (Vererbnug ton

VerslÜDituelungen), functionelle Anpassunu^ Im Kampf

ums Dasein oder gesobleohtlicbe Zuchtwahl ais Ver-

MlMnng anbitflndeD Tem^gei,

Stftderini (77) beobedttete etoer intereesaate

Terieiit an dem linken Vorderarm eines

Knaben: der M. abductor pollicis longus theilte siob

in drei Sehnen, ron denen die eine mit dem AbducU»
brevlt renHef, die udere wfe gevdlalleh sieh Iseerirte,

während die dritte auf die laterale Seit« dp? Cirpus

aog, auf das unterste Ende des Trapesbeines , nicht

im dort n iafloriftB, tomdon einem kleinen Knoohon

mi folgen, der an dem Trapesbein darch eine kleine

Cspsel befpjtipt war. Rier liegt der Rest eines rudi-

mentären Frapollez vor, der unter bestimmten Um*
ollodeii tu eiaen groeeea Ftfpollex aidi «ntwlokela

kann Dt Ton St br-otTirht-jto FM schliesst sich an

die beim Cbimpaosen beobachteten Reste eines Frä-

pollei ea (rotilt) ioirio an verwandte Qebilde, die

bei einem Cynooepbalw pepU M der Dunenseite der

Hand gefunden wurden, und unter denen ebenfalls

ein kleines oberflächliches Knorpelchen vorkommt
IHeoe BeebaobtoiigoD ediHeooen oiek aa eine geaa»

Reibe von Publicationen über deuellMB Oefeattead

an, X. B. Emery (No. 33 u. 34).

Stercberg (79) findet einen Canal im medialen

Winkel der Fissura orbitalis superior, unmittel-

bar an latenlea Baad dee SeUaofcee, oilt eiaer Borote

sondirbar. der nach aussen an die untere Fliehe des

KeilbelokÖrpers fuhrt, dorsal, und in der Furche unter

den Pioowae Taginalis mfindet. Dieaer Canal soll

CaaaUo otaaio-pharyngeus laleralia beissen,

um ihn Too einem Canalis oranio-pharyngeus medialis

au untersobeideo, den Landzert gefanden hat. Der
Autor beeobreibl sodaaa daa Caael belnKeagelwreaea«
Vprüri'lriTunger. des C;inal9s während des Wachsthunjs,

die Dehtsceoa der Keilbeinböhle durch die obere

(Mboag, and endlich sein spurloses Verschwinden,

woraus sich folgende Varianten ergeben : Vollständig

und weit erhalten wie beim Kind (sehr selten): als

enger Canal erhalten (selten); in der Keilbeiahöble aU
Riaae Terlaafead, AafaBgi* aad BadoCSoli eittaltea;

direct in die Keilbeinhöhle führend; blind im Knochen
endigend; spurlos verschwunden (selten); bei Greisen

toweilen Dehlscenz der Keilbeinhöble in die Scbüdel-

bfihle an der 8tel]« der oberea Oefltaaag. Un daa

Grund dipiNps Tara!?? nufruderV^n . d«r nur ?'n!n

BlDdegewebsstraog eotbäU, wurde die vergleichende

Anatonte dieser »Spheaddalregion" geprüft, and

dabei eigab floh, dass bei den Getaceen grosse Oeff»

nongen am Boden zwischen di»n Keilbeinen vorkommen

, Fontanellen im Osteooraaium'. bei anderen Tbieren

«Ofden dieoe FoataaoHoa doroib Kaooben foiaoblodeet»

lieh überbrückt 'Nager, WiederkSuer. Elpphanten und

Primaten). Bei anderen Tbieien, LemureUf Raub-

fbJeren, Edeatatea a. s. f. wird dieoe Fbataaello dnrab

das Wachsthum der umgebenden Knochen vernichtet.

Dieser Canalis naso-pharyngeus lateralis wäre demnach

der Rest eines einst groasen Defeotea im knöchernen

SobideL Die Oatecoaobaag von oategoaotiaoboa

Standpunkte aus hat nun die Herkunft dieses Defectee

aufgeklärt, er ist ein directer Rest des häutigen Pri-

nordiabobidolo ood eines häutigen DeflMloo In

knorpeligen Primordialschädel . dort wo das Alispbao-

noid, Praesphaenoid und Basisi'haenoid insammen-

stossen. Der Canal ist phylogeuetisch der Rest des

bgalifoa Pofootos in kadobaraoa Sobidsl der Saurier

aad der otedorse SlofetUoio.

Thomsoa (87). Ueber das Verhalten des Tuber-
culum laterale des hinteren Fortsatzes vom TatuSt

ob es als freies Os trigonum auftritt, oder oontinuir-

HA TerkaSoberk Ist nü den Talos, welobos soiao

Beziehungen zu dem T ifT 'sln-fibul. post , ist von

438 Extremitäten berichtet worden. In 1,3 pCU (in

6 Fällen) durfte getroaato OssHloatloa aageaomnea

werden, in 2,7 pCt. wurde ein separates Os trigonum

gefunden (oder 12 mal). Einmal war es an beiden

Beinen desselben Individuums isolirt. In jedem Fall

TOB freien Os trigeaen war eine deoiUohe Oeleobrer*

binduip. welch? mit dem hin*i?rhTi Talo-calcaneal-

Geleak verbunden war. Daa Os trigonum war ferner

durch fibröses Qewebo mit dem Talus eo Teroinigt,

dass oiao gsriage Bowogliobkolt möglich war.

If. njelegle.
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of Nervc-S jpply ii» the Detc rmiaation of rouscular
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Vor. XXV. p. 32 - IG) Debierre, Gh. A., Apropos
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A«, Sur trente-trois nuseics prestcmaui. Kall, ir.iulhr.

Paris. S6t. IV, Tome 1. 533—554 - 18) Firk, K.
Hettnig lur Uhre von (icr liedeutujtg der Fa&cieii.
Anat. Adz. V Jahr^r. s. 646. — 19) Fürbringer,
M., UiitersuohuDgea zur Morphologie und Systemaiik
der Vögol« wagUMb ein Beitrag xur Anatomt« der Stfltz-
und Uevegoiipoigaii«. n Theile. Amsterdim. 18?8.— Dataelb« im Bfol. Cfentralbl Hd. X. 5 Artikel
unter rlfOiselben Titel (Auslührlichcs Hett rat von Ji e I m.)— 20) Mayeda, R, Ueber di« Calibtrveihältmsse der
querRcstreiften Muskelfasern. Zeitschrift für Biologie.
Bd. XXVII. Heft i. Taf. III u. IV. S. 119-162. ~
31) Nicolas , A., Anomalie« musoolairw möltiple« ob*
MTV^es ches lesoppliei« Dauga. Bull, de Nancj. Anr^e 2
No. 1. p. 9—U. — 22) Parigi, G.. Sülle inserzioni
dei ffluscoli masticatori alla mandibola o »ulU morfo-
logia dcl coBdilo nell'nomo. Arch. per l'Antrop. Vol. 20.

p 189-267. - 23) Parkhill. C, Anatomical ano-
aaiiea. Denver Med. limea. Vol. I. 1889—90. S. 164
bis 167. — 24) PoUad, Jobn, Yariatioi» of tbe «x-
tcrnal ptetygoid owaole, Journ. of anal, Tcmt XXIV.
p. 567—578. — 16) Popovsky, J., Les musol^s de
!a face cbez un nigre Achanti. L'antbrop. Tome I.

Nc 4. p. 413-422. - 26) Rückert. J.. Ueber an-
neborenen Defcct der Brustmuskeln .Münch. Wochen-
schrift, 37. Jabrnng. No, 27. S. 469-471. — 27)
Schwalbe und Hareds, üeber die Callberrerbllt'
nitM dar quergestreiften Huskelfasero des Menschen.
Zeiteebr. f. Biologie. XXVII. Bd. 4. Heft. S. 482 bis
51f;. — 28) T es tut, Ii

,
Myoloßie de l'Ursus americanus,

(Ours bron d'Am^rique.J Internat Mooatssobr. f. Aoat.
S. 249 n. 2(8. Holt ft o. 7.

Bardeleben (3) ist dorob frfibere Dntersochon-

geo an dem Hand- und Passskelet der Slngethiere
zu dPH^ P>^ebniss geführt worden, dass ausser den
fuai i'iügern noch ein r'raehallux und ein Post-
niaimna eziatirt babea. Er tbaUt aan folgende be-

zügliclie neue BeobaditaBgeii nit, beeeoden 9ber
Maskeln Folgendes:

Ootenaebt worden Monotiemen , Beuteilbiere,

Edentaten, losectivoren, Nager, Oarairoren, Qaleopi*

tbecus, Hyrai, Elepbant, Primaten.

Palmaris longus und Plantaris. Der ein-

adar aiabrfaohe Muskelbancb des Palmaris longns bat

bei niederen Säugern getrennte Sehnen xa den Vla-

gern; die Zahl der Sehnen beträgt 3 oder 4. auch 7

(leUterer bei Centetes), von denen eine zum Prae-

pellez, eine tarn Paetaiiafnras gebt. Aebatiobet Ver-
halten zeigt der Plantaris. Beide Muskeln sind so-

nach ursprünglich oberflSchliche Pinger- oder Zeben-

beoger; man müsste sie im Gegensatze zu den PI.

digftorum leafi aettbllmis* und «prefiradve* a1« FL
digitorum longas superficialis bezeichnen. Wir haben

also bei Saugern nicht zwei, sondern drei Lage* lan-

ger Pinger- nnd Zehen -Beuger zu unterscheiden: Fl.

superficialis, Fl. snblimis a. medios, Fl. profundus.

Die „Fascien" der Hohlhand und der Sohle cntitohen

dnrob Reduction und Vereobmelzung der Sehnen des

Peinarb aad Plantaris. Die Streifea für die einiel-

nen Finger und Zehen sind bekanntlich noch beim

Heoscben deutlich erkennbar. Auch setzen sich diese,

wie sorgfältige Präparation lehrt, bis anf die Finger

fort, wo sie theilweis» mit der Sehnenscheide zusam-

menhängen. Rine Unterbrechung der Plantaris- Sehne

durch Anheltung am Galcaneus findet erst seouudär

statt.

Hnniolo^ic der langen Beuger an Haad
und Fuss. Dass der Palmaris longtis dem Plantaris

entspricht, dürfte nunmehr über allen Zweifel erhaben

sein. Ist nun der Fleter brevis des Fneses den Fleior

subliuiis (longus) homolog? Der bisher übliche Ver>

gleich stützt sich wesentlich auf die beiden gemein-

same Durchbohrung durch den Fl. dig. , profundus'

bez. Plezor „digitorum" tongne pedis. Die bisher

etwas räthaelbaft'^ .'Drirr'hbohnirp'* rler Flexoren-

Sebnen läset siob durch Vorgleiobuog versohiedener

Stadien dlesee Preaeaees verstehea. Die Sebaea elaee

oberflücblichen Mnakels, z. B. dee Palmaris (Planta-

ria) oder deii Plexor subHmis werden rudimentär, in-

dem sie dünner, flacher werden, ihre diatiuote Inser-

Uaa breitet aiabaas, renrisabt sieb; sa kana elaaSabae
20 einer »Sehnenscheide" werden oder sie kann sich in

zwei (oder mehr) Sehoenzipfel, -Streifen spalten u.a. f.

La ersten Felle amhttitt sie die tiefere Sebne, oder

Torscbmilzt mit ihr, im zweiten liest sie dieselbe hin-

durchtreten, sie wird „darohbohrt**. Derartige Ver-

änderungen geben bei machiedenen Muskeln Tor sich,

sie sind insbesondere am Flazer digttoram snpecialalif

und am Flexor digitorum subltmis s. medios, aber

auch manchmal am Fl. profundus naohweiabar.

Weder der nDarobbobrung" einer Sebne, aofiih

der Insertion kann also eine durchschlagende Beweis-

kraft für die'^Vergleichnng zugestanden werden. Diese

Verhältnisse siud zu flüssig, als um uns einen featen

Grund für Homelogien ra gewfthrea. Der Ft. brevis
am Fusse darf nicht mit einem longus an der ror-

deren Extremität verglichen werden, sondern einzig

nad allein mit dem allerdings aar aeUea aad» vall-

stindig rerbaadeaen Pleiar bvevis an dar Eend.

Die langen Banger sind folgendermeeeen in

homologisiren:

Vordere Eitremität:

Fieior digitorum lougus superficialis — Palmaris longus;
Fleaor digitorum subiimis (= medins) radialis}
Fleier digitorum pfofandus ninaria.

Hintere Extremität:

Flexor digitorum longne enperfioialis — Plantaris;
Piexer •difitomm longns" » tfbialls;

Fleior •baiimna* lengna Kl diKitorum fibalaria.

|{ u rre Fi n ^»erbeti ge r . l''Ioxores hreres, werden

an der Uand und Fuss vier bez. fünf Schichten nnter-
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«oUedw. Dtr Ftozor bitvla ,M|Mr60hll«* ward« Obwwaw. An d«o 8MIm ab«, vo dl» Mndwln odn
schon erwähnt. Es folgen aU zweite Schiebt die Lum- Sehnen der riaialionsgofahr am meisten ausgesetzt

bricalfts, die wohl tutprüoglioh selbat&ndig« kun« sind, io der Mähe der Qelenlce» oameotlicb an Haod
(vivllefolik Aiiofa lange?) Hoakalo geweiwi find. Ala und Faa«, »idioht«D «oli dtoFudra tu eigentUobM

dritte Scbiobt finden vir sebr weit verbreitet, beson- Bändern (Lig. carpi dorsale, Pedis ornoiatam, lacinia»

ders bei niederen Sängern, die sog. Contrabentes, Ad- ttitn etc^ Wo diePascien stark entwickelt sind, bilden

duotores eto., die plantare Lage Guaningbam's. sie daoa überdies aaob eine zweckoüssige Vergrösse-

Flazona bnfet medli. SohlfonUoh fetgto dia tiefen rang dei Skelata Ar Mukelnniirfinfe.

Muskeltnassen, deren ontogenetiache und phylogene- Fürbringer (19). Aus dieser Untersuchungs-

tiscbe Spaltung in zwei Sobicbten, in die Mgeoanoten reibe über eine grosse Zahl von Speeles der versohie-

loteiMnl bilHiit «ad ailanl, ftntgaiMIt «wdm Iii. deutes Oidnnefen aolleo die Myoiogie betreffend

Sla sallin dan Hanan Fleaarei luafen prafandl abiga allgemeinen Resultate herTorgeboben werden,

tragen. welobe aaob für die menscbliche Myologie ein tieferes

Cunnigbam(15)erkenot denSaUFürbringer's Interesse haben. Wir greifen einen Muskel heraus,

an, daes die Hervenftate die wiebtigeton nnd aner> Der H. eoenllaria dar Vdgel laigt sieh tn mehr
!ässlirh?tpn P'ihrer 711 den H ora ologi e n de rM US k el n oder weniger sslbständige Zipfel differenzirt, welche

sind, aber er fügt binzu,es ist kein unfehlbarer Führer; sich an der Haut und an den Pterjlen inseriren und

in manflhaa RUIen kann er den Beobachter t&uscben. die man deshalb gewöhnlidh den Hautmuskeln zu-

Die „Abnormitäten" in der Innervation einzelner Mus- rechnet. (Mm. cacallaris dorso-cutaneus, metapata-

keln ist er geneigt aus der Substitution neuer Nerven- gialis, omo-outaneus etc ) (progressive Aberration),

elemente tu erklären, so dass der Muskel constant Durch derartige Vorgänge sind ursprünglich aaoh der

bleibt, wibrend neaer Nerv sieh heiaaabildei Bs N. serratns saperfleialis melapatagiaUs und der M.

kann auch wohl rorkommen, dass Nerv und Muskel latissimus metapatagialis entstanden und z.var ansdem

in nnvaränderter Besiebung bleiben , aber der Ner? üuerUonstheile der Hm. serratus superficialis und

nimmt einen neuen und Tielleioht bequemeren Weg. ' Utissimns dorsl. Aneh der M. pectoralis propatagialis

Dwoh eine oder die andern dieser Möglichkeiten könnte reprSsentirt nur I oder 2 Zipfel des M. pectoralis

es kommen, dass [s. B. der Sabclavias in der Kegel tboracicus, ebenso weist der H. bioeps propatagialis

van dem 5. Cerrioalnerrea versorgt wird, aber bisweilen die durch eine progressive Insertionaaberration des

aaeh sehenm dem Tierten Spinalnerven seinen Zweig H. delloldas entstaadaas ond am hdehsten entwiehelta

erhalten kann. Bildung; sie ist fast immer ein selbständiger Muskel,

Fick (18). Die Ansicht, dass die Bedeutung der der allerdings in Besug auf Stärke und Länge unge-

Eztremitätenfasoien unter anderem darin zu nmia wechselt. Hierher gehören auch noch die

soeben sei, dass sie «die Kraft der Muskeln erhöhten*. Variimngen mancher kleiner Hand- und Pussmuskeln,

dass durch die Behindcrnnp: nr^'>r Erschwerung der namentlich diejenigen der Mm. inteiossei (hauptsäob-

Contraolion die Spannung iai Uuskel in gleichem iioh bei den Amphibien and Reptilien), ferner der

HaaMe waehae and er sa einer gsteeeren Last Olei«ih> K. aitenaer brevia pedis des Meneeheii. Diese Moskal-

gr laicht halten könne, ist ein Tmgschluss. Schon variirungen zeigen schon, zwischen welchen aOSfa-

a priori ist es klar, dass diejenige Kraft des Muskels, dehnten Grenzen dieselben sich bewegen können. P.

die bei eelner Wirkung dasa verwendet wurde, bei zieht folgende allgemeine SoblSsse: Der wandernde
seiner Contraotion die Fascie zu dehnen, für die Muskel ist omniserent. Unter gewöbnlichen Um-
eigentlich beabsichtigte Wirkung des Muskels verloren ständen liemlich constant, breitet er sich, durch be-

gehen masa, dass .seine Kraff* mitbin durch die Vm- sondere Verhältnisse veranlasst, an allen aus Stütz-

Uammarnng mit einer Binde oioht vermehrt, sendera gewabe bestehenden Gebilden ans nnd folgt dabei mit

vermindert wird. Die Eitremitälenfascien hindern Vorliebe den durch geringen Widerstand bestimmten

übermässige Streckungen oder Beugungen der Glieder, Bahnen. Bei diesen Wanderungen kann er sieh auf

weil die entsprechenden Fascienabschnitte dabei eine den Knochen, von dem er bisher Ursprung genommen,

Dehnnag erleiden. Die dabei eintretenden Ersoblaffnn* beeehrtakeD, aber auch äber die straffen verbindenden

gen der anderen Fascienpartien werden durch besondere Ligamente zum Nachbarknochen oder (seltner) zu

die Fascien anspannende Muskeln oder Muskeitbeile einem dritten Skelettheile greifen. Ursprung und

(Laoert dbr. eto.) anfgehoben. Der Baaptiweok der bisertloB der Hnskela varliiea, die AnheftiiDgen der-

Fascien ist darin zu erkennen, dass sie Huske!Iaxatio> selben können daher für die Bestimmung der Muskel'

nen verhindern und ein? pf^re^nlfe Thätipjkeit und be- homologicn im ?ro^<!pn Ganzen keinen hohen Werth

stimmte Zugricbtuag neben- und ubercmander liegen- besitzen. Ausserdem scüiagen die Muskeln in vielen

dar Muskeln garantiren, wobei binaagefllgt wecdea mien gaos naabhlogig vom SkeMa ihre aifeneB

rii;js -^nsj dies nicht mit einem Gewinn, sondern mit Wege ein, sie vermcp?n r-in einem Knochen auf einen

eioeui Verlost von Muskelkraft geschieht. Diesem 2. resp. 3. zu überwandem, sie sind somit aoob für

Baapttwedr eatspiediend dnden wir aaeh da, wo die die Bestimmnag der Skelet* Homologten ohne Ba-

Muskeln am verwinkeltsten gelagert sind, die Fascien deutnng. Aus diesem Grunde hat auch eine Nomaa»
am stärksten, so am Ober^chenk«!, Vorderarm etc., plator der Muskeln, welche lediglich deren Ursprung

weniger entwickelt an der eiulacbou Mosculatur des und Insertion berücksichtigt, nur beschränkten Werth.



XoLIrKAII«, DlSCBIFim AMATOM». 11

F. «npfleblt dMbalb bis auf WcMena di« titon B»-

DCDDungen der mtoscblichen Anatomtn für die Muskeln

beitubehalten und homologe Gruppen derselben darch

Beiwörter za bezeichoen ; er belraohtet ea aber aU
Avfj|»b«fBrdl«ZakiiBlt,4tti«h nblrrtdie r»rgM«bMd«
Tit'r'^iichunp'pn eirp N-:''menclator auf Grund der Lage

uod InDerraUcm zu acbaffen. Der einfaolute Typus

dmr Hiiaoalfttvr irt der paraUelflMerige, mmoiDere,

unter einem rechten Winkel mit seiner Ursprangi» ond
fnsertionsetelle sich ?erbindende Muskel (Hyomeren

mancher niederer Vertebralen, die (rühesteo Stadien

d«r KArpemoMnUtitr vaA g«wlsM knne Rimp^'
muskeln der meisten Wirbellhiere"). Dio ersten Ver^

änderangen, weiche solche Muskeln in den meisten

Fällen erleiden, scheinen auf einer Umwandlung des

rechten Ursprungs- und Insertionswinkels in einen

schiefen zu bernbon. Die sich neu ausbildenden Fasern

passen sich dann diesen Verhältnissen an, gleichzeitig

baben steh Anlaiigt- und toMrttoiiaflebo« deutlleher

differenzirt und die neu entstandenen Fasern irren

schliesslich auch an das umbiUleDde and interstitielle

Bindegewebe (Perimysium exteroon Qod lotemum) ab.

Dasselbe wandelt lioh nach und nach zu Aponenroaen

und Sehnen um und auf diese Weise kann ein ge-

fiederter oder balbgefiederter Muskel entstehen. Hier-

mit ist aber diaEatwtoUQOg noeb aiobt abgesobloeMn,

denn durch forigesetzte Anpassung der sich neubilden-

dea Fasern an die veränderten Verhältnisse kommt es

an weiteren Complicationen. Eine Ursache des Muskel-

sarfUls iai die partielle Reduotion gewisser Faser-

partren. Dies geschieht z. B. bei dem M. cucullaris,

bei den M. rhomboidei saperfloialis und profundus,

Mtratai pnftindns und latisahnns pMtarior et«, der

Vögel. Endlich kann die Degeneration der Fasern bis

zum vollkommenen Schwunde der Mushein führen.

Diese Befunde lehren somit, dass auch bei den Vögeln

(wie dem Menschen
,

Ref.) sieb sebr viele Hniteln

finden, die unter ürn5.tänr?cTi völlig entbehrt r,-prdeu

können, zogieioh leigen sie aber auch, dass selbst bei

fovsesobilttMierRedaekioa diellaikala doob neeh lang«

Zeit einen letzten Rest ihrerSabataaa wahren — dass

sich demnach auch hier eine ffswlaa« Penistena mdi«
mentärer Organe ergiebt.

Mayeda (20). Das Material, an welchem Unter-

suchungen angestdlt wnrdeat amfasst« ReiniseDtanton

aller Wirbelthierklassen. Die isolirlen Fasern
wurden gemessen und zur Isolation der Muskel-

fasan die SOprao. Salpatsr^rs bsnntat. Fteerdioken

in om aogefabeD

:

Mittal Maiimnm MinJaittin

1. Fiiob ....
% Frosch ....
8. Eidechse . . .

4. Maus . . t t

5. Vogel ....
Es erf^ab sirh m.

0,0891

0,0656

0,Ü500
0.0469

0,02ft7

n ah Rest

0,S052
0,2014

0.00 50

0,07

0.0456

iltat, dass

0,01 14
0,0057

0,0057
0,0038

0.0057

von allen

Ciaseen die Vögel die feinsten Muskelfasern besitzen

and die gleiebmissigsla ZasanimenMtsnng. Das «ni*

gegengesetzte Extrem repräsentiren die Muskeln der

Fische und Frösche. Hier sind die einzelnen Muskeln

aus Fasern sebr rersohiedeaer Breite soaamaiengesetst.

Zwiseben beiden Bitrenan stoben dl« Nnsbeln der f«-
schwänzten Amphibien (Salaniandra), Reptilien und

Säugethiere derart, das« die Muskeln der beiden zuerst

genannten Gruppen «tob n&ber an di« Fiaob« nnd

Frösche, die Muskeln der Singwtbiere (Maus) sich

näher an die Vögel anscbliessen. Von allen Muskeln

desselben Tbieres hatten stets in allen Ciaseen die

Ang«oniasb«ln dl« ddnnston Paasin nnd d«r Qaitra-

cncmius die dicksten. Im Allgemeinen ergab sich also,

dass Messungen der Faserdicken innerhalb eines

Maskeis durchaus niobt einen allgemeinen Schluss auf

alle fibrigen Muskeln erlaubten.

Poland (24) erwähnt folgende Varianten des

Pterygoideus ezterous: 1. das häufige Vorkommen

de« Ptorygatdeos proprin« (Rente), von dem «r mit

Sliepherd annimmt, dass er sehr oft vorhanden ist,

aber von unachtsamen Präparanten beseitigt wird bei

der Lostrennung de« Proc. ooronoideus und ias M.

tomporalis. Die Fasern baben etwas sehniges Aas-

sehen. In einem Fall waren die Muskelbündel oben

mit Fasern des Schläfenmuskels und in der Tiefe mit

d«n f«rd«r«n B8nd«ln d«« PterygoidMU •xt«ma« tw
wachsen. Der Verlauf dieses Pterygoideos proprius er-

streckt sich von dem vorderen Ende der Crista infra-

temporalis (an dem grossen Flügel des Keilbeins), zu

d«m Ursprung des ober«n Kopfes des Pterygoideus ez-

ternus, der ebenfalls von der Crista infralemporalis

kommt. In keinem Falle wurde eine Befestigung an

der Tnbenwitit d«« QanmenlMin««? (tab«rodtj of tb«

palate) oder des Oberkiefers gesehen. 2. Pterygo-

spinosus(T baue), dieser musculöse und sehnige Strang

soll oft das Ligamentum pterygo-spinosum ersetzen

(Ugamentom Civinini). Von 1 2 verschiedenen Formen

dieser Abnormität hatten mehrere den vorderen An-

heftongspankt an dem zahnähnliohen Fortsats der

btntor« Bflb« d«rliamtna pterygold«« «it^ma swiaelMn

den beiden Muse, pterygoideis, und ersetzte zweifellos

die tiefen Fasern des Lig. pterygo-spinosum. In

anderen FiUen war das ganze Band vorhanden od«r

sein knUebamer Vertreter. Eine Variante bezeichnet P.

als M. ptervgo-fascialis , wobei in 2 Fällen eine Ver-

bindung bestand einerseits mit dem sog. inoernSeiten-

band,nnd v»m mit derLamina pterygoidea «ttena, an-

dererseits sowohl mit dieser als mitdem H. pterygoideus

internus. Der Verfasser hat von dem letzteren Ver-

halten nirgends in der Literatur eine Miltheilung ge-

funden. (Es wäre sehr «rwfineobt, wenn AbbUdnng«a

ibniiohen Beschreibungen zu Hilfe kamen. Ref.)

Schwalbe und Ma; eda (37). Die bisher von

Mayeda (No. 20) anTbiereo oott8tatlrt«ikV«rb«tnis««

werden in dieser Arbeit auch für den Menschen fest-

gestellt. Wie bei den früher untersuchten Wirbfi-

tbieren, so ergiebt sich auch hier, dass im Gastro-

«n«ain« die dick8ten,ttb«rbanptTor]iemtt«ad«aPas«rB

enthalten sind (Maximum 102,6/u), in den Augen-

muskeln, speciell in Obiiqous oooli inferior die
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d0aQit«a (MMrimnn 19j»). Zvfaeh«B dhira b»id«n

Extremen ordnen sich die einzelnen Maskeln im Allge-

meinen 80, dass sich ao den Qaatroooemios in ab-

steigendw R«üm laniolMt MMkelo d«r untonn and

oberen Extitnuttt, ididnbir regeltos durcheinander

gemischt, anschliessen. Dann folgen die Maskeln des

Bauches und der Wirbels&ule. S&mmtlicbe Augen*

mmktlB baibM gMlnfwa Galibw-MuHaM als aU«

übrigen Muskeln. Diejenigen Maskeln, welche die

dicksten Fasern eotbalten, schliessen doch nicht etwa

BOT dieka Fasan ein, sondern alle möglichen Calibat

von den feinsten bis zu den gröbsten. Man kann sia

also üicbt schlechthin als grobfaserige Mo'^Veln be-

seicboen, abgesehen davon, dass von ihnen bis tu den

faiafaMfifitan allaUaberg&ag» baatahan, flondaro wird

sie besser als Muskeln mitbreilerFasercaliber-

Curve den anderen gegenüberstellen. Die geringsten

GaKbar-Maiima worden in den Maskeln des Kopfes

und oberen Körperendes, höhere in den Muskeln der

oberen Extremität, die höchsten in der Masculalur der

unteren Extremität gefanden. Die so versohieden-

artlgaa Canbar-Cama der Moakala alad alaa Folge

verschiedenen Wachsthums. Unter demselben Gesichts-

punkt liast sich nun aber auch die geringere Grosse

des Maximums in den Muskelfasern des Weibes ver-

taliaii.
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philosophischen. Es wurden deshalb soboa längst die

Antbrepoiden Gegaastaad eingabMdar Panabaag yon

Seiten der Naturforscher. So lange der Gorilla nur

im Skelet bekannt war, da konnte man angesehene

Stimmen hören, welche eine directe Descendenz des

MaDBobaD ffir mUgllab blaltaa. Allain ja tiefer die

Kenntniss der Einzelheiten fortschreitet, desto sicherer

wird doch die Stellung sowohl des Einen als des An-

deren. Haatsntaga steht zwar die Dabaneogung von

vnum innigen Zusammenhang dar Organisation nooh

m unerschütterlich fest wie früher, allein die Zeichen

werden doch wesentlich anders neben einander gestellt.

AUganaiB gilt jattt die Anaabaia, den in Teitiir von

der gemeinsamen Stammform sich die verschiedenen

Linien der Abstammung getrennt hätten. Allein nun

bandelt es siob erst recbt daram, daa Orad der Uabar-

einstimmung und den der Verschiedenheit anfsudecken,

am d«n zurückgelegt»^ii W>^ bis ins Einzelne beur-

theilen zu können. Die vorliegende Arbeit bringt in
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dieMr Hisaioht «in rti^M T]ifttM«b«oDi«teri«l. Di«

Langensohlagader verhält sich in der Lage ihrer

Aeste zu den grossen Branchialästen wie die des

Meoscbeo, d. b. rechls ändel aich ein «parlerieller,

linb «iD hypwterielltrBniiohas. Von Act t«nbogen
ist der Abgang Ai^r Stämme durchaus ebenso ange-

ordoet vie in den ({ewöboliohea Befaodeo des Men-

loliMi; iw Gorili* besilst un emiataiitMtoii von alleo

AntbropoitlcD die bei dem Henschen normal vorhan-

dene Anordnung der grossen Gelassurspriinge. der

Chimpanse bat schon eine Abweichung, und Orang

vui GttbOB haben mit den übrigen Affen den Oiaprnng

der Carotis sinistra aas der Anonyma gemeinsam. Die

Sohlüaeelbeiosclilagader bietet beiderseits io ihrem

Verlmfe niohts Beiondeies, dagegen nntenobeldet

ifob die Astfotg« ton dn nomalen menschlichen. Die

grossen Zöge sind, wie man aus dieser letzten Angale

siebt, ubereinstimmend, im Einzelnen kommen die

Tenekledeabeiten to Tege.

In manchen Fällen vrer'ft: diese Studien tehrreioli,

veil aie Yerwicltelte Verbültnisse bei dem Menschen

enHBiea belleii. Denn oft liegen die Dinge eben in

dafaaherer, der Krkeontniss mehr zngfinglieber Fenn
der Beobachtung vor. So z B. bei dem Nerven ge-

fleckt des Armee and des Beines. Fi» die Beurttiei-

leng von Gleiebwertbigkeit der eintelaeo Tbeile der

GliedmaT-S"r, ist in der n rufe im Zeit ein entschiedener

Foitaohritt gemacht worden. Es wurde erkennt, d&ss

die Stimme der OliedmaassennerTen eiob in TOidere

und hintere nntenobeiden lassen. Allein diese Br-

kenntniss war vorzugsweise für die Thiere gewonnen.

Bei dem Menschen liegen die Dinge zu verwickelt, um
de dem priparirenden Hesaer dee Anatomen eaging-

lieh zu machen. Bei dem Gorilla läsbt sich dagegen

am Plexus lumbosacralis gerade wie an dem Plexus

breebialis jeder Nerv bie to seinen Wurzeln verfolgen,

so dass kein Zweifel fiber die Herkunft besteben kann.

Damit hat ein Satz von weitlragender>BedentuDg eine

neue Stütze erhalten, dass nämlich ventrale Muskeln

nvr ton •ntralen, donalo Mnekeln an? von doraalea

Aesten der Spinalnerven versorgt werden.

Mouret (21). Die Hand und die Finger sind

von einer venösen Scheide umgeben. Die Maschen

anf der Bflckseite sind weniger eng, als die der Pal-

marseita. Nicht alles Blut strömt von der palmaren

FliLcbe der Finger nach der dorsalen, aber überall ist

daa Yonaimela fastm f^eiöber Welte, wenn man von

den Arterien aus nach der Methode von Lejars inji

cirt hat. An den Fingern haben die Arterien keine

Begleitvenen. Die palmaren Venen liegen sehr ober-

moMIob. Die Capillaren zwischen den Arterien nad
Venen haben hier eine sehr beträchtliche Weite, so

dasB der Ausdruck »Aoasiomose" gerechtfertigt ist.

Bio Anaatomoaea alad dnrobaaa nieht selten, and mit

einer einfachen Handlnpe zu sehen. Sie kommen fast

an allen Fingern vor. Ihre Länge beträgt 6— 7 mm,
ihre Weite —

'/» '"'^ finden sich im Be-

reiob dar oratea nialaBge oageOhr 1 om binter der

Qolonkfevbiadnng awiaebon dem 1. and S. Pinger-

gUad.

R6se (24) behandelt einseloe Heriabsebaitta
wie Sinns venosus, Lungenvenen uud Septum atrionimi

Atrioventripnlarklappen and Septum ventriculorom,

und zwar durch alle Ciassen. Die einzelnen Formen

aiaho in Original. Sawobl ffe Anatomie alt Eatwiok>

lungsgescbichte bietet diese Zusammenfassung werth-

volle Angaben. Der Sinns vencsus ist ein gemein-

samer Bebilter, ia wdebem das Blnt aller KfirperfOBon

sich vereinigt, bevor es in das Atrium einströmt. Der

Hückfluss des Blutes bei der Systole des Vorhofs wird

gehindert durch die zwei Sinusklappen, welche durch-

gehende als alrala sinistra nnd desira beseiolinet

werden. Bei den Petromyzonten wird der Sinus re-

nosos lediglich durch das Zusammentreten der beider»

seitigen Daetoi Covieri gebildet. Der reobte Doetns 0.

nimmt die Vena jugularis und die V. cardinalis auf,

df-r linke noch die V. jugularis inferior dazu, Bei den

äeiacbiern ist der Sinus in der Gestalt eines quer ova-

len Saebes IM an der Ootersette des Torhofs und ist

mit dem ffpr-beufel eng verwachsen. Von links und

rechts her münden wieder die beiden Ductus Cavieri,

«slobo dlo Tonae jugulares, oerdlnalea nnd die Vena
subclavia aufnehmen. Die bei Petromyzon immer vor-

handene V. jugularis inferior tritt bei den nntersnobten

Selacbiem doppelt auf, jederseits ia die Ductus C.

mfindend. Die Lebonreae mOndet mit sirei geaeadorten

OefTnungen von unten her in den Sinus venosas direct

ei n. Bei der Selachiern kommen schon Herzvenen vor,

sie sind paarig vorhanden und mSndeo unterhalb oder

zwischen den Klappen. Sobald in der Vertebratenreibe

'von den Dipnoern an) ein Vorliofseptum auftritt, zeigt

sich, dass der Sinus venosas stets rechts von diesem

Septam, also in den reehten Vorbof mfindet. Bei den

Amphibien wandert dann die Einmündungsstelle des

Sinus höher hinauf nnd stülpt siob in das Lumen des

reobten Vorbofr ein. Bei der Balraoblern ist der Sinus

schon sehr weit in den raebten Torhof eingestülpt,

scetä ist er aber noch von aussen als selbständige

Herzabtheilung abgegrenzt. Bei den Keptilien ver-

viaobt aieb ann dieaea Terbiltniaa mehr md mdir,

der Sinusraum wird immer tiefer in den rechten Vor-

hof einbezogen, zuletzt erkennt man insserliob die

Lage des Sinus nur noch an den CQffihreoden drei

Hauptvenenstämmen. Bei den Säugethieren schreitet

die Rückbildung des Sinns noch viel weiter vor, als

dies bei den Vögeln der Fall ist. Der Sinus der Mo>

notremen Ist bereite eowait redneirt, dass die drei

Holilvenen gesondert ins Herz münden. Bei den Mar-

supialiero ist der Sionsweiter zoräokgeblldet als selbst

beim Measoben.

Bei den Monotremen flndet sich schon ein querer

Verbindnngsast ^.wischen der linken und rechten obe-

ren Hoblvene, der auch bei dem measoblichen Embryo
aaftritt nnd in beiden FlUen an einer Atrophie des

zwischen dem Verbindongsast und dem Herzen gele-

genen Ast der V. cava sup. führt. — Bezüglich der

Entstehung des Septum atriorum zeigt sich, dass es

mit der Anpaasttag an die Langeaatbmang entatebt.

Die Lungenvone mündet niemals rechts vom Septum

atriorum in den Sinus venosas. Bei den Amphibien
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iit ita 8»ptam fttrioram lohon sebr mit siiBf»biM«t

und s'^hc'i'sl !>-' beiden Vorböfö nahezu vollständig.

In der Gattung der Urodalen ist es mehrfach darcb-

Ukdiert, es enthSlt ein MnslielbalkMiOAt«. Sohm bii

B*trachiero erscheint in seinm enten AnfängM iin

Oebildci, das später als Limbus Viewssenii eine grosse

Rolle spielt. Ao der Stelle, wo vorn die grossen ar-

twiellea OeilaM Qbw im Vorbof« vtrUnfin, flad«t

tich nabetu in der Mitte die Wand des Vorhofs einge-

buchtet. Dort springt eine scharf aasgeprägte Leiste

ins Innere vor, aussen dagegen verwachsen die beiden

Theile der eingeat&lpten Wand mit «ioaader. Das

Septum atrioniin setzt sich immer links Tom liimbns

Vieussenii an die vordere Vorhofswand an. Bei allen

RepUÜM bfMtt du S«ptotn ein« wilde Qirantnrbnf

ebene Scheidewand. Bei den Sauriern besteht durcb-

gehends ein gemeinsamer Endstamm der Luogenvenen.

Dieser Stamm mfindet bei Reptilien in der hinteren,

oberen Bebe des linken Vorhofs dicht neben dem Sep-

tum atriortim. Die Mündong der Vene erweitert sich

naoh dem Vorbofsraam tn trichterförmig. Die Vögel

bftben x«ei LmgeBfetteoetieuBe. Bei den Tdgeln er-

leidet das Septum während der EmbiyontbeH Dnob*
brechungen wie bei den Urodelen.

Bei Marsopialien findet sich kein Foranen ovale,

ebensowenig bei Monotremen, doch ist bei den ersteren

das Septam mehrfach dnr^bib rochen, ebenso das Ven-

trUtelieptom. Der Ansfall des einen Aortenbogen« (l>ei

den Vfigelo der linb«, bei den Stögen der rechte)

gilt für Röse als Caosalmoment für die Entstehung

secundärer Durchbrechungen im Septam atriorum.

Das Septum der placentalen Säuger entsteht als mas-

oulöse Membran wie Iwi Reptilion and mit dem Schwin«

den des rechten vierten Aortenbogens findet die se-

cundäre Durchbrechung statt, and zwar wahrsobeinlicb

ein« ni«br£Mb« D«ieblMta«rang. — Des Septom ren-

triculorum tritt in deutlicher Weise bei den Krokodilen

auf, die Atrioventrioularklappen sind dagegen schon

bei den Fischen vorhanden. Bei den Beutelthieren

findet sieh in der Umgrenzung des rechten venösen

O-^tirim«! der Klnppnnnpri-i-.it bereits soweit entwickelt,

wie mehr oder minder bei allen Säugern; es findet sich

nimtieb «ine medinle oder septele nnd sw«i Interalo

KlnppOD. Bei den Marsopialien ist in der Umgren-

soog des linken Ostintn atrioventriculare die bei den

Vögeln and Monotremen vorhandene dreizipflige Klappe

sn ^er Valvnla nitmlis geworden, indem der laterale

Papillarmii^Vp! srös^tentheils geschwinden i^t; die

beiden lateralen Klappen sind also zu einer Klappe

vereint Die Interelen Klappen entsteben Indiglieb

durch Differenzirung der früheren mnsculösen Ven-

trikelwand, die medialen Klappen sind beiderseits ge-

mischten Ursprungs. Aus diesen kurzen Sätzen ergiebt

Rieb dentlielC des« die ontegenetisobe Bntwieblwiig

des Menschen* resp. desSSagethierherzens si:h znriick-

fuhren lässt auf frühere Zustände in der Vertebraten-

reib«. In den Hauptpunkten findet slob eine scbSno

Uebereinstimmung, wobei die einzelnen Etappen in

der Entwicklung des embryonalen llorzens der placen-

talen Säuger und speciell auch des Monscbeii mehr

oder minder ToUetindig Hemnstlndeo eatspreoben,

wie sie in niederen Vertebratenordnnngen vorkommen

.

Die ontogenetische EntwickJang ist ein karzer Abriss

der phjlogenetiseben.

Thomson (23). Abnormitäten der Arteri«

renalis. 409 Arterien worden untersucht, in

74,4 pCt. Fällen existirt eine Arterie, die sich dioht

«n der Hiere erst tboilt; in 1,9 pCt eitotlft «In« «in-

fache Nierenarterie, die sich sofort theilt; in 4 pCt.

eine untere aceessoriscbe; in d pCt. kommt eine accaa-

sorische Nierenarterievon der lliaca comm. ; in 7,6 pCt.

ezistiren zwei getrennte Arterien, in 3,3 pCt. drei

Arterien und in 7 pCt. vier Kierenarterien. Es sind

ferner sechs verschiedene Lagebeziebungen der Arterie,

Vene nnd des Ureters bekennt geworden , s. B. die

Arterie betritt die Niere zwischen der Vene und dem

Ureter (52 mal). Einundzwanzigmal nmschloss die

Arterie mit ihren Zweigen den Ureter; zwölfmal um*

sehlesssn dioArterionästedie nusdsm Orgsn kommende
\'(>n(! n s. w. Es sind überdies vipIp Bi'-5piele mit-

getheilt von Verschiedenbeit zwischen links und rechts.

Uober die BesiebnngMi d«r Art. mailD. tntemn

zu demM. pterygoidens internus sind 447 Beobachtun-

gen eingelaufen. In 54,3 pCt liegt die Arterie ober-

flächlich zo dem Muskel, in 44,7 pCt. liegt sie tiefer.

Was «ndllcb die Frage nsob den Stimmen der

Vena portne und die Stelle ihrer Vereinigung be-

trifft, ferner das Vorkommen von lüappen, so sind im

Qsnien 118 FSUe nnttrsnobt worden.

Das Trinity Colleg berichtet, dass der Pnnkt, wo

die Venen zusammenmünden, in 1 9 Pillen folgendes

Verhalten zeigte: Die Mesenteria parva mündet in die

Splenion '/«—V4 Zoll vor der Verbindung der letstem

mit den Mesent. magna. Mündet die M^'scntf-ici parva

in die Mes. magna, dann tritt sie oft (11 Fälle} Zoll,

in 8 Pillen V4 Zoll, i» 3 PlUea Vz Zoll von d«a
Ende der letzteren ein. In allen Fällen war die Vena

portae gebildet hinter dem Kopf de«; Pancreas. Die

hänfigste Art ist die als normal beschriebene Art der

Zasammenmündung, w« di« M««. p«rva in die Splenlon

mündet, während die obere Vena gastrica in die Vena

portae eintritt in 18 Fällen unter 45. Am nächsten

bftnflg ist di« Umbebr des ebenerwlbnten Veibsltens,

wobei die Vena mes. parva sich mit der Vena mes.

magna verbindet, während die obere Magenvene (un-

sere Coron. ventrtculi dextra) in die Piortader eintritt.

Ueber noeb swei Andere Hodifiantiotten siebo d«a

Original.

Tisober (30) betrachtet die imTitel aufgeführten

Annsiomoson, nm den Weg dannlegen filr die

Wanderung von Thromben oder putriden SolMtnnseo,

welche bei inearcerirten Hernien Pneumonie verur-

sachen. Neben diesen im Titel schon erwähnten

kommen »bsr n«eb nndoro in Betneht, wnlobo der

Verfasser nach den Angaben von Henle B m n ne

auiFührt: 1. Verbtndangen swisebsn den Meaenierial-

TOnen nnd der oberen nnd nnteren V«na epigastrion.

2. Durch die offengebliebene Nabelvene in die nim>

liehen Venen. 3. Verbindungen zwischen der inneren

Venahaemorrboidaiis von der Vena mesenterica inferior
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mit dem PImiu hMaiittriiddati«. 4. Desgl. zwiecIieD

der Vena mesenterioe und der Yen» cava iDferior.

5. Zwischen der Vena mesenterica und den Nieren-

veneo. 6. Verbinduogea iwiecheD der Veoa lienalis

«od den AtjFgee. 7. VeAindmgea ewtoehen deo

kleinen Venen der Glisson'schen Kapsel (von der Vena
portae), den Kraosadem des Magens und den Zverch-

fellTenen. 8. Verbindangeo iwieoben der Vena portae

mit einer Vena oesophagea, eiBen Zweig« Au iUjgM.
Endlich können «ich n Mip Anastomo^ein bilden zwischen

der Veoa portae, den Venen der Baaohwaod bei Ad-

UMonen, Neoplasmeo nnd bei VerwaobttiBg entsfin-

deier Bingewelde mit der Baachwand.

(Solltfn dsnn nicht auch die Lyniphgefässe bei

dem Traosport von putriden Sabstansen eine Rolle

apMea? Ref.)

Trolard (31). Doroh das Foramen oval«
geht nicht nnr der 3. Ast des Trigetnintis, sondern

aaoh eine grosse Vene, welche von dem Sinns carer-

oMi keilNmuBt md ri«1i in den Ptoiu pt«tygoid«iH

erg-ie^^t. Oft exi'i'.irt noch eine zweite venöse Verbin-

dang derselben Art, welche darch ein besonderes

KiMwlt«DeMilIebea hhidQrohzieht. Dieser Canal be-

ginnt vor dem Foramen ovale and endigt an der Basis

dea äusseren rror. pterygoideus. Unter 71 Sch&deln

ist er37 malm ändeo, dieser ^Can.saprapterjgoideas.*

Der Plem ptetTgofdra«, in dea «leb die «bcngeiMim-

ten Venen eigiessen, beisst bei T. eine buchtige Hoble,

in die sich die Veoa maxillaris interna ergiesst. Die

Ten» TertobEiUe, di« Venen der Meningen, der Sinas

«ttreatliw ond d«r mit ihm verbundene Sinus caver-

nosus werden noch weiter berücksichtigt. Das Ver-

halten der Vena vertebralis ist besonders eingehend

donli gut« AbbOdvBgiii edlBtort.

Tolenti «. D*Abaiido (88) «eben bei dem Em-
bryo Qefäase mit zahlreichen Anastomosen, und

die gleichmässige Btotgefässvertheilang duroh die

ganze Dicke der Gehirnblasen. Bei Poeten and

n«dt fn der ersten Zeit des extraaterinen Lebens

giebt es in inr Hrrn-uVstani viele grössere Stämme,

die sich von &oderen wohl ontersobelden, während bei

dem Brw«eht«n«n Bofttmfgkeit de« CUiben bealebi

Mit der fortschreitenden Entwicklang tritt die Ver-

schiedenheit in der Geßssvertheilnng zwischen grauer

and weisser Sabstanz mehr und mehr hervor.
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31) Howes, tr. B, Variation in the kidney of tbe

commoo Tbornback (üaia clavata): its natare, rMge,

and probable significance. Journ. of anat Vol. XuV.
No. 8. p. 407-422. pL XVII. — 83) JooeB«a,
Anatomie topographiqae do dnedfonm et bemiea doe^

d^nales. Paris. 108 pp, 13 pl. — 33) Kalanta-
row, Abnorme Lage des Colon descendens, des S Ro-

raanum, des Rectums und der linken Niere. Rubskaja

Medizina. 1889. No. 31. (Russisch.) — 34) Kern,
M., Ein Fall von Sanduhrmagen. Berlin. 1889. 3.

80 Sa. Dii», — 3S) Killian, G.» Die Untersnehong
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der binteren Lvr}'"'*^*^ "'^ AbbildungeQ im
Text. Jena. — 36} Liebreich, 0., BetraobtaOfMi
über die pbvsicalische BiKcnschafi der Sebwinnblue
rier Fisch*-. 'An-b f, Anat. (Physiol. Abth.). U2. —

Mahn, Iv , B^u und Kntwickelun(( der Holaren

bei Mus u. arvicola Horpb. Jahrb. Bd. 16. S. 652. M.

1 Tat. — 37) Major, G W., A ntr« anatomical ab-

aormality of tb« naso-pharfnz «ith report of thiM
Observation». Uootreal med. Journ. Vol .XVIII. p. 410
—413. — 38) Matte i. Raf., Salle cagioni dei solcbi

dialramraatici dfl fe);alo. Lo spL-riraentalf. Tr.rao LXV.
p. 23Ü— 242. — üi)) Mayer, A.. Kiii Fall von Ceroent-

versohmelxuog dreier /„ihnc. Vorlras. Dtutsohe Mo-

oataMtbr. f. Zababeilk. Jabrg. VIII. Ootobor-flefk.

S. 401—404. — 40) Mayo, Vlomi««, Tbe «vperior
inf-iüors and canine teeth of sheep. Museum
C.rapar. Zool. Vol. XIII. No. 9. p. 2.i7 -jg. Two
I)latr !j, Cambridge Mass. IS.ss. — 41) M a 7 ? ;\ r i- 1 Ii

,

U. T., Sulla struttura dcllo .stomaco <\e\ miis dicti-

manu.s, Fall., var. alba c del Mus. musculus, L IuU-t-

nat. Monainohr. f. An*t. Bd. VlI. S. 91. lav. VÜI.— 4S) MinoU, YnTeifllone total« dei TitMrl dol tone«
e deir abdomc. Boll d. Paliambut. rJi Mflano. 1889.

T. II. p. 1—7. — 43) Mivart, St, (i., Note on canine
dental abnormities Pröc. Z00I. Soc. London, i'art III.

p. 376—378. — 44) MüUür, Kurt, Die Secretions-

vorgänge im Pancreas bei Salamandra mienlftta. Diss.

BaII« a. S. S. — 46) Poirier et RatUror, Cwrti-

Utge bnaebiai bilat4n1 etsymMriqa«. Jonrn. de l'Aiwi

Tom XXVr No 1 p. 49-62. — 46) Renaut. J..

Note !>ur la .slnuHurc dts glandes ä macuü du duode-
nnm, glar.des de Brunner. 8. 8 pp. — 4 7) R ob i n s o n

,

F. B., A oasd of elongation of the mesentcry. North
ameriean practitionur. Chicago. Vol. II. p. 91. — 48)
Rooaorelt, J. W., Tbe »OAtonjr of tbe tborax Aod
InngB in relatiott to oertsiD pointa in pbysieal diagno»
sis. New-York reo. Vol. XXXVII. p. -^01-204. —
49; Uli bei i, 0., Ueber den Oesophagui des Menschen
u. dt-r Haustbierc. I Lage und F^Tm Verhältnisse.

II. D'e Moscularib der Speiseröhre. Arcb. f. Tbierbeil-

künde. Bd. XVI. Heft 1. u, «. S. 1-29. — fiO)

S»boDrin, Ch., Rcebecebea aar l'anatoiiiie not*
nale et pathologique de U glande biliaire de
rhomme. S. 233 grav. dans le l.jite — 51)
Schaffi r, J., lieber Koui'sche Canäle iit meosch-
lirlK-n Zihnen Wiiii. Sitjgkber. Bd. XCIX. Abth. III.

Mit l Taf. — 52) Derselbe. Verhalten fo»siler Zähne
im polaris! rten Liebte. Kbcndas. S. 1. — 53) Sehe ff,

J,, Kin Fall von dvei beidefieits im Unterkiefer typiieb

aofgebildeten BaebeoiibDeii. Oesterr.-ongar. Viertel-

jahrsscbr. f. Zabnbcilk. Bd VI S 178—180. — 54)

Schlosser, Max, Ueber die Deutung des Milcbgebisj>e«

1 r Säugetbiert-. Biolog. Centralbl. Jahrg. X No 3.

S. 81—92. — 55) Derselbe, Die DifTerenriiung de«
Säugethiergebisses. Gbendet. S. SS9 u. 264. — 56)
Sebultse, C.» Oebtr Aooiulicon des Schildknorpcls.

Dias. Kiel. i4 Se. 8 — 57) Soff iantini, G , Osser-

vazioni siilla topografia della ghiandola sotto mascellirc.

Boll 8C. Anne. 11. Pavia 1889. p. 108—104. — 58)
Derselbe, Section mediane longiludinal« antero-po.Ht£-

rieurc obtenue, au moyen de ia congilation, eur «ne
.mc au Kixicme mois de grossease. CoiB|rt. rend.

Arch. iUI. de Biol. T. XII. 1889. — 59) Stau-
rengbi, ( , R>äüme topografloo degli organi toraco-

addominati ntl äesto mcse luoare dclla graridanza n-

levata datla siii ne mediana di un cadavere congtiato.

Boll, scient. di i'ana, T II. No. 3. 1889. — 60)
Struiken, H. J. L, Die Resorption der Milobiäbne
nnd die Odontoklaaten. Centvalbl. f. Med. No. SS.

S 401. — Cl) Taguchi, K , Der suprastornale Spalt-

raum des HaUes. Arch. f. Anat. Anat. Abth. S. 1.

Tal I - frl Th ma-s, 0., Kemarks on Dr Schi, s-

ser'ü .IVber die Deutung des Milchgebisse!« der Säuge-
tbiere.^ Biolog. Centnibl. Jabr«. X No 7. S. 216-

S19. — 63)Varaldi, L., Analomia t: tislLdogia dei

reni del catallo. Med. Veterin. Vol 35. Turin 1889.

Anderson und Makins (1) betraobten das

subperitoneale und aubpieurale (jewebe, sie

bnuHthea d«D Anadraek «ftMiaa**, alt «iam Tbell

des grossen mesodermalen B'ni^?£^pw<>> , daa die

grossen Oeßsse des Stammes umgiebl, ihre Aeste be-

gleitet vom Ursprang bis kam Bnde nttd so to Atlea

Körpertbeilen gelangt. Von dem parietalen wird die

beträchtliche Ausdelinun<r nnf der VorderflSrhe der

WirbeUilQle erwähnt. Don umgiebt es die Aorta

nod ibiA Zweige, die giOMen Venen und fbra ZnHOsae,

die Lymphdrüsen der Lenden^egend. die sympathi-

scben Ganglien- u. s. w. Von dort aas besteben Ver-

bindnogeD mit dem Bindegewebe twisoben Peritoneum

und M. transversales, Diapiiragma, der Obtorator —
in den rectoresicalen Pascien, wobei alle Gefasso,

welche aal der binteren Abdominalwand rorliommen,

mit Bingoweidon die BanobbSUe TerlaaeeB. In Vep>

binduDg mit den grossen Gefässen formt aber dieses

Gewebe bestimmte Scheiden, in deren Bereich siob

die Kerven in die Vasa atorom verbfoiten. Die

innere Oberfläche dieser Scheiden ist tob dor TaafoA

adrentitia durch eine Art fon Lymphranm getrennt.

Wo grosse Arterien und Venen nebeneinander ver-

lAnfeB, ntmukata die siob borfibreadon niebon dor

Scheiden and verursachen die Erscheinung von zwei

Flächen, ddrrb ^ine Scheidewand gelrennt, so z. B.

bei der An. Uiaca; die Scheiden ziehen aber auch,

die A. Q. VoDA iliaeA und die Ljrafbgtliw nnd gute

Beispiele, aus der Leibeshöhle durch die T.s-nua

sorom heraus. Die Scheide der Femoraiarterie ist eine

elnfaoho FwiMtra^ dir Aoiion- und IliAOAUMbeido.

Dieses Bfifpkt dio AafTassung der beiden

Autoren vollständig. Die eztra-abdominalen Fort-

setzaogen des subperitonealea Gewebes sind identisch

mit den dioQoflaio nod Nerven begleitandon Seboiden.

Nicht nur die erwähnten Arterien, auch die sacralen,

glotaealen, padendalen» obturatoriellen Gefässe ver-

binde« die AbdoninalbSble mit femer liegenden Par-

tien des Körpers. Ebenso verhallen sich mutatia

motandis, die endo-thoracalen Bindegewebsmassen,

denn sie stehen in Verbindung hinten and seitlich mit

dem Biatna aeateni nnd aeineii Qeftaaen, nnd auf

diesem Wege mit dem Raum der Achselhöhle u. s. w.

Manche jpractiscbe Anlinäpfang bietet diese Betrachtung

twalCiUot (abka dna Original).

Bennet (b" beohachlete drei Pfille, bei denen

fünf Zoll des lleam ohne Mesenterium waren.

Bas Peritoneam ging darüber binwog nnd fitirto daa

Eingeweide fest an die Rückenwand der Abdominal-

böhle. Es war dabei keinerlei Entzündnngserscheiming

vorbanden. Der fixirteTheil des Ueum beginnt an der

raobten Sjrmpbyata aAoro-lliAOA aod beaebreibt dann

eine l<lcine Biegung. Das Coecum war nicht in die

Fossa iliaca hinabgestiegen, sondern lag auf der

raobtan Hiera. Daa Oooenm iÄ aobmal and bal ntnlan

Typna, der Krooeaaua vermifomia lionnt von de»
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Seite Jim and dM Peritoneum befestigt das Coeoam

dts filfig« Colon wie im nomalen Zustande.

Berken basoh (7). Für diese üntanoelHmg
warde ein Darchsohnitt des Körpers eines

Neugeborenen, die in der Literator yorhandenen

Abbildnngon tob ModlassebBltlmi gaosorLoldlieii tmt*

glichen, und dana die Ergebnisse am Lebenden, so

got es möglich war, oontrolirt. Zuerst wurde dem

Skslot lofaerksamkeit geschenkt, das stets gleich-

mlseif wichst, indem die Mitte des 4. Halswirbel*

körpers in allen Altersstufen die Milte der H&lswirbel-

aäule darstellt, gerechnet fom oberen Kande des Atlas

Us so dorn 1. Doiaalwlrbol. DI« Kormalstsllang
der Halswirbels&ule wurde in der strammen mi-

litärischen Haltnng angenommen. Die Ate der Wirbel-

säule wird dann za einer Linie, welche die Spitze des

ZthtM dos BpistiopbMU mtt dem Promontorium rer-

bindet. T>ie?ptbe riii?s bei aufrechter Stellung ein

Lot oder bei der Rückenlage eioe Horizontale sein.

Mo boiMitstoBlIodiaiwobntttoormittBdioooBedingttng.

Der so erhaltenen Aze läuft eine Linie parallel, welche

die Mitte des 7'irp:enb?!!itörper9 mit dfim oberen

Kande de« Bzostbeins verbindet, es ist dies die üyo*

SlonwBM« dw?fif. It atoUt sloh ddwi hinat, daas

der obere Ran'! it^ Brustbeines ein in seiner Stellang

siemlicb fixer Punkt ist. Beim Nengobonnen ist die

BalsvfrboMiilo fast ganz gerade. Bei anltaolitw

HattoDg des Körpers und des Kopfes fällt das Qelenk

zwiscbenScbäd?! utk^ Atlas in eine Horizontale, welche

die Spina aasalis anterior trifft und in die Richtung

der Piatie des harten Gaonem ftUt. Bei der mi-

gegebenen Haltung Von-men anch der Zangenbein-

körper ond der vordere untere Rand des Ucteikiefers

in eine HeciHmtale so liegen. Das Zungenbein
wild donb die Yergrösserang des Unterkiefers nicht

na'^h TDrn gezogen. Bei dem Erwachsenen stebt das

Zungenbein in der Höbe des 4. Halswirbelkörpers,

reprlaentlrt eise nngeOlur die llitte der HalswMel«
siule. Beim N?u^pborenen stellt dai Zoogeabeln in

der Höhe des 2. HaiswirbelkSrpers.

Einer Tabelle seien folgende Angaben entnommen.
ISjäbr. Mädchen, Zungenbein auf der Syncbondrose
zwischen IV.— V. Ualswirbel; oberer Rand der Bpi*

glottis: nnt. Rand des III.; oberer Rand der Cartilago

Üiyreoidea (vorn): unt. Band des onterer Rand
der Owtilago cricoidea (voni): Sjneh. TL— obe»

rer Rand der Lamina cricoidea (binten): unt. Rand V.;

unterer Rand der Laraina cricoidea (hinten): ob. Rand
VII.; BrustLii-n: Synob. II —III. Rückenwirbel. Kr-

wachsener Mann: Zungenbein, ob. Theil XV.; oberer

Band der Bpiglottis ; Mitte III. ; oberer Rand der Car-

tUago tbvreoidea (irom): Mitte T.; unterer Band der
Cartilago crieoidea (vorn): ob. Tbefl Vit; oberer Baad
der l. itnir.a cricoidea (hinten): Mitto V.; unterer Rand
der Lamina cricoidea (hinten): Mitte VII. Brustbein,

unt. Tbeil 11. Dorsalwirbel. Die römischtin Zableil

beziehen sieh auf die Körper der Halswirbel.

Was die FascienTorUÜtaisse betrifft, so ist

ranächst zu betonen, dass alle Organe am Halse, be*

«ond^rfi Muskeln, Gefässe und Lyttij hdrüsen in eine

Hindegewebsmasse eingebettet sind, welche mit ver-

didlitelen nioibnaaftigeD Itamelien gegen die OigMe
absoUIeeat. DieM IMndegewebsbfillen sind Mneawegs

fatoMOMtail «w iiimna Mtota. IW. «4. 1.

als Membranen mit zwei glatten Fläohen zu denken.

Ton der BindegewebebaUe geben entweder Binde*

gewebsbändel zu den umhüllten Organen hin, oder

dieselbe fügt sich so fest in die Struotnr jener ein,

dass sie überhaupt nicht als Membran präparirt

werden kann. Qnter solchen DmilHnden tmi B. die

Fascien als etwas schwankendes anf. In den am Hals

befindlichen Räumen findet sich Bindegewebe, so in

dem prismatisch gestalteten Snprastemalraum (Ta>

gucbi). Als ein wahrer Spaltraum wird nur der

Kaam zwischen der Hinterfläche des Oesophagus resp.

Pharynx and der VorderAäohe der Wirbelsäule, der

Retrorisoeial- oder Retropharyngealrann betreebtet.

Er reiobt von der Schädelbasis hinab bis in das hintere

Mediastinum. Er besitzt nur eioen Qebalt aas looke«

rem dünnem Bindegewebe.

Birmingbam (10) fObrt das Fehlen einer

Nif^re aaf drei Terschiedene Ursachen 7nrück: l.Con-

geuitales Fehlen, 2. Atrophie, 3. Verwachsong der

beiden Uferen. Dle¥erwaobsang findet in venebiedo'

nem Orade statt. Ist sie vollständig, dann giebt es

die 8rheib«nföfmfge Ni^re, ist die Verwacbsnng un-

TOllst&ndig und nur an den unteren Aandern, dann

tritt die Hnfilaemiien anlL Mähen diesen bsidmi

Formen liegt die S-förmige Niere Bis scboiben-

förmige Kiere liegt in der Mitte, die Lage der hof-

eisennrmigon ist bridereeitsm derWffbeMvle, und

die Verbindung zieht über die Mittellinie binweg. Bei

der S-rörmi!7?n ist das Verhalten «^anr. and^r?, da ist

die eine, m der Kegel die rechte aut die andere äeite

verlegt, wo nie mit dem «ntaren inneren Bnde der

linken Niere verwachsen ist. Diese Abnormität Ist

sehr selten. Morris zählt unter 14 318 Sectionen

der Londoner Spitiler blos 9 Enfeisonnleren nnd
l-Sförmige (?) liiere. Nachdem die Chirurgie jetzt so

oft an die Exstirpation der Nieren herantritt, werden

diese Abnormitäten von einigem Interesse. B. be-

sohreibt nnn den von ibm beebaebtelen Fall «ufBbr«

lieh wie folg': rechte Niere normal in Form nnd

Grösse, mit einer Arterie, die sieb bald tbeilte, mit

3 Venen, welobe sieh dann so einer verehilgten. Der

Ureter lief in einer Furche, vorn nach abwilla, «elohe

die Verwacbsungsstelle der beiden Organe andeutete.

Die untere Niere, die als die disiocirte angesehen

werden mnsa, war mit dem oberen Bnde ap die Unke

Seite befestigt; .sie halte noch eine Richtung nach der

Medianebene hin, erreichte die InterTertebralsoheibe

zwischen dem 4. nnd 5. Lendenwirbel nnd niheite

sich der Theilungsstelle der Aorta. Auch sie hatte

einen Ureter, der vor den BlatgefSssen austrat, die

Yene war einfach, die Arterien drei an Zahl nnd

kamen von der reebten A. iliaoa eemm. nnd krensten

die linke. Interessant ist das Verhalten der Neben-

nieren. Die linke ist wie gewöhnlich mit der linken

Hiere verbanden, die rechte sitst oben auf dem
leehtenZwerohfellschenliel und ist nicht im geringsten

von der Verschiebung der Niere beeinflusst worden.

Nach der am meisten verbreileten Ansicht erklärt man

rieb die Bntstebnng einer aeloben AbnonHttt darob

eine Verwacbsong der getrennt angelegten Nieren.

g
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Die Gefässe sprechen in diesem Fall auch für 6lll«

Mieh» Aoffassang.

Coüaud (18) bat seineUnlersuchungen an einem

djihrigen Hand, einer 2jäbrigen Katze and eiaem

gleicb «Itan Sohwvio geoHMiht. Von d«r bts» wurden

die tw«! kleinen unteren Molaren, vom Hunde die

drei kleinen unteren Molaren, vom Schwein dieselben

Zahue und em Caainus ausgewählt. Die Schädel der

hMm onton Thtan mwan IlbwrdiM mit Gwnia «der

tuit Berliner Blau injicirt worden, dann die Kiefer in

Stücke geschnitten, entli&Uit, jene mit Berliner Blau

iijlioiTtoD doroli 5 proo. Saläiare, jene mit CtenoB

iojicirten darcb 5 proc. S&Ipetera&ure, dann Mi^>
waschen (mehrere Tage), dann in Alcoho! gehärtet,

und in Seriensobnitte serlegt. Viele der Schnitte wur-

ita duin mit Bonsomnin «d«r mit SilbnUmmgao
gefärb: Es ist im Voraas zu bemerten, dass C. das

Periost des Zahnes in der Alveole Ligamentam elTeo-

dnitale ««not, A«idni8k, der von Pl»tki«Tl6«

•tacimt, und den VarIL ffir sehr unglookliob hält; wa-

ratn der Aasdniclc Ligamentum für ein Periost, das

einerseits dem Cement des Zahnes anUsgt} anderer-

Mite d«r Wand dar Alftolt? ZwiiAtn di«MD baldra

Membranen soll sich noch eine dritte, fibröse Lage fin-

den. £a werden nun der Reibe nach erörtert: 1. Die

allgemnn« Topographie dar Fasarn das Farioata«.

2. die BeschafTenheit der zelligen Elemente. 3. die

Cinnilation -ird die Innervation. Entgegen allen Zwei-

feln an der isixistenz eines Periostes geben die Abbil-

dmigan ainan dantlioliMi Belag fSr dia Exiatam. Ba
g^eht oben in das Zahnfleisch über. An der Spitze der

Wurzel werden die Bindegewebsbündel rarer, sie wer-

dan fast pamllal mr Aza daa ZiluMa, vUiirand diaa

im übrigen Tbeil nicht der Fall iat. Gaflsse and Ner-

ven sind an der Spit?,?» 'ips Zahnes yon zartem Periost

umgeben. Die Yarbindungen mit dem Cement und

dar Alfaalanwaiid aind aabr inaig, dia Fkaan drlngan

beiderseits in die harten Gewebe in Form von Sbar-

pay'aolien Paaem ein und dringen dabei z. B. darch

dia ganaa Oiol« das Canwtaa. Die YarbiDdung mit

der AlTeolenwand iaiganz ähnlich. In beiden Fällen

durchdringen sie die Substanz in Terschiodenen Rioh-

tangen. Was die Zellen betrifft, so findet man ge-

«Sbnlioha BindagawabeiaUaa vnd HlntobaoMllaa,

latitaira wie bei Sehnen. Osteoblasten wurden nirgends

gafnndan, dagegen dieZellenmaasen, welche alsMassae

apUhelialas patadaDtalas baaaiabnat wardan. — Die

Gailase stammen aus der Arteria alveolaris einerseits

oder TOn dem Zahnfleisch andererseits. Die ersteren

dringen in den Zahncanal ein oder steigen in dem
Parioat in dia H5ba, anaatauMMim dann mit daoaii

der Alreolenwand oder des Zahnfleisches. In dem Pe-

riost selbst haben die Gefässe die Neigung, zwei Lagen

an bttdaa, aiaa ans dicken, die andere aoa dinnen Ca-

pillamn; Lympbgaflaw wurdao kain» gaiahan. Hämo
dagegen in grosser Zahl.

Die Fasern des Periostes sind nach statischen Re<

gala aogaoidnat, ibolieb wia aia H. r. Mayar ffir dia

Knochen gefunden hat. Einige scbematiscbe Zeich-

nungen verdeatlicben, wie der Verfasser den Verlauf

dar Faaam in diesem Periost vorfindet, und wie ihn

RiahtuDg dazu beitragen wird, den Druck, der auf den

Zahn aosgeübl wird, zu zertlieilen auf die umgebenden

Partien, und ihn so, nach den i^egeln des Par&llelo-

grammaa dar KrÜto »bsnsohwiobatt.

Ebner (23) behandelt in dieser Abhandlung die

Ton Retzius beschriebenen bräunlichen Parallel

-

streifen des Schmelzes, den inneren Ban der

Sobmalipciamaii vnd daa Varbaltan dersalban im pa<

larisirten T.icht, das Verhalten des Schmelzes zum

Zahnbein, und die Existenz von Caailoben im Schmelz

«ad dia ainar Kittaabataos tiriadiaa dao Prismea,

andlieb Ist dan Scbreyer'schaa Linian ein besonderes

Capite! gewidmet, üeber Prägen erklärt sich E.

folgendermassen : Die definitiv auügebildötea äcuiudiz-

priaaiaa baatabaa fiaUaidit darab aad darah aas aiaar

homogenen Misso. Die Schmelzprismen sind anisotrop,

aber wahrscheinlich amorph. Ein antrügliobesZeioliaa

orTakallteiaobar Stractar ist aa ibaen bisher aieiht ge-

funden worden. Die bekannten Querstreifen, welche

durch Säuren sichtbar werden, «^ind las Rosültrit ein«s

Aetzungsvorganges. Bei der Zertrümmerung dar aus-

gabüdataa SdimalspriBB«B aotstabaa twalarlai Braeb-

flächen: muschelige und ebene. Letstara stad oft in

grosser Zahl an den Prismen ?orbandaB aad die Ur-

aaeba van Sebrigatraifungen, mitaater aaoh TOa aiaar

besonderen Art Ton Querstreifung, die mit den Quar»

streifen, weiche durch Süuren entstehen, nicht rer-

wecbselt werden darf. Die ebenen BruchUäohen sind

aia Zaiabaa dar Aaisotiapia. Dia «ptiscba Aaiao-

tropie der Schiuelzprismen ist eiae Folge von Span-

nungen während des Wachstbames. Die Brecbungs-

qaotiaatea dar Sobmafatprisman aiad baMobtlicb klei-

ner (nahezu um 0,02) als Jene des Apatites. Die

Brecbnngsquotienten des positiven jugendlichen

Schmelaes, sowie jene des erhitzten Schmelzes sind

marküab klalnar, aia jaaa daa aavariadartaaBobmalsas

vom Erwachsenen. Genauere numerische Bestimmun-

gen worden niobt gemacht. Die brionlioben Parallel-

straifoa voa Ratsina barobaa aaf dam Aaftiatan von

Laft awisoben Reihen von Schmelzprismen an trocke-

nen Zähnen. Sie sind bandförmig und nicht Durch

-

sobniti« rings um den Zahn gebender, braun gefärbter

Sobiobtaa. Zwlaebaa daa Sobaiabprismaa bafiadat

sich oino Iralkarme oder vielleicht nnverkallcte Kitlsab-

stanz, welche mit dem struotorlosan SoboMlzober-

h&utcben sasammenhängt, von diaaam abtr darab dia

leichte LQiUebkalt ia Slniaa Tanohieden ist. Bei

Beutelthieren und Nagern komme echte, drehrunde

Sehmelzcanälcben vor, welche bei den Beatellhieren

(Haoropai, BTpsiprymBas aad PManroa) nitdaaZaha-

canälchea zusammenhängen, bei einigen Nagern (Mus,

Cavia) aber nicht. Die Schmelzoanäle der genannten

Tbiere verlaufen zwischen den Prismen uud entsteban

unabhängig von den Zahnoanälcben. Der Schmelz dar

Beatelthiere ist positiv doppelbreohend. Beim Men-

aoben dringen nur ganz kurze Stücke der Zabnoanäl-

ohaa ia dan Sebmals, wibraad aalbatEndiga Sobmals-

canälchen in der Regel fehlen. Die Spaltbildnugen

im manaobliohan Schmalze antatehan durch Bintroek-
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oep oder Sohrampfaog der interprUmatischeD Kitt-

mbsUnt.

Hejmann (30). SämmtlklM sich in derStimm

-

bandregion vorfindende Drüsen sind traobig und

müoden mit Cjlinderepitlxel bekleideteafAosfätiraogs-

guf »nf die Obsriioh« d«r SeUeimhAiat Di« Drü-

ben des oberen Stimmbandes beginnen unmittelbar

am Aryknorpel mit einer langgestreckten, tief in das

iBoerebioeioragendeD Dräsengrappe. Die AosfBhrungs-

gillfa diMW Drüsengropp» lasMD sieb sowoiil naob

der oberen wie nach der antern Fläche des freien

Raodea des Tasohenbandes verfolgeo. Die ganze hin-

Iti« PutI« dw ftlsohwi StiiBiitbrad«8 iit dwartfg w
ßllt von Drüsen, dass dieselben den wesentlichsten

Bestandtbeil des ganzen oberen ätimmbaodea aus-

machen. Auch im Sinas Morgagni liegen Drüsen.

An der oberen niohe des wahren Stimmbandes, lateral,

liegt ein Prüsenzug, obere Drfisensänie (FrEnkel),

voD wechselnder Mächtigkeit, beginnt hinten eine

kMn* Sbtwk» «otftrot vom PnoeMos TOiMlia, ntamt
gegen die Mitte hin an Stärke zu, am gegen das vor-

dere Ende bin allmälig abzunehmen. Dieser Drdsen-

zug ist nicht conUnuirlioh. Auch an der unteren Seite

dtt mliteD Stimmbandes flndei sieb ein» DrtMii«

gnjppp nus 3—5 parallel gelagerten Drüaenreihen.

üöwes (31). Die liiere der Rochen (R%ja

daTata), wie der Heifiioiie iifc sebr Tariebel. In

einem Exemplar einer R. clavata wurde ein sehr ab*

t^ekürutes Organ gefunden, im Ganzen kommen Vari-

anten swisobeo 2,0— 7,2 ror, wenn die Länge der

LeibeebSble gleiob 10 geaetat wird. Eine Tabelle

zeigt ansführlich dio \'-ir'inten, wobei bei Mannchen

in der Regel die linke Niere länger ist als die leohte.

Vlelleiehl biagt dieae Abtaderang mit der Anpassung

des Hägens ond der Milz an die platte Körperform za-

eammen. Die Niere <!er Kaja olavata erhält ihre Ar-

terien in der Kegel von zwei Stellen: 1. direot von

der Aorta und «war in der Klhe der seg. ArlMi« ne>

senterica inferior, 2. von der Ba^is rler Art. iliaca.

Die beiden Zufläsae erreichen den inoern Kierenrand

oad bittgen mit ibreo Zweigen suemmeo. Bs ist

nun überraschend, dass bei Verlagerang der Niere bei

dem Manschen arteriello Verbindungen sowohl mit der

Aortu äis oiit der Arteria iliaca vorkommen. So kann

Abeeme Lege der Niere bei dem Menaobea eine

ausserordentliche üebereinstimmung in der Gefässver-

bindaog mit dem Rochen zeigen, das was bei dem
Keneoben in Bezug auf OeftiM abnorm eiaobeint» iet

bei dem Rochen normal and umgekehrt. Es w&re

denkbar, dass die ebenorwihnte abnorme Gefassver-

bindung mit der Art. iliaca and die abnorme Lage und

Perm der Miere gar nioht Abnormitit der Lege dar-

stellen, sondern mehr eine bestimmte Form des Rück-

schlages. Dass die Roshen früher eine längere Niere

betten als diejenige ist, wdobe beate bei ibnen

functionirt, unterliegt keinem Zweifel. Ein grosser

Abschnitt ist durch Functionswechsel in den Dienst

des männlichen Geschiecbtsorganes getreten. Bei

dem llmaeben ereignet tivk wUtrand dM embrjanaien

Lebena denelbe Vaigang an der Umiere.

Killian (35). Die üntersochung der hinte-

ren Larjnzwand bat mit gresaen Sobwierigkettan

zu kämpfen, weil bei der geraden and rückgebeogtan

Kopfhaltung die Lichtstrahlen entweder nur theilweise

oder gar nicht an die betreffende Stelle hingelangen.

DerTf. empHeblt nun snrTerrellatiadigang die ünter>

suchung bei allen Kehlkopfleidenden in vorgebeugter

Kopfhaltung. Die anatomischen Studien an der Leiche

haben die Richtigkeit dieser Untersoohungsmethode

ebenso bewiesen, wie die Untersuchung an Kranken.

Bei der Beugung des Kopfes biegt sieb nämlich das

ganze Luftrobr so, dass der Kehlkopf nach vorwärts

atark geneigt wird. In gleichem Maaaae wandert aneb

der Kehldeckel nach vorn, und es macht sich dadurch

die Anwendung der Sonde zum Hochziehen des Deckeis

behufs laryngoscopischer Untersuchung der hinteren

Laryniwand fast immer überflüssig. Dadaroh wird

das Untersuchungsverfahren bedeutend vereinfacht.

Man bedarf nur dee Kehlkopfspiegels ond hat eine

Hand frei. Zeblreldie AbUldangen im Tett «Ilntam
die schwer verständlichen Einzelheiten und machen

gleichzeitig auf die Mittel und Wege aafmerksam, am
eine fruchtbringende Uutersuchang durohfflhren zu

ittenaa, trete der vorgebeogten Kopfhaltung. Der Arzt

muss ; ch wie der Vf. aasführt, selbst an£ die Knie

niederlassen, am sein Ziel zu erreichen.

Pairier «nd Rettarer (45) fanden 9 aumne-
triaebe Anbioge an der Grenie der vorderen and

seitlichen Baisgegend an einer weiblichen Leiche

von 40 Jahren. Sie befanden sich auf dem vorderen

Rand dea Staneoleidomaatoideos anf der Höbe der

Membrana hyo Ibyreoidea. Sie bildeten dort eir.c Art

Warze von 10 mm Höhe, die Haut war pigmentitt, der

Ittbalt widetatandaflUiig. Die Baaia eratreoUe alch

unter den Rand des Sternooleidomastoideus in die

Tiefe und setzte sich durch einen leicht fühlbaren

fibrösen Strang gegen den Pbaryni fort. Larjrnx und

Pbwjnu waren normal. Die beiden Anb&ngsel be*

standen aus elastischem oder Faser - Knorpel. Sie

rühren wahrscheinlich von den embryonalen Broncbial-

bogen bor. Die Aotoren bringen dafür «mbryologisoba

Thatsachen bei, welche in dem Original naebzolesen

sind, und gelangen schliesslich dabin, dass diese

Knorpeistückcheu wabracheiniicli mit der Bildung des

Obrknorpels in Znaamnenbaag so bringen aind. Zn
dieser Auffassung fibrt aodi die Uebeiainatinmang

der Kaorpelformen.

Ana Sobloaser's (55) Mittbeilocgcn geben wir

einige Abschnitte, um die groaae Frage von der

Differenzirung des Saugetbiergebisaos we-

nigstens zu streifen , da ja aucli der Mensch zu jenen

Formen gebört, die ein boobdifferenaIrtN QeUn be-

sitzen. Als die urs[irünglichste Form aller Säugethier-

aähne dürfen wir wohl den Kegelzahn betrachten, d. h.

einen Zebn mit kegelfSrmiger, sobmelareieber Krone

und einer konisch zulaufenden Woiul, eine Zabnformi

die sich bei den Delphinen nahezu tinverändert er-

halten bat. Was die Anordnung dieser Zähne anlangt,

aa atanden dieaatbeo alterairend, d. h. ea grifen bei

gaadiiaiaanaB KiefMB die oberen ZIbne awiaaben die
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unteren. Di«s«a primitiv« S&ugetbiergebiss b&tto

fffWi» AelwliehMt mit d«m vieUr RepU){«D s. B. d«r

Ichtbyosaurifr, wi-^ auch nicht überrascben kann, da

jft die SäQgelbt«r« aweifellos aas ReptUien entstandea

ahid. Di* ZahntaU war jedenfalls saht batriobtUoh

aild,di« Kiefer hatten aacb sicher eine ansehnliche

Länge. Auf die Dauer konnte indess ein solches Ge-

biss für die landbewohaenden Säo^jethiere aomöglicli

gaoBgan. Di« höh« BlottMBpaimtar «rferdart witw
allen Umständen eine sehr viel reichlichere Nahrangs-

tttfobr, als für die kaltbläUgeo Reptilien - artigen

Ahnen dar Sauger Unreiehand war. So rial Fnttar

jedoch, als ein Thier mit einem derartig primitiven

Qebiss aufnehmen müsste, ist für warmblätige Land-

tbiere so gut wie gar nicht ta beschaffen. Bs kam
•lao daranf an, daa Gebotene in ndgliebat hanabUte-

rischer Weise auszanülzen, in allererster Linie darauf,

dass das Futter sohon im Munde durch die Zäho«

möglichst larkMaart nad aa n ainiir Bi6|Bobrt vall-

atfindigan TaidMuag rnrbanitak wlid.

Die Cetaceeri frei'ich und unter iYir.rD wiederum

die schon berührten Delphine finden Nahrung in Hülle

und FVlle; fBr ai« baat^t also gar kein Orinid, wes-

halb ihr Gebiss erst noch eine zweckmässige Umge-

staltung erfahren sollte; wir finden daher auch bei

diesen die arsprüngtiohe Zabnform und wohl auch

Zabnsabl noeh «a reinsten bawtbrt — die Bartanwale

haben die Zähne sogar verloren, da sie die .Knhning

nicht einmal erst festzuhalten brauchen. —
Anders dagegen ist dies beidenLands&ugethierea;

bier ntnaste jenes fSr die Zennalmnng nnd ZerUeine-

rung des Futters ungeeignete primitive Gebiss eine

durchgreifende Umwandlung erleiden. Diese Modifl-

eation tnasart alob nna in einer Redaetion der Zahn-

zahl, und der Vergrösserung dar Käufliche und zwar

mittelst zweckmSssiger DitTerenzirnng gewisser Zähne.

Unter allen Umstanden ist ein solcher Process mit

einer Gomplieatton der meiaten ibrif bleibendenZihne
verbanden, Gleichzeitig findet aber anch eine Inmar
weiter 5:f'heTnie V^rküriung der Kiefer statt.

Die ursprünglich sehr beträchtliche Länge der

Kiefer arveist sieb ninilicb fBr ein Thier, daa aeine

Hnbnnf ndttebt der Zähne nach Möglichkeit zu zer-

kleinern und zu zermalmen hat, als ira höchsten Gr-ide

unpraktisch, da ein unverbaitnissmiissiger Kr&tt&uf-

«ad «rferderileb ist» um einen lannrastreoUea Unter-

kiefer gegen einen entsprechend construirten Ober-

kiefer SU bewegen, insofern eben die bewegenden

Moskeltt sowie daaXiefergelenk sebrwett hinten liegen.

Es wird sich also darum bandeln, dass das Thier statt

längerer und dünnerer Kiefer kurze aber rii^leich

maäsive und insbesondere hohe Kiefer bekomme, deon

bei ZannbsM der Kieferbfibe reijgrdasam sieb aneb die

zur Anheftung der Muskeln dienenden Flächen, was
natiirlich auch wiederum eine Steigerung der Moskel-

laistnngen zur Folge bnbon wird.

Beide Proeeose, die Verkdrrang der Defer einer>

seits und die Keduction der Zahnzahl nebst Compli-

cation resp. Differensirang der bleibenden Zbbne ander-

seits verlaufen jedenfalls gleichzeitig und bedingen

sidi aneb gegenseitig.

Dn di? b'iitere Partie der Kiefer den grSssten

Nntieffeot erzielt, so werden auch die hinteren Zähne

soerst einen fdlkommneren Bu erhalten.

Die Veränderungen, welche der einfache kegel*

förmige Zahn erfahren musste, um jene verschieden-

artigen DiffereaziruDgeu zu erreichen, welche uns

JeUt in der Klasae der Singethtere entgegentreten,

sind folgende:

Der primitive KegeUabo, Protoconus im Ober-

kiefer, Pretoeonld im UnteiUefer, bekommen allmilig

am Vorder- und Hintemnde ja einen Nebenzacken.

Bei den oberen Zähnen — and zwar gilt dies immer

für die sogenannten Hoiaren — erhält der vordere

Nebensaeken den Hamen Paraoonot, der hintere den

Namen Metn-::nü!,, i.-n Unterkiefer sind die entsprechen-

den Bezeichnungen Paraoonid und Metaoonid (bei vor-

sebiedenen mesoiotschen Säugern — Dromotberhim).

Was die Anordnung der Nebeozaoken betrifft, SO

lassen sich schon sehr frähzeitig iwei Formenrnihen

nntersobeideo. Bei der einen, dem TriooDodontea-

T^IHis, stoben sowohl Pferaomi, Preteoaci «ad Metaoon,

als auch Paraconid, Protoconid und Metaconid in einer

Linie, bei der anderen — dem Tritabercnlar-Typus —
stehen die Nebenzacken schräg neben dem Protoconus,

beziehungsweise Protoconid und zwar im Unterkiefer

das Paraconid und Metaconid auf der Innenseite, im

Oberkiefer Paraoonos nnd Metaoonns auf der Aussen-

selte des Zabnet. Dieser letstere Typna, der Tritnber»

culartypus, bildet die Grundlage für den Bau der aller-

meisten Säugethier-Molaren; wir sehen denselben so-

wohl bei den Placentaliern — Eutheria — , als aaeh

bei den Eplaoentaliern — Hetatberta; bei den Mono-

tremen — Prothotheria — hingegen macht sich

schon seit den ältesten Zeiten ein ganz abweichender

Bauplan geltend — der Hvltitnberonlnrtypns.

Zu den Elementen des trituberoolären Unterkiefer-

molaren gesellt sich schon frühzeitig ein weiterer Be-

standtheil — der Hjpooonid oder Talon, aof der Rdek-

seite des Zahnes und swnr an dsoasn Basis als kleine

Knospe auftretend.

Die »weiter vorne im Kiefer stehenden Zähne

stroeken sieb einflMh in der LIngsriebtnng and er*

zielen so einen besseren Anschluss unter einander;

ihre Form weicht natiSrlieh von jener der weiter hinten

beäadlioben Zähne ziemlich bedeutend ab und dem-

nanh dwneterisiren sieh beide aneb ssbon inaaerlioh

als etwas Verschiedenes. Die ersteren bezeichnen wir

als Prämolaren, die letzteren als Molaren. Gleichzeitig

mit der bsgtaBMiden Cemplloatlon der Molaren wird

auch Jener Zahn, welcher an der Grenze von Ober-

nnd 7wiscbenkiefer sich befindet, Terhältnissmassiir

sehr iiraitig uud ihm entsprechend derjenige Zahn aas

Unteifctalhrs, weleber bei gesohleesenen Kielbfn vor

jenen Zahn des Oberkiefers zu stehen kommt. Beide

werden «Gckzahn, Canin' genannt und erscheinen als

sohwaob gebogene, lange spilae Stifte. Die ZIbne,

welche vor den „Eckzähnen* sich belindes, beissen

Sohneidesihne — Inoisiren.
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Mm Oilbnininiiig io Cnioen, IsoMTeo, Pri-

mdwen und Molaren ist schon 8«hr frühzeitig einge*

treten, scheinbar jedoch nicht bei aller SSopethieren,

venigstena giebt es einige Typen, welche iceioe der-

artig* Modiloattoo dar TOidMn ZUnw «rfcenoeo Imsm,
anderseits hat jedoch ^rhon hti t^en mf"^ri7oi"icbpn

Siogera io weit»«« den meisten Fällen der Eckaahn

Mffülnd« Qita* «mi^t mi aagtr tlM iwilli

VniMl «itwtaialt.

Tagncbi f^V) In den» interfascialen Ranmo

odn Spalt, welcher zwischen den Blättern der

Ha1af»aoia aioli iMflndet, und mit looUrem Binde-

gawahe aowia mit Fattgawebe gefällt ist, sammeli sich

manchmal Fiter unter patbolof^ischen Verhältni-^sea.

Diesen Üaam genauer icennen zu lernen, ist domoach

««frolit für dia wlaaaaaahafUiaha ata «neb fQi dta

praotisohe üledioin von Wichtigkeit, da es d&rauf an-

kommt, dia Riobtongen der Senkuogsfrocesse zu be-

«tijMBaii. Bfe argiabt aiob, daas dlat« Raom, wia er

fav mehreren Autoren als Supraitevoalraum oder

Saprastemalspalte bis jetzt beschrieben wr>rden ist,

nicht Idain, sondern sehr ansehnlich ist und wirklich

•wiaaban dam obarftlabliobaa and dam tlafto Blatte

der Paacia cerricalis über decn Manubriun sterni liegt.

Grösse und QeaUlt lassen sich genau duroh Itgection

dantalles; dar Rann tok imAIIgaaiainaB In dar Jagand

grösser als im Altar j baaandait bei Undam iit er

vafbiltniaamäsaig gngaa.

Vn. BiMea«i|iM.

ft. Sehoigto.

Baquis, K, La retina della Mna. Auat Ans.

T. Jahrg. p. S66. 1 fig. — 1} Born, 6., Ceber das

SebettalaafB. Jabreeber. d. aebleai Oes. f. vatMttad.

Cultur. 1889. Bd LXVTT S. 14— 17. — 8) Boaeheron ,

Nerfs de rh6mi3phire antörienr de l'oeil. Compt. rcnd.

Soc de Biologie, auch L'union midical. No. 103. p. 306.

Autoreferat; auch in: Bull. soc. franc. d'ophthaliB.

Annee VlII. p SSO— 340. — 4)Crinctonc, Gius.

Salin stnittnra deUe via laorimali deiruomo. Nota pre-

ventim Biftnma Medien. TL — 8) DelbrBok,
Zur Lehre von der Kreoznng der Nerrenfasern im
Cbiasma nervorom opliccrum. Arcb. f. Psychiatrie.

Bd. XXI. Taf. XIV. S. 746 -77 7 0 Dogiel, A S.,

Die Nerven der Cornea deü Menschen. Anatom. Ans.

V. Jahrg. Ne^ 16 u. 17. S. 483. — 7) Frost, Adams,

Abnormal aourse of a retinal vein. Ophthalmol. So«,

ol. Dt. 1M8/S9. p. 149. —8) Haaie.P., üeberden
Canalie Pctiti des Menschen Diss. Rostock. 18S3. S IG.

2 Taf. — 9) Klodt, Job, Zur vergleichenden Ana-

tomie der Lidmosoulatur. Dias. Bonn. 8. 22 Ss. —
10) Kaffner, Contribution ä l'^tade des voies cen-

trales optiqaee. Arcb. Bohtaiai, IV. p- Sl-Sä. Ipl. ~
11) Langer, F., Beitr^( nr normalen Anatomie des
mensehliohen Auges. „Ist man bereehtigi, den Peri-

ch(- rioidalraura u. den Tenon'schen Raum als Lyraph-

räume aufiufassen V ' Wien. .Sitjungsber. matti.-ualurw.

Claaae. Bd. XCIX. Ablh. III. Mit 2 Taf. S. 895—417
— 13} Lejdig, Das Farietalorgan. Biol. Centralbl.

8. 97S. — 13) Nnel.J. P. et Fem. Cornil, De
l'endoth^linm de In obambre anterieure de l'oeil. parti-

culierement de oelui de ta oomie. Aveo 2 pl. Areb.

de BioL Tome X fasc. 2 j 235-271. (Siehe die

identisobe Mittheilung von Smirnow). — 14) Peters,

A., Bei^ag sor Kenatelsa der Budei^oben DrBee
Areh. f. miprose. Anat. Bd. XXXVI H. S. 192—
203. Mit Taf. IX. — 15) Pfister, .lu]., l eber Form
und lui sse des Intervaginalr.^^;ms ier Sehnerven im
Bereich des Caualis epticua. Graefe Arcb. Bd. XXXYI.
Abth 1 Taf. III. S. 88—98. — 16) Selenka, B.,

Das Stimorgan der Wirbeltiüarei. Biet. OeotralbL
Bd. 10. No. 11. 8. 8IS-896. 17) Smirnow, A.,

Ueber die Zellen der Descemet'schen Haut hei Vögeln.

D. Internat. Monatsschrift f, Anat. u. Ph)s. Bd. VlI.

Heft 8. — 18) Stevens', G., Die Anomalien der
Aügenmuskelr. II. Theil. üebers. v. Beselin. Arcb. f.

AagenhcilljuDdc, Bd. XXI. Heft 2 S. 825—837.
(VergU Ko. 8.) — 19) Derselbe, Anomalioi of the
oeolar mnaelea. Areb. of Opbtbelnol. New - Terk
Vol. XVm 1889. p 371—403. — 20) Stieda, t.,

üeber die Caruncula lacrvraalis des Men-schon. Arch.
f. miorosc Anat. Bd. XXXVI S. 291 M t Taf. XIII
— 21) Virchow, fl., U«ber die Augengefasse der

Selaohier und die Verbindung derselben mit den Kepf-

Silasen. Areb f. Anat. Phre. Abtb. 8. 169—178. —
I) Derselbe, Die Spritale^lrieme Ton Adpanaer n.

ihre Verbindung mit den Kopfgefässen. Verb, physiol.

Ges. ßerÜB. No. 18. S. 2. Nor. 1889. — 23)Wata8e,
S., On the tr.'irpholtigT of ths Compound eyes of

arthropods. I Plate. Joum of miorose. N. S. No. CXXII.
Vol. XXZI. p. 148—158 — 24) Weiss, L., Ueber
directe Measoog dea Neigangswinkab dea Qrbitaiein-

gangs. Vit 9 Abb. im Teit Areb. f. Avgenbeilknnde.
Bd. XX!. 1889-90. Heft 1. S. 1-16.-25) Derselbe,
Beiträge lur Anatomie der Orbita. III. Ueber das Ver-
halten der Orbita bei diu verschiedenen Kopf- und
Gesiohtsformen. Täbingen. Mit 24 in den Tezt ge-

dniekten AbbUdongen n. 9 Tabellen. 18t Sa. 8.

Boncheron(B) findet auf dem Bulbus ober>

fläohliche CiliarnerTen mit Hilfe der Goldmethode.

Diese NerreD sollen die trophisohen Wirkungen der

tiefen fitarfoo araataao, waloba bei Oparatianan getrennt

wurden. Pi^ oberflächlichen Nerven kommen nu~

einem Stamm, der die StArke eines tiefen Ciliarnerven

bnt. Auf 'dar Sdara TartbaUt er ilob in 4—5 Zweige,

waleba mit den tiefen anastomosiren und einen Ner-

venring an der Cornea darstellen : Plexus scleralis

interoiliaris. Die übrigen F»sern bilden einen Flexas

apiaoleralfa, dar aiob doiab feine Zvaiga mit daa tiefen

Nerven der Cornea Terbindet. Einzelne Nerven sollen

TOD den Sebnenoenren der Aogeomoskeln kommen,

namaotlleb tob denen dar Reeti. Biaber noeb nie be-

schriebene Zweige vertheilen sich in der Gegend dea

Lig. pectinatum, d. h. in dem Fontana'schen Raum.

Sie stammen von Irisnerven ab und legen sich den

Pfaiiam dea Lig. peotina«am innig «n oder nmapinnan

sie, wodurch kleine Knäuel entstehen: «Corpuscules

de tension" (Spannoogskörpercben? Kef.). Sie sollen

die Spannung regulitan.

Dalbrflak (5). Z« dar aabwierigan Fmga ran

der Kreuzung im Chiasma wird eine werthvollo

Beobaohtung am Menschen beigebracht and das ges.

Uterarische Material einer krtÜMban Beapfaebnng

nntanogen.

Es handelt sich um einen TOjäbrigen Mann mit

einer beträchtlichen grauen Eotartnng der Nervi et

Tiaetw optioi, walobe banptaieUiob anf den medialen

Abschnitt beschränkt war. an der sich riV-ir iiuch in

sehr botraobtliohem Maasse die beiden lateralen Knie-

höoker betheiligen. Der linke Sehnerr iai nnbiM vell-
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ts KöllnAll II , Dmamtn Avivcon».

•ttn^i: dcgaoMlrt. 8da Q«i«nebii1tt MwMiit Wev-
tuA kleiner als in der Norm. di.> Scheide ist verdickt.

Dor rechte SeboerT ist oar etwa znr Hälft« degeneriit.

Sein Qaerschnitt ist klafmr ib in d6r Vorm. Hit nor-

malen Nemnbändel sind diobt hinter dem Balbas im

WesentHohen in zwei Gruppen angeordnet. Die dege-

oerirte Partie schiebt sich gleichsam wie ein Keii tod

d«r m*dial«D Stii» dM QomehaittM swisohen di«

normalen Partien hinein . Nach dem Chiasma zu nä-

hern sich in der Qegend des Eintrittes der Arteria

cantnib retinae die beiden Gruppen normaler Fasern

ai«bt ond mehr and vereinigen sich schliesslich M
einer einzigen. In den Frontalschnitten des Nerven,

knrz Tor dem Chiasma nehmen die normalen Fasern

iSomllch fonan df« latoralo HUft« des SohnlUw ein.

Das Präparat liefert einen neuen Beweis gegen die

Theorie der Totaldecossation derSebnerren im Chiasma.

Mao moss annobmon, dass das linice ungekreuzte

Bändel, sowie nahezu sfimmtliohe gekreuzten und Com-

missnrenfasern degenerirten und fast einzig und allein

das rechte angekreuzte Bündel sich normal erhielt.

Dm Piipant spriobt ftrner fdr allnflig» Vemteehmg
der gekreuzten und ungekrenzten Fasern im Tractas.

Dogiel (6). In die Cornea treten 60 bis

80 Verveastimmohen ein, von weloben einige

(in der Zahl von 40— 50) n&her zur vorderen Ober-

fläche, andere (in der Zahl von 20— 30) näher zur

hinteren Oberfläche der Hornhaut hingehen. In den

•nteren wlo la den lettteitD floden tHA markhalttg«

und tnarlilose Nervenfasern. Die Af-hsencylinder der

markhaltigen Fasern besteben aas einem Centrai faden

and ans einer besonderen, aof der Peripherie desselben

verbreiteten, interfibriHären Substanz. Der Central-

faden färbt sich durch Methylenblau intensiv. An den

Ranrier schen Schnfirstellen fehlt der peripherische

Tbeil des AobsenoyKoden and es verbleibt nvr der

Centralfaden mit einer ringförmigen Verdicliung. Von

den ringförmigen Verdickungen sondern sich auf dem
ganzen Wege der markhaltigen Fasern in dem Nerven-

stämmchen mehr oder weniger dünne varicöse Zweige

ab, welche, nachdem sie in dem Stämmchen eine ge-

wisse Strecke neben den marklosen Fasern hergegan-

geo, danaf In eine gewieae Zebl na gesonderten

üinnen Fäden und Fibrillen zerfallen, die mit kleinen

varicösen Verdickungen von runder oder spindelähn-

Hoher Pom besetzt sind. Ein ähnlicher Zerfall der

Gentraifaser der Ächsencjlinder markhaltiger Nerven-

fasern in Tarieöse Fäden geht fiberall an den Enden

der Nervenfasern vor sich, an welchen diese letzteren

endgültig ihre Mulnabitau verlieren. Die Central-

faser des Achsencylinders besteht also wirklich ans

gesonderten Fibrillen. Die vorderen und hinteren

Nervenstämmchen theilen sich dichotomisch in geson-

derte Zweige, welche in dem Homhaotgewebe ein

gTOS.smaschige«: Hs'iptgeflecht bilden. Von dem Flaupt-

geflecbt trennen sich mehr oder weniger lange and

dünne Aestoben (Rami perferantes) ab: dieselben

dorobbobren die vordere Basalmembran und zerfallen

sogleich in ^f-^onderte raricose Fäden, welche unter

dem Epiikei innranken und ein äubepitbeliales Nerveii-

gefledit bilden. In den psripberlseben Tbsilen der

Hornhaut entstehen die Fibrae perfcrartr^ aus den

vorderen, in den Centraltbeilen aus den hinteren

Mevvensllinneben. Einige der darobbohrenden Aest-

chen bilden im Bpithel grosse Endknfipfchen, andere

bilden ein intraepitheliales Geflecht. — Auf dem

ganzen, Qefässe eotbaltendeo Rande der Hornhaut

erbreiten sieh eine Menge Indnenreoappaiate, die sich

in Gestalt von Knäulchen von verschiedener Grösse

nnd Form vorstellen. Die Nervenfasern, weiche das

Oefleobt des Homhantstromaa bilden, haben gar heins

Beziehung zu den Hornbautzellen und legen siob not

an die Oberfläche oder an die Ränder der Zellen an;

sie treten nicht in Verbindung mit der Zellensubstaos.

Langer (11). Weder das Hasehenverk
zwischen Cborioidea und Sclera, noch die Spalt-

räume zwischen letzlerer and der Musculatur des Bul-

bus sind als Lymphr&ame aufzufassen. Der Tenon-

sche Raum existirt als solcher nur zwischen deaSelmen

der Augenmuskeln und der Sclera, also nur vor dem

Aeqaator. Beide Räume stehen zur Grösse des Bulbus

fn dtreetem Terbillniss; dsmgeoiss finden sie sieb in

kleinen Augen gewisser Säugethiere nur angedeatet

oder fehlen ganz. Zwischen beiden Räumen besteht

keine Communication. Ein perivascalärer Ranm um
die Venae vortioosae ist nicht Torhanden. Die mit

pigmentirtem Bindegewebe erfüllten RSume um die

Ciliarge&sse and -Nerven sind aocb keine Lymph-

riane.

Pfister (15) hat den am schwierigsten zugäng-

lichen, im Canalis opticus gelegenen T heil des

Nervus opticus einer anatomischen Untersuchung

unterzogen. Sowohl die Form des N. opticus als der

Umfang des Intervaginalraums im Canalis opticus sind

individaell verschieden. Jedenfalls ist immer ein er-

beblieber Spaltraon swisoben Dorn and Pia rorhan-

den. Er findet ferner, dass im Canalis opticus eine,

wenn auch nicht in allen Fällen rings um den N. op-

ticus herumgehende, so doch immer sebr ausgiebige

Oommunioation zwischen Subduralraum des Qebiflia

und Intervaginalraum des intraorbitalen Sehnerven-

theils besteht. Eine deutlich ausgesprochene Arach-

noidea als eine eigene f»n Pia ond Dorn streng gn-

sonderie Scheide konnte er in keinem Schnitte sehen.

Die Dura mater seigt in allen Schnitten eine auffallend

kräftige Entwiokelong, namentlich oaob nnten vom 'S,

opticus, wo die Artsria ophtbalmiea in dieselbe eings*

bettet liegt.

Smirnow (17). Die Zellen der Descemet-
soben Hant sind bei den Vifgeln sebr oompUoirt, sie

bestehen aus einer den Kern enthaltenden Platte und

aus Fädenbändeln, welche an dieser Platte ihren Ur-

sprung nehmen. Bei starker VergrÖsserung und hoher

Einstellung erblickt man durchsobeinende polygonale

Ptättchen, welche helle ovale Kerne beherbergen; bei

allmäliger Senkung des Tubus treten die Kerne immer

sehlrfer beryor nnd sngteicb siebt man aas feinen

Fäden bestehende Bündel, die von Nachbarzellen her-

kommend, auf die nnlicgendon Zellen hinüberlreten.

Die beschriebenen Fäden aind keine postmortale Er-
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•eheiminf und •braMwanlf «hi, «tw» dimh «ItMBlMb*

Reagtntior. homrgnrufenes Kunstprodact, es sind

Ttelmebr oigeothümiiobe Otbilde. Die Zellen woiden

bfi folfmdao Vfigela oirtmoohti bti iltr H«iiMDto,

dMi TMbm und HdbBtn, d«r Eolt, Garn «nd Thit>

beDo«.

Sti«da (20; findet in der Caranoaia laory-

mmlis Mm 6diiraiM-<Mdiraeh»)DrdiM, mndiiii

accessoriscbe Th rän e n d r üsen , auch Conjunctival-

oder Kr&ase'^he Drüaeo geoMiot. Die Untei-

nobugra wordra nor «o wlebto TbriaMinrattMii

•BgtattUt, die in wässeriger ChromssarelösQDg er-

härtet waren; di> ^(11= ^olch^ri Präparaten in ver-

schiedenen RiohtuDgen angefertigten Schnitte worden

gefirbt, »iifgvhent und in OuadabalsMi «hig«-

schbssen. kurz in der allgemein üblichen Weise be-

baodelt. Da gleichzeitig auch die Aageolider mit

«ooMnirt wardea, to koBDUa CMtrolieliDiUe ge-

Ifiächi werden, die sich zom VergUidi mit den Mgll*

sehen Dräsen des Lides, sowie mit den Kraase'schen

CoojoncttTaldrüMn als nothwendig erwiesen. Im Ge-

biet d«r Tbii&eBMniDlwl indra ildi u Mtebeo Pri-

paraten keine Scbweissdrusen , weder niotiifi^ir'e

MoU'sfibe (W&ldeyer), noch gewöhnliche lileine

(Snitttr). K«b»n d«B Rmt» dud TftTgdrSMD fladta

sich drüsige Gebilde ron der Form, dera Aussehen

und dem Baa der Krause'schea Conjunctivaldriisen

(access. Thr&oendräsen Henle's), wie es Krause,

Ois««tOf GlBOomini nad TartafeH aogegtben

haben

Vircbow (21) berichtet über seine Unter-

•uobnitgra and gedenkt dftbei dei Vnbtlteas der

Aagengefässe aach bei den übrigen Classen. Netz-

haut ond Glaskörper sind bei den Selachiern frei

von Oeßssen, dagegen ist die mitUere- Angenhaut

midi. Zq den tw«l Arterien, der A. MdJt nnd A.

cbori<^i Ipae gesellen sich zwr-i Vr ndn, eine dorsal» und

eine ventrale. In dieser Uauptform beharren dann die

Qefimosbreitangen, wenn svdi die Bexiebangen xa

den Kopfgefässen durch Herstellong neuer Verbin-

dungen nnd Zogrundegehen alter sich ändern. Ein

einfaches Beispiel in letzterer Richtang bieten die

«eg. , hinteren CilinmrteriM* der Singetbter*, weleh«

b'in; Menschen Ton der A. ophthalmica. also Carotis

interna, bei Kaninchen und Carnivoren dagegen von

der MaiUlads lotoraa, also Carotis externa abgegeben

werden. Die Arterie betritt die Chorioides bei den

Selachiern im horizontalen Meridian and spaltet sich

in zwei Aeste (einen nasalen und einen temporalen).

Sie geben d»bel eine beflehtinkteAnnbl tob Zwelgeo,

entweder nach der dorsalen und ventralen oder nur

nach der dorsalen Seite ab. Die Arterie der Iris be-

tritt die Iris in zwei nicht gleichstarke Zweige (einen

bimIbb nnd einen temporalen) gespalten, nnd dies»

nähern sich a-jfstAjgecd allmälig dem pupi11ar<>n

Kude, wobei sie eine besobrioltte Zahl von Zweigen,

fMt MSMUleadleh ntob dem pnpatarwi Bude n,
abgeben. Die Sammelstellen der beiden Venen liegen

dorsal und rentral. Sie ©rinnern an die Vortices der

Sängethiere, besonders wenn mau sieb z.wöi der

letiieren twnmnMngndrilekt nnd TerMbnidlMa drabt.

Der Typus r^^r GefSsse nntprliog' manchen Varianten,

bezüglich deren das Original- nachzusehen ist. Zwei
sind für die aiorphologiseb« Bttnobtnag wl«btig:

Bei den Arterienzweigen der Chorioides haben wir

den Qegensatt eines dorsalen und ventralen und dem-

gegenüber eines nur dorsalen Austrittes; bei den

y«B«i den Gegeoaati einer gleiohatMrkeiB dnnalen

and ventralen Vene und demgeger.übpr rines r^on

beiden beigesellten Venenringee. Soweit bisher er-

hioBbnr, ttebt df« mtMlell» und dl* v»b0m Ab-

ordnong nicht in der Weise in Znsammenhang, dass

einer bestimmten arteriellen eine bestimmte venöse

entspräche. Die Qef&ese der mittleren Augenbent der

Selnebleir bilden den AoagMigtpQBfct für die Ab-

Ordnung bei den übrigen Wirbelthieren. Die Amphi-

bien haben die gleichen QeräsM. Auch bei den

Reptilien treiin wir «le^ wwneoboo bei Seblangeo,

wenigstens bei Oolaber» die Oborioidealarterie die Iris

betritt. Bei V6ge!n finden wir die gleichen zwei

Arterienäste in der Chorioides (mit verändertem

Tjf^}; »bMao tmti der Grtae der Angen nur >w«i

Vanen. Erst bei den Säagethioren peli'np» r-", dr-n

beiden Aesten der Chorioidelarterie, zu dauerndem

Binlnn Iber die Iris zu gelangen ond dtrVeRMbaft
der alten Irisarterie ein Bnde w machen. Zugleiob

formen sirb ans den beiden Venen durch Zerspaltung

and Ginscbiebung von Sohaltstüclien zwei VenenpAnrOf

die flog. Venae T«»rtIfloaaa. Beim KaatBoben ist dlMer

Zustand in einer primitiver Forri vorh.ir.den. VoB

hier aas schlägt die Umbildung zwei Wege eint Bein

Mnaobea welohen, indem ein nenM arteridlea Gabiat,

das der „vorderen Ciliararterien", zn griteaerem Bin*

fluss gelangt, die Sammelstellen der Venen bis znm

Aeqnator zurück. Bei GamiToren dagegen zerspalten

iieih die SaamelateBaB, am eUiareo Raada Tarbamnd
nnd mit dem reichen VoniTjr.c'r (los Hornhautr.ir;iio5

aoegiebig rerbonden, in eine grossere Zahl kleinerer

OeUeta.

Weiss (25) behandelt 1. daa Verhältniss dea

Orbitalindex zur Kopf- und Qesichtsbildung,

2. Form, Tiefe und Ortiase der Orbita bei den ver-

aabiadeoan Kopf- nnd GasiabtafannaB, sawia daa Ter-

hältniss der Orbitalmaasse zu den Gesichts- und

Sohädelmaassen, 3, das Verhältniss zwischen äusseren

und inneren Maassen, ob die ersteren einen Anhalte«

punkt bieten fiir die Pom, QrSflsa BBd BiditOBg dar

Orbita. Für den Augenarzt ist es von Interesse, zu

erfahren, wie sieb bei den Uauptrassen Europas, den-

JeaigeB mit laBgem Geaidit fLaptaproaopan) nnd mit

kurzem Gesicht rCbamaeprosopen), wobei die Augen-

höhleneingänge ebenfalls oharaoteristischeVersohieden-

heiteo zeigen, die Orbitae in allen Einzelheiten ver-

baltan. Iflebr als die Hüfte s&mmtlicher Chamaa>

prosopen findet man mit klpinf^m Orbitalindex. Hieraus

geht klar hervor, dass unzweifelhaft eine Beziehung

daa Gealebtaflebidela snr Porm das Orbitaleinganges

derart besteht, dass bei Chamaeprosopen der Orbital-

eingang im allgemeinen eine mehr ovalo, beiLopto-

prosopen dagegen eine mehr runde Form hat, da-

Digitized by Google



34 EOLIiMAXJi, DBftCHIFTITB AXiTOMlS.

g«g«n besteht kein ZaMDmenhftng swischen Sch&del-

fom und Form dea Orbitaleiogangs. Sehr h&nfig aind

die Orbitalindioes aogleicb an einem und demselben

SohUtL Ob damit aooh eine Asymmetrie dee G*>

siebtes Terbooden ist, bleibt vioc^i narbrnwoi^en, Was

die QrfisM des Orbitaleioganges betrifft, so beträgt

dicwlb», wvDB ar all BUIpia balraehtai wird, bai

Chamaeprosopeo im Mittel 934 mm, bei Leptoprosopen

im Mittel 1013,3 mm. Allein diese Zahlen werden

noch weiter xa oontrolliren »ein, so sehr sie aaob auf

dan atitan AngenbUek becteoheo. Ba baatabt niailiab

kein twiogender Grund zur Yoranss^tsang, dass die

VeisidiiedeQbeit der Form anch eine solche des Cnbik-

Inbaltaa «od dar GfSna daa Oibitaleingaogea bedinge.

Man findet jft «Mb bei der Hirnkapsel keinen dnrcb-

schlagenden Unterschied zwischen Lang- und Knre-

aobädeln. hat sich nun aaob in der Tbat heraas*

gaalaUt, da« bai den CbMMapffaaapaB dav Ciibik>

inbalt der Orbita 39,89 rrm bei den Leptoprosopen

29,74 bettigti bei den ersteren ist der Inhalt, soweit

Mawwfitt vwrifagao, etwas Uaisar.

Ea worden ferner Untaranohuigan darüber ao«

pest^llt. ob bestimmte AnsienmaaM* am Lebenden

üacksoiilusse gestalten auf die Form und Kichtaog

dar Orbfl» «id apaalatt 4Nt Riahliuig d«t AofiB-
mnskelkegelg, and zu dipsfm Zwecke untersncht 1. die

Betiehnog des Abstandes der beiden Foramina optica

orbit. ttt dar Braita dar AagMaebeidawuid, S. daa

Verhältniss der Entfernung der Tnbercala artioularia

for dem Kiefergelenk bis mm äusseren Orbitalrand,

•or Orbitaltiefe gemessen von der Crisla lacnmaiis des

Praaaaaiit froaUtta daa ObarUatea bis tn damFaraaun
opticnm cerebrale u. dergl. m., allein bisher hat sich

io dieser Binsiobt nichts bestimmtes ermitteln lassen,

iannarbin bat aioh gezeigt (S. 98), dass gewisse

Auasenmaasse Anhaltspunkte abgeben, welche at tr*

möglichen, die Form der Orbit:^ annähernd genan tn

Mostrairen. Den Soliluss bilden einige Sections-

baftioda, mleba aina Pcoba Mf dia Riebtigkan daa

am Skelet gefundenen darstellen. Es haben alle die

oben erwähnten Varh&ltaisse Bedeutung für die Sohiel-

operationen, iiiabaaaiidara llr die DMirung des Ope-

rtUoiMaaMaa bai JogaDdUahm bdiTldaait.

S6) Barth, t,Berlio). Beitrag zur Anatomie der

Sahnaek*. Areb. U Obranbailknnd«. i9. Bd. 1. a. 8. H.
8. 9S» — 91) BoneberoB, üeber dia aeeemlrenden
Kpitbelien d«s Ohres Kbendas XXIX. Bd. S. 312 —
28) Bryant, W. S, Observations cn the UpographT
of the normal boman tyrnjar ura Arch. Otol. New
York. Vol. XDL p. 217—231. With 1 pl, — 2t>)

Bürkner, A tlaa Toii Beleuchtungtbildem dea Trommel'
feile. 2. Aail. Jan«. — 80) Cbarrin, ün lapin lone
aente oreille. Bnll. ae«. d'antbr. Pkria. Tome XIL wir.

III. fasc. 4. p. 628-581 — 31) Coggi, A . Ueber
die sog Kalksäokeben an den SpiDalganglien des

Froschi 11 r r! ihre Bfziebun(?en zum Ductus endolym-
phaticus. Anat. Anz, V. Jahrg. No. 6. S. 177 —
32) Draiiipul, h., Ueber Membranae propriae des

Trommelfelles. Mit 1 m Mitt. d. embryol InsU d.

Unitp. Wien. 8. lfi-98. - 8«) Fiaaber, F., Dabar

das Epithel u. die Drüsen der Obrtrompetf '• Pnuken-

h5hle. Diss. Rostock. 1889. S. 28. 1 Ta*. ^ 34)

rradonigo, G., Zur Morphologie der Ohrmu-rir bei

Glanden und geistefskrankeu Measehen and bei De«

qoentea. Arcb. f. OhrcDheilkunde. XXZ. Bd. S.23a
— 35) Daraal ba. Dia Obrauahel «an Mtbropolof.
Standpunkte IIIS betraebtet, mit DamonstinMeB ron

Waobsabdrüoken. Arcb. f. Ohrenheilkunde. XXfX. Bd.

S. 305 and Arch. iUI. de biologie. Tome XII 1889.

fasc. 8. p. V. — 86; Hart mann, Ä.. Die Frcilej^ung

des Kuppelraumes. Die anat. Verbältnisse, weiche bei

der Aufmeisselung d. Wanenfortsatzes besfiglicb der

Magliobkeit einer Vatlatsong d« M. faciaUs and das
Labyrinthes in Betraobt konoMn. Tagebl. d. fit. Tara.

deuUob. Naturf. in Heidelberg. S. 538-539. — 87)

Joel, B., On atreaia auris congenita. Arcb. of Otology,

New-York. V I. XVIIL 1889. p. 317- 824 - .38)

Jarael. 0., Angeberne Spalten der Ohrläppchen. Zeit»

sobr. f. Ethnol. Verhdl. S. 55—61. — 39) Kata, U
Hiatologisebea Aber den Sehneokenkaaal. apaaiaU dia

Stria vasenlaris. Areh. f. Obranbeilk. Bd. 81. Heft t.

S. 66—72. Mit 5 Abb. — 40) Derselbe, Ueber die

Kndigung des Nervas Cochleae im Corti'schen Organ.

i:i>onda.s, 29. Bd. S. 54- 60. — 41) Killian, G., Die

Obrmuskeln des Krokodiles, nebst vorläaflgen Bemer-
kungen über die Homologie des Mosonlos stapedios u.

des Stapes. Mit 1 Tafel. Jenaiaobe Zeitaebr. i SMW'
wiasenscb. Bd. XXIV. Heft 4. S. 632—656. — 41)
Derselbe, Zur vergleichenden Anatomie oad Ter-

gleiobendeo Eatwickelungagesobicbte der Ohrmnskelo.
ArobiT f. Ohrenbeilkande. Bd. 29. I. n. 2. Heft. S. 86.

Aach: Tageblatt der 62. Versamml. deutsch. Naturf i.

Heidelberg. S. 588—586. — 43) KSrner, Otto, Ueber
die Posas jogularia und die Knoobenlficken im Bodan
der Paukenhöhle. Arch. f. Ohrenheilkunde. Bd. 8Ck

Heft 8. S. 236-239. — 44) Derselbe, Schädclform

und Topof^raphie dea Schläfenbeins. Eine Entgegnung
an Herrn Otto Sobaizke. Ebendas. Bd. XXX. 1. u 2.

Heft S. 133—136. (Der Boden der mittleren Sohidel-

gnibe soll bei BiaehyMphalea tiefer stehen, als bei

Doliohocephalen. and die Fleiura sigmoidea des Soleaa
transversus bei Brachycephalen weiter nach vom und
aussen in den Warsenfortsatz u. ir Ii- Basis der

Felsenbeinpyramide eindriopo, als bei Doiichocepbalen.)
— 45) Larsen, P. C, Ein anatomiseh-phjaiologiscber

Beitrag aar Lebr« von den Osaieula auditua, aolässlioh

der H. BelBbolts'soben Arbeit: „Die Mechanik der

Gehirknöobelcben a. des Trommelfells. Bonn 1869."

Anat Ans. Y. Jahrg. S. 604. — 46) Möbius, Präpa-

rate des Schallapparates von Balistes acnleatos L.,

eines su den Pleotognatheu gehörenden Fisches des

indisühen Oeeans. Arcb. f. Anat Pbys. Abtbl. S 182

o. 183. Siebe aoob: Sitaangsber. der Berliner Aoad.
14. Not. 1889. Mit 1 Taf. - 47) Baadall, B. A.,

Remarks about the anatomy of the Drum • membrane.
Otolog. Tr.New. Bedford. 1889. p. 487. — 48) Robrer.
Ueber das Labvrinth diT Vögel Arcb. f, Ohrenheilk.

XXIX. Bd. S. 300. — 49) RüdiDger, N., Ueber die

Deckmembran der Maculae acastioae der Säokeben des

biatigan Labyrinths. Sitsongaber. Oes. f. Morph.
MttnaSrä. T. 1889. Baft 8. sTloi. — 50) Sebülaka,
0. . L'cber die Möglichkeit, einige für die operative

Kroffnung des Wari«nforlsatze3 topograpbiscb-anatomiaob

wichtige Verbiiltoisse am ;-i h:\ I:il vor der Operation su

erkennen und über den praktischen Werth einer aoleben

Brkenntniss. Arch f. Ohrenheilkunde. XXIX. Bd.

S. SOI—938. — ftl) Derselbe. Zar operativen Rröff-

nang des Wanenforiaataes. (Bine Erwiederung an
Herrn Dr. Körner.) Rbendas. Bd. XXX. Heft 1 u. 2.

S, 137 — 141 (Bestreitet dessen Schlussfolgerungen.)
i-*) Schwalbe, G.. Inwiefern ist die mensohlichc

Ohrmuschel eio raditnf^niäres Organ? Ehendaa. 29. Bd.
1. u. 2. Heft. S. 93. — 53) Derselbe, Ueber den
Oebergangwulat der Vögel. Aroh. f. Anat Anat Abtb.
Sappl. 8. 49. — 84} Siabanmann. Frdr.^ DIaCorra*
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sioDs-ADttomie d. IrnSohenieD Labjrinthes dfs mtoidl-
lioiMa Obres. Imp. 4. IL 10 lAf. WiMtnd«a. — 56)
Stein, St. V., Uebsnioht d« «ntoaboh« o. nbnio*
logischiTi r.:t«nitiir äbor du QMntgßn. JiMkvil*
1. Abtli. (Rassisob).

B»rth (26). IM« Menbrana teotoria besteht

in radi&rer Riohtang aas drei Zonen. Die bekannte

Streifang der iDoeren and mittleren Zone Terliofl im

ianersleo Theiie spiralig um den Modiolu httrom}

w«tt«r iimIi wuani wwiÄil ri« •Umlllg {miur oitbr

von dieser Riohtting &b, um sich mehr der einer

Tangente sa n&bem. Die zweite Zone der Membran

bMtaht aas einer oberen and einer unteren Lage ?on

Fibrillen; zwischen beiden befindet sich «Im SahMll
homogenen Qewebes. Die dritte Zonr vrrlängert sieb

als iossant feine, stark Uohtbreohende, theils mit eio-

•iider laTerbiadusf atohtad« FiMn, welobe bis naich

der Prominentia spiralis des Ligamenluin spirale

ziehen und sich hier zwischen den Fasern des Iet7tpr'nTi

verliereu. Der innere Rand der ioneren Zone besitzt

bSokerige, lappige und bandartige PortattM, die nkiit

nor Tom Finde, sondern oft anch ?in S^ürk 'weiter

aasten fon der Piäcbe der MembraD ausgehen. Anoh
B DorolHdiBittMi tielii nto nidit tslton ihnttol»

Abxweigangen von der unteren Fläche der inneren

2^ne oaob der Crista spiralis zu herabsteigen. Alle

die«e erwähnten Bildungen sind im Wesentlichen Be-

fettlgiiaggiaftteL So lang» mn. der Utbecigea An«
scbauunp folpt?, riass die Membrana tectoria aussen

frei endige, lag kein Grund m, ihr ohne Weiteres

eine diieete Btnwlilniiig auf du Corti'iehe Organ

miQidmlbett» Sobald man aber annimmt, dass die

ela^tisnbe und gespannte Membran in der vorher be-

scbtiebenea Weise betestigt 131, muss man darauf

•flbten, wie eidi da* Carti'ealie Oifan sa Ihr verUlt,

nad man findet, wenn die Membrana tectoria an einem

Fkipaiiat sich in der als normal aogegebenoa Lage
beflndei, den fnaerea Stfitepfener geiteeeit and ia

seinem obertaThlfle nach aussen getegen; der äussere

erscheint zns&mmen^edrfickt und nngefäbr in seiner

Mute uaoh dem Tunnel zu aiemlich stark ge-

bnickt. Mit den Stittipfeiinn eiebt aiaa dae ganie

Corti^sohe Organ etwas niedergedrnckt und im oberen

Theiie aaoh aossen gOMgen. Sobald der änssec» Theil

derHembian sieb leaUM nad aaeh oben bebt« streolea

sidl die Stnttpfeiler und stehen annühernd wie ein

^elebschenkliges Dreieck über derMembrana basilaris-,

mit ihnen rückt siob das ganze Corti'sche Organ etwas

aaob oImb. Letateiec whd also alebt aar dnreb die

Stat^rTeÜBT ?ärr,rnt der Membra'-i,^ roticalaris :n seiner

besümmteo Lage erhalten, sondern ganz wessotUoh

auch dateb die Membrana tectoria.

Bonohsron {iT^ hat eine Reibe von Unter-

«uhaogea aageeCefIt, die aaakg dad dea voa ihn am
Auge gemachten. Er Tergleioht das Auge und die

Linse mit den Gehörsäcken und den centralen

Otolithen, welche man bei gewissen niederen Thieren

ündot nad sacht nachzuweisen, dase das pria^e
embryonale Epithelium sich der Art difri?ri»r7frt,

dass drei veisohiedene Epitbelarten daraus entstehen

:

dai aeQio>s«iieri«11e, dae eeoeraifende und da« Dedk*
epithelium (was ja richtig ist, wenn man tob diu
Gehörsäokchen des Embryo aasgeht. Ref.). Er de-

monstrirt an grossen Wandtafeln die Stellen, die Tom
Epitheliom eingenommen werden, vnd ist dar Hiiannff,

dass das Epitbeliüm die Endo- nnd Perilymphe bilde.

Graden igo (34}. Es wurden die Ohrmnsohelo
TOB 950 aanBalea fadMdnea (960 Maner nad
300 Weiber), von SSO Qeisteskisaken , 76 Cretine

und 130 Verbrechern g^nnii untersnoht Ansserdem

prüfte G., wenn auch nur üuchiig, mindestens eine

Ohrmosebel von S5000 Paeeantea, denen er in dea
Strassen Turins begegnete, und verwerthete die ge-

fandenen Zahlen statistisch. Er fand, dass die Aao-

nalien aebr «eebsela, je aaob der Gegend, der Stadt»

der socialen Glesse nnd auch je nach dem Alter.

Lannois sagt, dass die ron Q. gefundenen Zahlen

neuerdings beweisen , was er in einer seiner Arbeiten

ansgeeproohen babe, daes aimlloh dia Aaeoaliea aad
Missbüdungen des Ohre^ "^rhr häufig sind und dis=i

sie durohaos nicht, wie Lombroso und dessen

Sobttler behaupten, als wcrOifane ZelfliaB in ds#

Anthropologie der Verbrecher anzusehen sind. 0. er*

wiedert, das» si^inA Zahlen auf die allgemeine Anthro-

pologie Bezug haben. Hinsiohtlioh des Verbrecher-

obres eilanbe «r rieh keine Soblnsstblgemngan.

Diese Mittheilangen wnrden auf dem interaatta-

nalen Congress für Otologie in Paris gemacht.

Hartman n (36). Bs wordea bei 50 troobenen

Schläfenbeinan Horizontalschnitte durch die Mitte des

Gehörgangs angefertigt und durch Messung die Ent-
fernung des Facialcanales and Halbzirkel-

oanales bsstinunt: 1. van der Spina sapta nsalnB»
2. von einem 1 om hinter der Spina gelegenen Punkte,

der gewöhnlichen Stelle der Aafmeisselong. Dieduroh-

sebnlttUeb« Intfemnng T«n der Opentfonsstelle lam
Facialcanal betmg 22, zum Halbzirkeloanal 21,5 mm.
Der Halbzirkeloanal war 9 mal weniger als 20 mm yon

der Operationsstelle entfernt, 3 mal 17, 2 mal 18,

4mal 19um; beim Facisleanai betrag die Batfemnng
^mn] weniger als 2f) mm. 4 mal 2?^. 4 mal 19 mm.
Es gebt daraus herTor, dass schon bei einer Tiefe des

Operatioasoaaales ran 17 vua Halbktrkel> oder Feeial-

canal verletzt mcdan kana. Die Abmeisselung der

hinteren Qehörgangswand , am in die Paukenhöhle

einzadringeo, kann ohne Gefahr der Verletzung Ton

Balbilrkei- nnd Faeiatoaaal aiebt gaaaaeht werden.

ümdleTronrr.rlh Ii',, zu erreichen, kann auf dre-'rl.>i

Weile verfahren werden: 1. durch Abtragung der

Fers oasea das Tkamnelfells Tom Gebörgang aus,

S. iadem bei dar Anflnatsselung des Warzenfortsatxes

das Antrom nach vom erweitert wird , 3. durch Toll-

ständige Abtragung der vorderen Wand des Aatrams

gleiflluiettlg mit der Wegnahm« der nnteien nnd
äusseren Wand des .Kuppelraumes".

Katz (39) beschreibt denjenigen Abschnitt des

peripheren Endes des Nervus Cochleae, welcher

beginnt an den Poramina nenriaa der Hembraaa bssi-

lari? nnd nidft ausserhalb der ansseren Pfeiler in den

Gpttbeigebilden des Corti'soben Organs. Die Nerven-
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fM»ra tnobetiiM« diireh dl« Foraoiis» Mitntond,
unler dem Epithel, welches die Fussstöcite der inneren

Pfeiler bedeckt. Dort besteht ein ziemlich verfilit

mvaMhMdeiVtti von Vemiiflserotaen mit daziriach«D>

litgenden Kernen. Die Fäserchen dieses Netzwerkes

umgreifen den unteren, bei der Katze conischen Tbei!

der iDDeren StäbcbenzelleD. Aus dem Tunnelstr&ng

sMmd df« inasMtii Radilfffum qvar daroh dra

Tannrl um! strrif;!;n in verschiedenen Flöhen gegen

di« iDoere Seite der Deiters'schen Zellen aus. Die

UlMirni gvhwaa die Verbiadangsstelle zwisobeo

Corti'soher ond OttteislMber Ztlle. Die bSheten and
die tier^tren Fasern enden nan an den inneren Seiten

der Deiters'schen Zellen an kleioen Knöpfcben. Diese

KnSfif« stollM die ffptiaolira Q<i«ncbiiilt« d«r Iqsmi«d
Spiralen Fasern dar, welche man in 7upfpräparaten

als parallel angelegte feinste Fibrillen an den Ketzins-

aoben Stfitsfasem sehr leicht sehen kann. K. ist der

Ansicht, dass eine Verbindung zwischen spiralen and
radi&ren Fasern besteht, obwohl die spiralen Fi^rm.

was ihre Diok» ond Variooslt&t betrifft, aich von den

ndiinu denflieh nnttiielittdeB.

Kfilfsn (42) giebt timn konen vorlänfigen Be-

richt über seine vergleichend • anatomischen and ter-

gleichend- entwicklangsgeschichtlichen Studien ober

die morphologische Bedsatung der Ohr-

ttvtkela. Der IltMl* Maskri dM Obiw iat d«r

Stapedias, es folgen der Tensor tympani und zuletzt

die Maakala des äusseren Ohres. Der Stapedios hat

steh von einem Kenmnskel (dem Depreaeor masUlM
inferioris der Amphibien, Reptilien and vieler Slogor)

allgespalten. Er wird gefunden bei Eidechsenembryonen,

bei iirokodileo, bei Vögeln und Süagern. Der Tensor

tyttpMi, der bot bei Siogothtenn vorkommti iai ge-

meinsam mit dem Tensor veli palatini aas einem Theil

des Mose, pterygoidens ioternoa entstanden» also

gleiohMls «OS einem KAmvattel. Die ioaeereD Ohi^

maakeln stammen Ton den Platysma ab, and zwar die

Tor dem Ohre gelegenen ron dem Gesichtslheil , die

hinter dem Ohr gelegenen von dem dorsalen und oooi-

pitelen Theil dea Pletfam«. Den Pletjwma eher enV
spricht der Mylohyoideus posterior der Amphibien =
Constriotor superficialis hjoideus» Pars Tentralis der

Heifiaohe» velober ein Athemmiidrel ist. Die hinter

der Ohrmuschel gelegenen Muskeln lassen sich auf

jenen Theil dos Coustrictor iuriickführen . der sich

hinten dorsalwärts bis £ur Ruokenfascie forlselzt und

die Uatei« PeitloD dea Godatciotor aupeifleielia doia.

*bUdet.

Rohrer (48) giebt eine eingehende Beschreibung

der anatomischen und histologischen Verhältnisse des

Labyrinths der Vögel, die er durch eine Reihe

Ton Präparaten verenaebMiUobt An der Hand dieser

Präparate kommt er zvm Schlns», dass das stark ent-

wickelte Qefässsjstem eine grosse Rolle bei dem Hör*

«ote spielen mfiise nnd dass die Qenaaeentrea daroh

den eigenthümlich gebauten Qefissapparat das Gleich-

gewicht des sensoriellen ond looemotorisehen Orgeas

regeln.

Sebwnlbe (58) geht in aeinen EriintetnageD

rom rein morphologischen Standpunkte aus und kommt

zu dem ResoJtat, dass nicht die ganze Ohrmasobel,
wobl aber ein grosser Theil denelbea, nlolieh der

Antheliz (mit Aasnahme des Gros inferias) and der

dem oberen und hinteren ITelix entsprechende Ab

schnitt als ?erkämmert aozusehen ist, durch Kuck-

bildimg ans dem gveaaen ObrUffel der mit laafeB be-

weglichen Ohren versehenen Säogothiere entstanden;

bei dieser Gelegenheit findet die AnthelizbUdaog eine

genaue Bespreohang. Rfiekgebildet ist femer der

Gehörgangsknorpel, insofern er arspränglioh aus drei

getrennten Stücken bestand, die beim Menschen derart

verwachsen sind, dass die Inoisorae Santorioi als

Reete «rspriaglidier Trennung erhalten blieben. —
Die Spina helicis ist ebenfalls eine rudimentäre

Bildung; sie entspricht dem Scutolumknorpel der

Uogulaten, CarniToren u. s. w.

e. And«ra IKonMorgaoe.

5S) A 1 1 e n , H., The anatomy of tbe nasal ehambeis.
Ncw YorV Journ. for Februarv 2. ISSO. U. p. — 57)
Flatau, Th. S., üeber der Zusammenhang derna«len
Lymphbahnen mit dem Subaracbnoidealraum Deutsche

Wochtnscbr. Jabrff. IG. No 44. — 58) Krankel, B.,

Gefrtcirdurcbscbnitt« zur .-Anatomie der Nasenhöhle.

1. Heft Mit 6 lafela. gr. 4. Berlin. — 59) Hart-
nann, A., TTeber dfe lebten- n. domfSmigen Yor>
sprnnpje der Nas-^nscheidewand. Anat. .^ni. V Jihrj^,

S "i.St^, — 60} Herzfeld. J., Beitrage zur Auatutnie

des Schwelikörpers der Naseuschleimhaut. Arch. f.

micr Anat. Bd. XXXIV. 2 — 61) Portlcheo. R..

Zur Anatomie des Nasenrachenraumes. Vircbo» Arcb.

Bd 119. S. 118-126. Iaf.I(L • 6S) Soohaanek,
H., Beiträge sur fietneren nomwlea Anatomie des
menschlichen Genich.sorganeä .\rch. f. micr. Anat.

Bd 36, S. 375. — 63) Ziem, C, Bemerlcungen zu
riem Aufsätze de» Herrn Dr. Poclchen zur .•Anatomie

des Nasenrachenraumes. VircbowAreh. Bd. 119. S. 569-

Poelcben (61) fasst nach seinen Grfahrongen

dieBnrsa pbarjrngea in derüitte dea Vesenraeben«

rauraes als eine Stelle auf, die sich als eine Grube,

ein Recessus darstellt, bedingt durch das Verhalten

des Os oocipitis mit seiner Hasse flbroaa aad der Mm.
longi capitis. Die Schleimhaut trägt nichts weiter zur

Formation dieserGrube bei, sie überzieht glcichmässig

den Nasenraohenraam. Findet sich das adenoide Ge-

webe in der Hneosa stark enhrieheli, so kaan dem
äusseren Ansehen nach die Grube ganz fehlen. Histo-

logisch zeigt die Schleimbaut der Bursa pbaryngea

dieselbe Stractur wie die der Umgebung. Ob man der

Mittelgrabe des NaseBiadhenianmes den Namen Bursa

pharynkfea oilor Recesstis phar)'ng. med. oder Fosss

pharjng. med. giebt, ist irrelevant. Secreiionsano-

malten, sowohl Hypeiseoretion Bormale« Sehleimes, als

auch intensive Eiterung bei intaoter Umgebung sind

dort recht häufig. Aus den rersobiedenen Crypten des

Recessus medins konnteP. durchDruok mit dem Finger

mehrere Centimeler lange Eiter- «der SohleimfiMoB

entleeren.

Zicin spricht sich rom iiractisch-anat. Stand-

punkte atieunend aus, weou man glauben sollte,
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lo&LiiAiiit. DMcaiptita AvAToau, t7

ea gab« einen Bezirk, der von den übrigen selbständig

sei. OiTttaiDflovlpte-i^tMrlM darBon» Mira Jedenfalls

seUsD.

Tin. RMmbgb.

l) Alpiger, M., Anatom. Studie Obtr das ge^'en-

»eitige Verhalten der Vagus- ond Sjmpathicusastc im
• icbietc des Kehlkopfes Beitrag zur Krl. irii L' des

Shock Dftcb Kebikopfexstirpfttionen. Diss. Mit i Taf.

Berlin. Aueb Arcb. f. kliniscbe Cbirargie. Bd. 40.

S. 761. — S) Antonelli, A., Contribato alla studio

del aignliotto morfologico e della etrattara del ganglio
ciliare. Giorn. natnralisti e medici. Napolt. I. No. 3.

p. 209—264. — 8) Arloing, S., Conttibution a
l'ctude df la partie cervicale du grand sympathique
ecvisagee comm« nerf sicr^toire. Arcb. de pbfsiol.
No. I. Sir. V. Tom. II. p. 1. — 4) Aspload, W.,

Zar KesntDiae der Verbindung des Bfiekenmarkes mit
der Pia neter. Mordiskt arkiv. Bd. XXII. No. 4. Hit
I Taf. — 5) Auerbach. L., Zur .Anatomie dor Vor-
derseitenstrangreste. Yirchow's Archiv. Bd. 121. Heft 2.

S. 199—209. — 6) Baginsky, üeber den Ursprung
und centralen Verlauf des Nerr. eensticus des Ke-
nincbens und der Katze. Bbendee. Bd. 119. Heft 1.

Taf. II. S. 81. — 7) Bechterew, W., ücbcr die

Folgeerscheinungen der Zerstörung verschiedener flim-
theile neugeborener Thiere und über die Entwickclung
ihrer Uimfunctionen. Neurol. C«iitralbl. No.2l.S.l— 5.— 8) Derselbe, Ueber die rersobiedenen Lagen und
Dimeasioneo der PyramideobebDen beim Menseben und
den Tbieien and &ber das Vorkommen von Fasern in

denselben, welebe sich durch eine frühere Eatwieke-
lang aosseielinen. Ebendas. No. 24. — 9) Bertelli,
D.. II sotco intermediario anteriore del midollq spinale

umaoo. Atti Soc. Toscana di Sc. Nat. Pisa. Meraorie.

Yol. 11. Referat in: Arcbives Biol. Italicnncs. Tome
XUI. p. 354. — 10) Brill, N. E, The truo boroo-

logjr of the meeel portion of tbe bemispheric miele
in tbe aaaropeida. New York Beoord Vol. 37. No. IZ.

Wbole No. lOlS. p. 348—845. — 1 1) Brooks, Nerre-
supply of tbe eztensor breris digitoram manus in man.
Lancet. Vol. T. No. 7. Whole No. 3468. p. 352. —
12) Cajal, S. Ram a y, Sur l'origine et les rami-

ficatioos des äbres nerreuses de la moelle embryon*
neitOb Anet Anz. V. Jahrg. 8 Fig. S. 9i a. III. —
18) Dereelbe, B6ponse 4 Mr. Golgi k propos des
fibrillcs eollat^mlee de 1e mobile 6piniire, et de la

structure g^nirale de la substance grise. Rbendas.
V. Jahrg. S 579. — 14) Dersttlbe, A quelle 6poque
apparaissent les eipansions des oellnles nerreuses de

1» mobile epiniiro da ponlet? £bendae. V. Jahrg.

7 flg. 8.609 Q.6S1. — 15) Derselbe, Sur Issibres
nerveneee de In couobe granuleuee dn oervelet et eor
('{olotioD des iliments c^r^bellenx. Internat Monate-
Schrift f. Änat Bd Vif. H-jft 1. S. 12. pl. I. (Siehe

weiteres in dem Heferat über Histologie.) — 16)
Derselbe, Coloration par la m^tbode de (iolgi des

terminaisons des traoböes et des norfs dans les mneclee
des alles des insect^. Avec 1 pl. et trois grsvaree enr
bois. Zeitsobr. f. wiss. Microso. R 1. TIT. Urft 3. 8.

S. 882—342. Tbeilweise schon im Spanischen puMi-
cirt: Sobre la terminacion pp. Barc-lona. Apris. —
17) Derselbe, A propos» de otsrtaius *'!ements bipo-

laires do oervelet avec quelques ditails nonvciux .lur

r^lntiun des fibree edrdbelleaies. Interoftt. Monete-
sArlft f. Annt. Bd.m Mit Tkfeln. S. 447 a. Ri-
fisla trimeetrial de Bistologia norm y path.

1888. März 1889. — 18) Chevrel, Ren^. Sur lana
t':'mie du Systeme nervcun gnmd s\'nipslhi(]ue deb

ilasmobnnobes et des poi.Hson.>i osseux. These. Poitiers.

8. fOH pp. — 19) Cbiarugi, G., Le developpement
lkw Dsrli TSgae» eAoeeaoire, bypoglosie et premieis «er-

rieenx obes lei mammiAres. Avec 3 pl. Arob. ital.

de biologie. Tome XIII. p 309; p 423. — 20) Chud-
sinski, Tb., Sur nn oerveau mumif^ä eitrait d'un

cräne anoien de Venezuela. Bull. src. d'anthr. Paris.

Tome XU. ««r. IIL Fase 4. p. 620-622. - 21)

Csnniogbam, D. J., On Cerebral Anatomy. Adress.

Seetion of Annt end Pbysiol. Annual Meeting. Bri>

tieb medicel Association Birmingham. Joly. Hedieel

Press No. 2675. p. 131-13fi. — 22) Derselbe. Tbe
interparietal nulcus of the brain. Joam. of aiiat. Vol.

XXIV. No. II. p. 135-l.'->5. pl. IX. - 23) Der«
selbe, Anatomy of tbe cerebral convolutions. Jouin.

of Anat. Autoreferat Laooet Aug. 80. p. 435. — 24)

Derselbe, The Ftaanre of Rolnndo. Journ. of Anat.

Vol. XXV. p 1. — S5) Derselbe, Tbe complete
fissurts of the human cerebrum and their significanoe

in connectioii with tbe growth of tbe bemi^pbere and
tbe appearanee of the occipital lobe. Ibid. Vol. XXIV.
p. 309. — 20) Dunn, L. A., A case of complete pri«

mary absence of tbe corpus callosum. Guy's Hosp.

Rep. Vol. XLVI. 1889. p. 117-128. — 27) Bber-
staller, 0., Das Stirnbirn Bin Beitrag zur Anatomie
der *.)berfläche des Grossbiras. gr. 8 M. 9 Abb u.

1 Taf. Wien. Biolog. Centralbl. No. 11. S. 841, Re-

ferat von Specht. — 28) Bdinger, L., Einiges vom
Verlauf der Gefühlsbnhnen im oentinien Nenrensysteme.
Deutsche Woebeneebr. ZVI. Jsbff. No. 20 S 481—
436. (ßitht diese leicht sn^gUrae Zeiteohrift, ferner

den Anat. Anseigor, worin die Arbeiten von Cajal,
B. y, welche E. ebenfalls berücksichtigt bat Der Ar-

tikel B.'a ist Autoreferat über einen im ärztl. Verein

za Frankfurt a. H. gehaltenen Vortrag; bezweckt, die

GrundzQge der vom Verf. im Anat. An«. 1887 u. 18S9

Teröffentlicbten Aufsätze einem grOeseren Pablieum vor-

ntfQbreo.) — 29) Derselbe, Berieht Ober die Lei*

stnngen auf dem Gebiete der Anatomie des Centrsl-

nervensystems im Laufe des .Tahres 1889. Schmidt's

Jahrb. Bd. CCX.KV1II. S. 73 II. 30 Ss. — 80) Der.
selbe, Anatomie des centres uerveux. Paris. 1S8S.

1 vol. 8. SÖOpp. 148 flg. Tradoit de TAIIemand par

M. Sirond. — 81) Bis 1er, P., Das Gefäss- u. peri-

phere Nenrensyatem des Gorilla. Halle a. S. 4 mit

9 Tafeln. (Siebe Angiologie.) — 38) Bvant.T. D.,

Studio anatomico e fistologioo sul ganglio sfeno-pala-

tino, Napoli 1889. 8. — 33) Flechsig, P., Weitere
Mittbeiinngen fiber die Beziehungen des unteren Vier-

bügels sam Hömerven. Neurolog. Centralbl. Jahrg.

IX. No. 4. — 84) Flesoh. M., Die Bedeutung der

aeenndiren Furchen für die Erkenntniss der Ursachen
der Hirnfarohnng. Anat. Anz. V. Jahrg. S. 494. —
35) France, E Y'.. D-^srending Depent'rations, whicb
follow Lesions ol the Uyruü marginalis and Gyrus for-

nioatns in Monkeys. Philos. Transact. Royal Soo. of

London. Vol. 180 (1889) B. p. 331—354. Plat*»

37—29. — 86) Färbringer (siebe Myologie). AUgem.
Tbeil — 87) Fassri od Psnuei. Snils ter-

minasione dei nervi nells mneoss dell« lingns del

maromiferi. Monitore ztol. italiano. Anno 1. No. 4.

p. 74—77. — 38) (iiacomiui, C, Sur le cervcau

d'un Chimpanz6. N te Arcb. iUl. de Biol. T. Xlli.

F. 1. p. 25—26. — 39) Derselbe, I oertrelli dei

mierocefali. Aeesd. Med. di Torioo. 381 pp. tsw. DL
Fog. XIV. brocb. 8. — 40) Giuria, P. M., Ancor»
del rapporto che si stabilisce fra Ta. vertebrale destra

ed il n. laringeo inferiore, luando l'a succlavia destrs

nasc« corae ultimo rara ' dcil'arco dell'aorta e la verte-

brale deetra si origina dalla oarotide primitiva dello

Stesse Isto. R. Aoosd. Med. GenoTS. Betr. im. —
41) Oolgi, C, Ueber den feineren Bn des RBoken»
markes. Anat. Anz. V. Jahrg. S. 872 u. 423. — 42)
Kaller, P., Beiträge zur lünntniss der Textur des

('eiitr.ilnervensystr.'ins h'>herer Würmer. S 138 mit

b Tal. u. 4 Holx-schn. 8. Wien. Auch in: Arbeiten

a. d. Wiener zool. Instit. Bd. VIII. S. 175 — 48)

field, H., Der Uispmng des tiefen Msrktsa der Viei^
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bfiftlrapon. Neurol. reotralbl Jahrg. 9. No 16.

8.481—48S. — 44) Hensoben, S, R., Klinisobe und
ftDatomisohe Beitiäge zur Pathologie des Gehirns. Mit

60 Taf. L DpMU. — 45) Herriok, C. L.. Notes
«pon the braio of ibe alligator. Cincinnati. Joorn.
Cir- S c. Nat. HiBt. 8. pp. S4. 9 pl. in 4. — 46)
Uüiiet^f^er, Jae, Yergi. aaat. Uotersuohungen Qber
den Fornix und die zu ihm in Besiehung gebraohten
Gebilde im Gehirn des Menschen u. der Säugetbiere.

Reeneil aoologiqne sniue. T. Y. No. 3. S. SOI mit
5 Tkfeln. I. Tbeil DiM. — 47) fiagbes, A.
ffenres of tbe bunan body. Witb diagrams. 4 L«ndon.
— 48) Jelgersma, G., Das Gehirn ohne Balken; ein

Beitrag zur Windungstheorie. Neurol. CeaUalbl. Jahrg.

IX. No 11. — 49) Kölliker, A, Zur feineren

Anatomie des oeotralen Nerronsjstems. L Bei-

trag: Das Kleinbitn. II. Beitrag: Das BBckenmark.
Ztaebr. f. Zoul. XLIX. S. 663. LI. S. 1. Mit

6 Taf. — 50) Derselbe, Ueber den feineren Baa
des Rückenmarkes (Vorläufige Mitlhe;Uinn) Würzb.
Sitzgsb. No 4. 5. 44. Scbloss S. 49— 56. —
51) Koppen, Ueber das hintere Längsbündel. Tagebl.

dar €8. Vars. deutaeb. Naturf. io Heidelberg. S. 514. —
58) Srontbal, P., Abnorme BGndel in der Medulla

abloncata des Menschen. Neurol. Centralbl. Jahrg. IX.

No. 15. & 456—457. — 53) Lejar«. L'innerration

de l'iminence tb^oar. Bull, d'anat. F'ari.s. Annee LXV.
S4r. 5. Tome IV. Faso. 10. — 54) Leobossek, M. v.,

Hinterwurseln und Hinterstränge. MittbeiL a. d. anat.

Inal im Veaalianam aa Uaael. Varbandig. der Natnrf.

QsMlbeh. ßaael. IX. L Haft. S. 8«. - 55} Der-
salbe, Anat. MitUteUoilgaD. Abnormer UcsprOQg des
N. laryngcus inferior. Anatom. Anzeig. S. 881. —
56) Derselbe, Ueber Nervenfasern in den hinteren

Wurzeln , welche aus dem Vorderhorn entspringen.

Ebend. V. Jahrg. S. 360. — 57) Maoedo, F. de,

Note sor l'absence de la oommissnre grise du troisieme

veutricnle et les partioolaritis psfchiques conoomitantes.

Bull. Soo. d'anthr. Paris. Tome XII. S6t. III. Fase. 4.

p. 518—519. — 58) Marage, Anatomie deseriptive

du syrapathique ohez lea oiseaus. B«v. : Mf. Paris.

Tome XLIV. 1889 p. 533—535. — 59) Marohese,
L., Alcnni gangli interrertebrali lombari anomali. Si-

eiiia Med. Anno 3. No. 1. p. 83-37. con Ut. —
60) IIar«bi,V., Snl decerso dei oordoni posteriori dal

midolto spiaata. Attt del XIL Congr. Assoo. Med. ItaL

1887. Yol. 8. p. 184. Paria. 18i9. — 61) Mar-
tinotti, C, Beitrag sum Studium der Hirnrinde und
der Central Ursprung der Nerren. Internat. Monatsschr.

f. Anat und Phjs. Band VU. Heft 2. — 62) Min-
gassini, G., Sopra un encefalo con arresto di STtluppo,

appartenente ad un idiota di U mesi. tot. Hooataaonr.

f. Anat Band VIL 8. 171. TaT. X. Arebivio di

Plyebiatria. Yol. XL p. 61—71. — 68) Derselbe.
Sur la fioe anatomie du Nucleus arciformis et hut ses

rapports avec les tibrae arciformes extemae anteriores.

Arch. Biel Italiennes. Tome Xtll. p. 355. — 64)

Derselbe, lotomo aU'origine reale del nerros abduccns
ed ai saoi rapportf con il nervo facialis nell'aemo.

Gaz. med. di Roma. Tome XVI. p. 49—55. — 66)
Derselbe, Sur la fine structure de la substantia nigra

SSmmeringii. Arch. ital. de Biol. Tome p. 98
bis 98. — 66) Derselbe, Intorno al ducorso dclle

fibre apparteuenti al pednnoulus medium cerebelU

•1 «onos ceatiCocme. Anhlfio med. Vol. XIV. Mo. iL
p. ÜS-f9i. Tvf, VI. — 6T> Moeii, Priparate ehias

Falle« von Kntwickelangshemmung einer Kleinhir:-

hemisphire. Tagebl. der fi2. Versamml deutsch. Natur;,

in Heidelberg. S. 514 — 08) Monaiiow, C. v., Striae

aoostioae und untere Schleife. Archiv f. Psychiatrie.

XXH. Bd. S 1. Taf. I und II. — 69) Nissl, Die

Kenia das Tbalamas beim Kaninoben. TkgebL der

68. Yenamml. deotsob. Natarf. in Heidetbeiv. S. 517
bis 518. — "0) Obersteiner, H., The anatomy of

ibe central nervous orgaos in healtb and diseasc. Lond.

— 71) Derselbe, VAn schweres Gehirn nebst einigen

Bemerkungen über das speciUsche Gewiobt einzelner

Uirntheile. Centralbl. für NürvenhaOk. Jahrg. XIII.

M.F. Bd.L S.lOS-187. — 73) Ojarsun, A., Ueber
iea feineren Bau des Yordeibirnes der Amphibien. Areb.

f. microsc. Anatomie. Bd. XXXV. H. 3. S. 3S0—887.
Mit Taf. XX u. XXI. (S. den Bericht üb. Histologie.)

— 73) Pelseneer, P., Sur Tiden tili de composition

du Systeme nerveuz central des P6l6oypodes et des

autres MoUusqae«. Compt. rend. Tome CXI. No. 4.

p. 84&—846. — 74) Parlia, Dia Anatomie des Ooulo*

motorioseentnims beim Mensobea. Arch. f. Ophthal«

mologie. Band XXXV. Abth. 4. Taf. VI, IX und
1 Holzschnitt. S. 287— 308. Nachtrag 305—308, —
75) Popoff, F. T., Quantitative Analyse der grauen

und weissen Substanz des Gehirns bei Hausthieren.

Mit 8 Taf. Sbornik trud. Charkov. vet Inst Bd. L
1889. S. 1—95. (Kussisoh.) — 76) Rabl-Büekhard,
H , Einiges über das Gehirn der BdentaU. Areb. fbr

microsc. .\nat. Hand XXXV. Heft 2. S. 165-173.
Hit Taf. IX. (S d. Üer. üb. Kntwickl.) — 77) Rüge.
G., Anatomisehas über den Rumpf der Hylobatiden.

Zoologische Ergebnisse einer Reise in Niederländisch

Ostindien. Herausgegeben Ton H. Weber. Heft 8.

Taf. XXI-XXV. S. 366—460. — 78) Schäffer, Otto,

Ueber die Ursprungaverhältnisse des Nerras hypoglossus.

Dias. Erlangen 188;1. 8. — 79) Schnopfhagen, F.,

Die Entstehung der Windungen des Grosshims. Wien.
S. 132 mit 18 Abb. 8. — 80) Sperino, Referat über

Teaehiui at Necrini: BaobeNbas d'anatomie snr

l'teoroe ceiebnla des eqoiaa et bovios itodi6e dans ses

bamologies arec oelle de l'homme. Aroh. Biol. Ital.

1889. Tome XII. p. 398. — 81) Spitska, Zar
Honoj^raphie Dr. Theodoras über das Seehundsgehirn.
Anat Ana. Jahrg. V. N«. 6. S. 173—176. — 83)

Streng, The structure and homologies of tbe cranial

nerres of the amphibia as determined by tbair pari-

pheral distribution and internal origin. Zooi. Alüafg.
Jahiy. 18. No. 348. — 88) SurbUd, Georges, Le
oarreau. In 18 j6sus. 366 pp. Paris. — 81) Ten-
chini et Negnni, Reoherches dWnatomic tur l'^coroe

c4r6brale des eqains et des bovios, itudiee dans ses

homologies avee celle de l'homme. Parma. 1889. —
85) Trolard, De quelques particularit^s de la dura-
m^re. Jooro. de l'anat Tome XXVI. No. 4. p. 407
bis 418. — 86) Tuckermann, Fr., On the gustatoiy
Organs of some edentata. Intern. Monatsscbr. f. Anal.
Bd. VII. Heft 9. S. 335— 33!1. - 87)Tamänzew
und Dogiel, Zur Ijehre über das Nervensj^tem des

Herzens. Archiv f. micr. Anat. Bd. 36. S. 488. —
88) Tarn er, W., Tbe Convolutioos of tbe Brain. A
Stodj in oomparatiTe Aoatomy. Adteas «wtomieal
Seetion X. Intern, med. Congreas. Berlin. Aognst 5.

Joiirn. of Anat. — 89) Unverriebt, Ueber doppelte
Kreuzung eerebrospinaler Lcitungsbabnen. Vortrag.

Neurolog. Centralbl. No. 16. S. 483—487. (Schluss

folgt) — 90) Valenti, G., Contributo allo Studio delle

Scissure cerebrali. Istitato anatom< ed psicbiatrieo

della R. aniversita di Pisa. Aneb in: Soc. Tos«, di

Sc Nat Vol. XI. 2 Taf. — 91) Derselbe, Varietä

del nervo lacrimale. Monitore zool. itiliano. Anno L
No. 5. p. 8S -90. — 92) Wagner, H., Die Endigung
des Dural^kes im Wirbelcanal des Menschen. Arch.

. lat Anat Abth. S. 64—71. — 93) Wilder,
Burt Iba nlatioD of tbe tbalamns to tb« mnooale
(lateml veotriel«). Jvwn. of n«rv. and mental disaaM.
Tu!v. 1889. p. 43G—443. '3 Fig. — 94) Zander,
Ueber die Nerven d<is Handrückens und ihre Bedeutung
liir dio Diagnose von Vorlotüuogen der Armnerven.
Berliner WoobeniMjhr. Jabrg XXVII. No. 8. — 95)
Ziehen, Tb., Zur vergleicbend>^n Anatomie der Hirtt-

«indangen mit ^;»eeialler Beröeksifibtigaac der Gabima
on Ofsos maritimns und Triebeebos rosmaros. Mit
7 Abbild^. .Kiviljin. Anz V. 'ihrjj, .S. R92. — 96)

NanHcn, Fridtj >r, The structure and CombiuatioD o(
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th« hiitologi«»! elenents of fhe Oentitl Norvoiii ijaten.
Bergens Mus. um rir h^reetolog. BMfeD. 1BB6->81.
p. 27—217. Mit Xi Taf.

Alpige r'3 (1) Uotonncbang wnrd* veiADlaMt

dttidi dfo Brfthnag dM Sbook naoh K«hlkopfezstir«

pttionen. Man Tvrmotliet eineVerinderaog der Inner-

r«ttoo3TerliiltaiM« dM Hertens doroh Trennang tod

R«niMma, aiaiMiUieh dtr HtoinnuigRierTfo. Bi n-
giebt sich nan 1 . die Abstammnog einer Wortel da«

Cardiaons SU p. Sympal h. romLaryng. snp. ragi.

S. Das öftere Vorkommen des nur einaeitigen Befundes

«•§•0 HMBftl «iBM Cterd. aap. «ymptth. vod da* T«r-

VoniTnen eines ?tark entwickelten Card. sap. ragi. in

den Fällen DaiuenUicb, wo der entsprechende Sj^m-

patbieosul foUi It Immb sieh demateh Ivteht ««ei

Hanptgmppttn aofstellen , nämliob : Hauptgruppe

wo eine Anastomose zwischen Ram. ext. und Card. sup.

s^mpath. exiaiirt, uud Hauptgruppe wo dieselbe

feUt, dtgegen «iii kriUtlger Oud. eap. vegi mheiideo
ist. r*ip Ha'op'.crrcppp .\ 'äs«;* ."ji-h nun wieder in zwei

^'ebengruppen ibeileo: a^ wo die Anastomose beider-

Miüg, nnd b) wo djeeetbe nvr eineeitlg ToriumdeD iel.

Die Tjpen beider Hanptgrappen können in ein und
demselben Fall vorVommen Für diejenigen Fälle, wo

nacb der Exstirpatio iaijogis die stürmischen Uerx-

•etieara MftNÜMi, wflrde doveh die obeneinAhnte

Anastomose eine ErVl^rung möglich sein; der Ramus

anast. mässte in jenen FiUlen eine Lage gehabt haben,

die ibu gant dielii an die Sehilddrflae und den Keld-

lN»pf kecaDbiiagi. Da der Ramoe anast. oft nur links

Torkommt, rooss angenommen werden, dass eine ein-

seitige Verletaung des betreffenden Astes schon genügt,

tun die erwihnte Sneheiovag herfoisimfeDt eine Aa-
nahnie, die unterstützt wird z. B. durdl ehinigiiohe

Erfabraogen bei Resectio laryngis.

Wegen dee UaUgeieD Verkommens dea Ra».
anast. links müssen die llDkaseitigen Rasectionen ein

schlechteres Prognosticam liefern, als die rechtsseitigen.

Dii{jenigen Fiile, in denen das üegentheii eintritt, wo
der Ted daieli tamer aanelimeiBde Veriaagaamaag der

Herztbitigkeit «I«b tiBitoUt, alad a. %, wohl kaam
erklärbar.

Antonelli (2) betraobUt desOanglion ciliare

eiaen Spiaatgaaflion hemeleg and dementipreehend

den Ocalomotoricis als einen Spinalnerven, weil das

Ganglion in der Wurzel oder dem Stamm des dritten

Paares bei vielea Wirbellosen dem Ganglion ciliare der

Wiihelthiere entspricht. Die acoeaseiiaehea Ciliar'

ganglien hängen mit demOcuionotorias zusammen und

aiad daher Homologe der Qangl. spinal, aberrantia.

BeiB Meaaohea keauat xaweÜeD eia DietoaeepiaeBea

aocesaorisches CiliargangUon, in die Radix brevis des

Oangl. ciliare eingeschaltet, ror. In kurzer Entfernung

Ton diesem Zeilhaufen beginnt das eigentliche Ciiiar-

ga^lUta aiit la derRadizm^. alfe hiev, aentieaten

Zellen and somit in bestimmter Verbindung mit dem

OeoloBotorios. Die Radix motor. des Gangl. ciliare

beim Meaacdiea, ICaoiaehea nnd den Vögeln eathUt

dieselben Faaem, wie die Wurzel and der Stamm des

Osalemetefiai« Zdilieiohe embijrelegiMbe and ver-

gleiohend-anatomiaolie Thatsachen weisen darauf hin,

dass auch nicht der geringste Theit des Gangliona

demTrigeinitius angehört. DieTrlgeminusfasern hilden

keine echte Wurzel des Ganglions, sondern laufen nur

am Oealenetorins eder dem GaagHea oder den Rervi

ciliares entlang bis zum Bulbus ocnli. Die microsco-

pische üntersQchuDg der Zellen des Gangl. ciliare er-

gab, dass dieselben vollständig den Gbaracler der

Spina^aglieaieUen heattaeat aie eiad aaipolar wie

diese.

Cajal (13) bat in diesem Jahr einen be-

deatendea ForiaohriU ia der Aaatoeiie des Verrea-

sjstems errungen, dadurch dass er das embryonale
Rückenmark mit Hilfe der Qolgi'schen Methode

in den Kreis der Untersuchung gezogen hat, das sicii

Tie! leichter inpilgnirea llwt aad «egea dea aeeh

einfachen Baues eine grürspr? üebersicht gestattet

Ülr bat Tier Punkte in's Auge gefaast; 1. die Fasern

der weiaeea Snbstaai dea lUekenmailcee. Sie beeitaea

CoUatcralen. Damit wird ein neuer bisher nur roa

Golgi Torfibergehend erw&hnter Factor in denAufbau

des R&okenmarkes eingeführt, vielleicht der wichtigste

Faad ia der aeaeeea Rervetaaatearieb Dien Oolla-

terrilnn Vüden eine hemerkenswerthe Eigc^ntbf.mliohkeit

der feineren Stractar des Markes. Eine jade senaible

Fkaer spaltet sieh im Rflebeamarke sogleich diehote-

misch in einen aaf- und absteigenden Ast, der sieh

eine weitere Strecke in der Lingsrioblnnir verfolgen

lässt. Sowohl vom Stamme der sensiblen Faser wie

von deren beiden Aesteo Msea eieh lahlreiche feine

Seitenzweigchen ab, die in die graae Substanz ein-

dringen, um awiscben deren Menrenxelien unter weiterer

VeiialdaBg ftel sa endigea. 9. Die KenmnrnReln
^d hei Embryonen in früher nie gesehener Än nach-

weisbar. Die Axencylinder der motorischen Wurxeln

kommen ans den grossen Zellen des Vorderboras, sie

treten gerade dareb dea weissen Maatel aas, aad

dringen in die Wurzel ein. Sie entierulpn keine

CoUateralen. Die hinterenWuneln kommen wie be-

kaaat ron dem Spinalganglion, wachsen ia daaRBekea-

mark hiaeia, sind in der frfiheaten Zeit dentltob

bipolar (His), eine Faser gebt central, die andere

peripher. Das alles geschieht ebenfalls ohne Ver-

Bweigoag. Im Inaeni dea Rüeheamaikea ia derRegimi

des Goirschen Stranges theilen sie sich aber in ter-

minale Zweige, in der Regel cun&ohst in zwei, Ton

denen der eine auf* der andere abwärts steigt, aus

dieaea geben dann aber CoHateralen hervor, welche ia

grosser Zahl vorhanden sind. — Schon am Hühnchen .

?om 5. fiebrütuDgatag imprügniren sich die lierren-

tellea, daraater 1. die «OeaimiaBnreasellea*, derea

Ausl&ufer sich in der vorderen Gommissnr der Medalla

kreuzen, wie schon Golgi u. A. angegeben. Der Aus*

läufer geht also in den Vorderstrang der anderen Seite

aad setst sieh eatweder aa eiae Uagafbser aa, oder

bieirt sif-h in eine solche um. Manche ^nt^on «labei

Seiten»stohen ab (siebe Qolgi). S. .Zelleu der Mark-

stränge " fiadea sieb ia allen Tbeilea der graoea

Substanz und eatseaden. ihre nervösen Fortsätze wie

die CommiaaareaMlIea in alle ROekenmarkaaliiagey
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dftlMl g«b«o Mdi diese Zellen , bem sie die String«

erroichon, seitlicle Aaste ab, welche siob in zwei oder

io eine gtÖSMn Zahl toq Strangfasero fortsatzeo. —
3. »ZeUen der WanelfHero*, sie geben den Fasern

der vorderen Wurzeln Ursprung. Dieser Fortsatz giebt

keino Seitenästcben ab. 4. «ZeUen mit verlisleUdm

Axeocjlinderfortsatz'', diaae Aogaben sind in vieieo

Pnnkten bestimmter ab jene Oolgi's (No. 41). Bin

wichligerPunkt verdient ferner Erwähnung. C. huldigt

der Ansicht, dass die Wirkung der Nervenfasern und

Nerrenzellen anfeinander, abgesehen Ton den motori-

schen Zellen and Wurzelfasern, nur durch Conlaot sioh

gellend m^cb? ''w:^ [Tis). Auch über die Neuroglia

ergeben sich wertbvolie Aufschlüsse. Wie Qolgi anler-

soheldet der Antor Bpitlielsellen« Radialfasem nnd

endlich die bekannten Spinnenzellon. Referate Qler

andere Artikel C's. siehe in dem Referat über Uisto-

logie,

Cunningham (24) findet ebensowenig wie Eber

8t all er einen Unterschied in der Beschaffenheit des

Sulcas Rolando zvisobeu Hann ondFraa. Hascbke
bnlte diese MelDOog vertreten and nach ibm Rddfn»
ger und Passet, allein die zuerst genannten Forscber

zeigen durch ausführliche Messungen, dass die Forche

in beiden Geschlechtern denselben Platz einnimmt.

Wie Bbertt»ller so zeigen *Qob C.*s Beobachtnngen,

dass eine sexuelle Differenz, wenn eine solche vor-

kommt, eher zu Quasten des Süralappens der Frau

anssebltgt nnd iwnr in jeder Waehsibnmsperiode.

Sehr auffallend stimmen mit diesem Ergebniss die An-

gaben über den Winkel des Sulcas Rolando mit der

Hedianebene des Gehirns. Auch von ihm wurde be-

hnnptet, .w «et im Weibe nnders als bei dem Mann.

Allein diesen Augaben gegenüber finden C. und Eber-

staller gleiche Grösse! C. bestimmt ihn auf 7 1 ^,

and dieser Winitel existirt sehon (m 8. Monat, nnd
bleibt bis zur Reife der nämliche. Koch in einem

anderen Punkt zeigt sich, dass der frfiher aufgefun-

dene Unterschied zwischen Weib und Mann bezüglich

der Linge des Sulcus R. nicht existirt. Die Fran

sollte eine kürzere Furche haben als der Mann. Nach

den von C. gegebenen Indices stellt sich aber eher

dns Qegentbeit henuis.

Gberstaller (27) hat sioh die Aufgabe gestellt,

in dorn Gewirre der Furchen und Windungen des

ätirnhirns — also des durch Fissura S^lvii, cen-

tralis und snbfroatatis begreniten Sfanlnppens — das

Typische zu flxiren und somit sichere Anhaltspunkte

sa geben für die richtige Beartheilung von Abnormi-

titsn nnf der measeUtebeti StimbirnobecH&ehe.

Es ist nicht richtig, dass die Höhe des monsch-

lirb»n ?tirn5'"bai?ls ?ijm Ttioil bedingt ist durch die

Uouo des uuier das ^iurubirn sioh einsctiiebenden

SobUrenbims (Hejrnert).

Der laterale Anthoil der Fissura Sylvii ist bei

Männern and Weibern links länger als rechts (durch-

sebnittlieh 6,5 mm) nnd swar erfolgt diese Verlänge-

rung naeb Unten in das untere ScheiteUippehen

hinein.

Die Pissura S}ivii ist, was bei den allgemein be-

sebeideneren OrttoseoTerhlltnisaen des «eibUebeo Qe-

hirns auffallend etscbeint, bei Frauen langer als V^ei

Mäaneio (darcbsobnittlich 2,5 mm); dagegen ist der

Ram. post. nsoend. reebts dnrobsobnitUidi etwas Unger

als links nnd bei Männern überhaupt länger ab bei

Weibern, wodurch demnach eine theilweise Compso-

sation der gosammten Furchenlänge gegeben ist.

Bei dem Winkel, den die Oentralspalte mit der

Medianebene bildet, ist ein nennenswerther Unter-

schied zwischen Mann und Weib nicht zu constatiren.

Beim Hann wie beim Weib ist die prooentnale Längen-

erstmokung des Siirnhirns eine identische. Die Mantel-

kante wird von der Centralspalte nicht in der Mitte

des Abatandes TOm Stirn- zum Occipitalpol getroffen,

«mdem eiroa 8 cm binter der llitle. Di« Veigong der

Centraispalte ist trotz durchschnittlich grösserer Lange

der linken Mantelkante rechts und links die gleiche.

Bei der Beschreibung der Stirnfurchen ist neu die

Anfstellnng einer mittleren Stimfurcbe, die von grosser

Tiefe in sagittaler Richtung verlaufend ungefähr in der

Mitte desAbstandes iwisohen vorderer Centraiwindung

nnd Orbitalkante beginnt nnd .oberbalb der letsteren

endet; sie theilt die mittlere Stircwindung in 2 Arme.

Bei den Windungen hält Verf. aus praktischen Grün-

den an den üblichen vieren fest, aber fordert das Zu-

gestindniss, dass die mittlere Stimwindang siob in

der vorderen Hälfte ihres dorsalen Verlanfes normaler

Weise zweitheilt. Der Vierwindungstypus ist nichts

Anderes als die sUIrkere Ansbildung einer normalen

Anlage, die lateralen Wurzeln der oberen und mittleren

StimwiTjdnng. wie der Sulcus froni, med. sind hier in

verschiedener Coiubinatton aasschlaggebend ; ein crimi-

aell-anthropologisebes Zeichen ist der genannte TypOS
sicher nicht. Im vergleichend - anatomischen Theil

wird die Analogie der Windungen und Furchen der

Anthropdden nnd niederen Affen mit den entspreehen-

den Verhältnissen am Mensehenhirn in zum Theil neuer

Weise geordnet, wobei als Resultat herauskommt, dass

die VerhäUnisse des Cbimpansenstirnhims im Grund-

plan fleiob denen den Heosohen sind, wobei nur die

massigere Entwicklung einzelner Gebiete bei der drit-

ten Stirowindung beim Menschen verändernd eingreift,

nnd dass anob dis nledem Affen 8 Stlmwindongen

auf der Convexitit haben (aber nicht ganz ent-

sprechend den 2 oberen mensohUcben) and eine dritte

auf der Ürbil&llläohe.

ffir1>ringer(86). Wie bekannt, findet sieb anob

hei einzelnen menschlichen nicht zweibäu'-higen Mus-
keln eine Versorgung durch 2 oder mehr Ner-

ven, welebe nidit Aaste eines Haoptstammes sind,

sondern von recht verschieden verlaufenden Nerven

herrfihren. Beispielsweise wird der M. cncnüaris und

der M. alernooleidomastoideuä durch einen Zweig des

K. Tago-aooessorios md 1 oder einige Nn. oerricalea

versorgt, der M. flexor digitorum communis profundus

vom h. medianus und S. olnaris, der M. adduotor

magnus zum grosseren Tbeile von dem N. obtoratorins

nnd zum kleineren von dem N. ischiadicus. Die An-

zahl der düi pelt innervirlön Muskeln ninimt beträcht-

iitih 2a, weuu wir u«ior in die i hierreihe iiiiittlj>t«»igea.
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Hand ia Hand damit gabt aaoh die VariablUtit dar

NeiTenr«rtheiliu)g. Bei ^on Fischen werden oft zo-

sanunenbiogaode Muskelmasaen io ausserordeDUiob

waehaafaidar, dabaf abar oiobt ngalliMer Walaa tob

einer grSaaaren Anxahl Nerven versorgt. Waail dia

Mm. ('ocullaris ijrd sternocleidomastoideas in Besag

aut ihio innere ätioo betrachtet werden, so finden wir,

daaa aia bai dan Fiaaban (naeb Vatlar), bat Dlpaal
(nach F.) und bei den Amphibien lediglich daa Vagas-

Sjatam (K. vagoa rasp. N. ?ago-accaasoha») innarvirt;

bai dao Amiiatoii tbot diaa danalba Varv nad aina

waabialiida Aaaabl von Nn. spinales. Diese Beispiele

mSgen genügen, nm Klarheit über die Bedeutung der

baaöglidien Variirnngen in der Innervation zu schaffen.

— Utk RBakalebt anf laoarratioo ato. ial dar grfisata

Tlieil der Extremitäten-Muskeln von den ventralen

Rumpf-Haakein abzaleiteo. Man kaon sich diesen

IHffaranairangspiooeas itt dar Waiaa vaistaUaa, daaa

im Varlaafa dar pbyloganatischen Zeit insertive Ab-

anationsiipfel dar ersteren an i^r primitiven Extremi-

tU (Aiobipterjgiam) Aoheftang gewannen, mit er-

bSbtaa LaWiiBgait aisa waitara arbSbta lasbildaof

erhielten and sich successive von ihrer M it'crmoscu-

latar abaondartan. Darcb distale WAnderung ant-

alaodMi ao naob ond naob Qrappen von grSawrar adar

geringerer Selbatindigkait Dleaalben zeigten, ebenso

wie die Rumpfmoscolatar, von der sie abstammten,

dia Neigaog, miteinafider imZasammaabaog za bleiben

ra^. inatgar ala tovar aleb in aretnigen« nnd ea

bildeten sich auf diese Weise einheitlich erscheinende

Muskeln ans, aber ihre inoervatton, durch eine Anzahl

von Spinalnerven bewirkt, lehrt, dasa dieselben in

WirUtobkeit Complexe von miteinander verscbmolienen

mefameren Muskeln seien. Bekanntlich ist dies Ver-

halten aacb bei den höchsten Wirbelthieren noch ge-

wahrt: alle ottfangiafabaraa IstiamltltanmoalFalD am-

pfaogen ihre MervaBÜMain au iw«i «dar nabr Inlai^

vertebrallöchern.

Die Uotersachangen nach der Go]gl*aohan Me-

tbada (41),da8 ist die Impr&gnirung das Nerven-
system? niit Metallsalzen, haben bedeutend an

Umfang zugeuommeDf ond aiad werthvolle Resultate

gewoDiMD. Qolgi beklagt sieb, dasa seine Arbeiten

nicht genügende Berücksichtigung finden und er siebt

sieb deshalb veranlässt, seine Resultate nochmals, be-

reichert durch neue Beobachtungen, in dieser deut-

seban ZaitMbrift la «rwlhaea. Es seien folgende her-

vorgehoben: Alle Ganglienzellen des Rücken-

marks, aacb diejenigen der Hinterbörner ood der

OlBifca*s«baB Siidan nfobt aasgesoblassen, sisd ntt

einem besonderen Portaatze versehen, mittelst dessen

sie üirh mit den Nervenfasern in Verbindung setzen.

Aal (irand des liacuweisea dieses Merkmals sind der

sag. Rab«do*tohaii gslatiofisan Sabatanz xablrsieha

Ganglienzellen auanacfcri'ibpn Die sog. Protoplasma-

fortsätze bildaii in keiner Weise, weder direct noch

indireot, den Aasgangspunkt von Nerranfueni. Ja

nach der Art and Weise, wie aiob |dar Aiaacyliader»

fortsatz verhält, lassen sich in der grauen Substanz

des Rückenmarks zwei Typen von Ganglienzellen

notarsebatdan ; ninliab : a) QaagUanxallan, dann Vort-

satz sich in äusserst dünne Fibrillen auflöst, so dass

er seine eigene Individaalität verliert und in toto an

der BQdaag alasa allgameben BTerrennetMa {bell-

nimmt b) OangfiaDiallaa, deren Fortsatz zwar einige

kleine Seitenfasern anssendet, dabei aber dooh seine

Individualiliit beibehält, am acblieaslioh den Aobaen-

vjUnäw afaar Kanrsaiuar la bfldaa. Dia staaitan

Zellen finden sich vorwiegend im Verbreitunfr^irebiet

der vorderen (metonaobeo; Woraelo. In der graaen

Subataas dea RftAeamarfcs ftadat sieb ein aHgemeinea

Nervennetz, welches sich darcb das verlängerte Mark

hindurch in das feine Nervennetz fortsetzt, welches in

gleicher Weise in sämmtlichen Schiebten der graaen

Sabstana das Qabirns axistirt Za dai^anJgeiB Qaa-

glienzellen, deren Nervenfortsalz sich verzweigt, und

an der Büdang dea aUgemeinan Nervennetzes tbeii-

ninmt, gehSren: a) die Zeliea der (Ralaada*sobaa}

gelatinösen Sobst&nz; b) eine grosse Zahl ToaZaUm*
welche in den Hinterhörnern liegen; c) einige nnregel-

mäasig hier und da zerstreut liegende Zellen in der

Zone, weloba sieb swtsaben den VwdtibSnMm aad
Ilinterbörnern befindet und auch einige solche, welche

za dem Gebiet der Vorderhörner gehören. Darob

die vordere Commissar verlaufen nacb dar anderen

Hälfte dea Rückenmarks hin Nervenforts&tze, weloba

folgenden Zellen angehören: 1) Zellen der Hinter

börner; 2) Zeilen der Vorderhörner; 3) Zellen der

Zwisohaosone, weieba zwlseben dem Oentraieaaal aad
den Seitensträngen liegt. Diese Comniissurenfortsätze

lassen in ihrem Verlaufe Fibrillen hervorgeben, welche

sieb weiter rersweigen und sich an der Bildung dM
allgemeinen Nervennetzes betheiligen.

Kölliker (40) bat sich in zwei nnfan.^ reichen

Arbeiten am die Uotersaohang des Geatraloerven-

sjsteiBS vsrdlent gamaebt, ia daaaa er die Bigabnissa

Golgi's und Cajal's einer Prüfung unterzog. Hier

die Uauptresoitate über den feineren Bau des Klein

-

birns: 1. Die KBmeranlage enthält aasser spirUoban

Gliazellen ungemein riele maltipolare Nervenzellra,

nämlich die früher als kleine und grosse Körner-

zeUen bekannten Gebilde. — .Die kleinen Körner-

seilen beaitaen nar kam, am Bade in kleine

Hüschol ausgehende Protoplasmafortsätze. — Der ner-

vöse Fortsatz entspringt meist von einem Protoplasma-

fortsatze, dringt ohne Ausnahme in die Moleoularlage

ein and tbeilt sich bier in zwei horizontal und longi«

tudinal verlaufende, onverästelte, feine Fäserchen,

deren Ende unbekannt ist. — Die grossen Körner-

aellen aind mebr Taretnsalt; ibra weitfenwrfgtaii,

zahlreichen Protoplasmafortsätze können tief in die

Moleoularlage und auch in die Markblätter eindringen

;

der nervöse Fortsatz ist in einem kleinen Räume un-

gemein reich verästelt und scheint nicht über die

Körnerlage herauszugehen. — Die Purkinje'schen Zel-

len zeigen keine Anastomosen ihrer in der Qaerriob-

tnng derVindangen fliebanbaft ansgabraitetan Pkoto-

plasmaansläufer, sondern nur freie Enden derselben.

Der nervöse Fortsatz dieser Kiemente giebt eine

mässige Zahl feiner äeiteniiste ab, von denen ein Theil
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In die lloIe«iil»rlAge soradcliQft. — In der Moleoalw-

läge finden sich kleine '/eilen, sie zerfaUea in idBamm

kleinere and innere oder Korbzellen. Die äusseren

kleiaeren Zellea der MoleculurlBge &eigen reicbrer-

iweigto, oll weltniehMid« F)rotoplMiBftfi»rttitM «od

einen nervösen Fortsatz, dessen genaueres Verhalten

unbekannt ist. Die KorbMllen besitaen sehr lang and

gat veriatalte ProtoplasmafortsStze, die aam Tbeil Us
in die aoasersten Theile der Molecularsohicbt retohen.

Der nerrr^se Fortsatz i?t sehr lang, yerläuft ab trana-

Tersaie Faser über den i'arkioje'sohen Zellenkörpern

in d«t Quenlabtimg der Windungen «ad eendet von

Stelle zo Stelle senkrechte Aaslänfer naoh innen ab,

Ton denen einer oder mehrere mit reioh and diohtver-

&stelten Anslaafern die Parkinje'sohen Zellenkörper

korbartig omaMdien.— Die markbaltigen Fasern des

kleinen Gehirns erwachsener Geschöpfe bilden in der

Köraeisohicbt ein dichtes Geflecht. Zwischen den Fur-

ki^je'eehen SMIen lielran dann die merkbatUgen Fa-

sern in die Holeonlarlage ein ond rerlaofen in dieser

theils vertical, theils longitadinal. — In den Gehirnen

von Embryonen and jangen S&ugern xeigen die Mark-

blltter dea CeialMllQB eine gewisse Zahl uniweifel-

haller Nnrvenfas?rn, selcht Zweitbeilurgen darbieten

und mit reich verzweigten baamförmigen Tbeilungen

in beiden Lagen der graaen Subetans aidi Teilieven.

— Bei Erwachsenen sind die ron Golgi and Kamün
y Cajal entdeckten rerSstelten Fasern, -iin aus ;i?n

Markblältem in beide Lagen der Rinde auastrakiea,

waknelieinUab narUoae Nervenfliaem. — Xeiaeiiei

Faserbildangen, welche die Golgi'schen Methoden auf-

deekeo* seigm sichere Aoaeioben von ADastomoaeii

und sprii^t tedinilg keine Tbataaehe für die Anoabne
eines nerrösen Netzes in der grauen Substanz. Eben*

sowenig lassen sich üebergänge irgend weifte- Proto-

plasmafortaätae von Nervenzellen in markhaiuge

IferrenfiMwn aonebniein. 8a iat aüao eine fiel grCeeere

Summe von Ner-eTize11er. er.tdückt worden, mit dop-

pelten Fortsätzen versebeo, Nerven- and Protoplasma-

ftdaitien, fiwner eine TrieheieTenweigQng der Prota*

plasmaforte&tse, als man Mher beobachtet hat; ferner

sind die schon bekannten Theilnngen der NerTenfasem

wal» Neae festgestellt, aber auch K. betont, daas

kein nerfSaee Nela Terllegt, aondem nur eine banm*

förmige Verzweigang, wobei die Äeste ineinander-

greifen, aber nicht direot ansammenbingen. Nach
einer jüngsten brieiliehen Hittbeilnng Caja Ts wer-

den freilich die Korbzelien im Kleinhirn doch schliess-

lich in die Moleoalarschichl eindringen und vielleicht

Verbindungen eingehen und in lange Fasern über-

geben.

KöinVer (50) bat anch das Rüclcenmark einer

eingehenden Untersuchung unterworfen und nament-

lich neugeborene Sänger (Rind, Schaf, Ziege,

Schwein, Hund, Katze, Kaninchen, auch menschliche

Poeten rom 4., 5. und 6. Monat, sowie ein Kind von

1 1 Tagen berücksichtigt. Die Ergebnisse zeigen in

den wiobtigaten Panklen Uebereinstioinang mit den
von Golgi, R. y Cajal. Iiis u. A. Gefundenen.

Viele seoaibie Warzelfasern tbeilen sieb beim Eintritt

in dae Hark in einen auf- «nd einen akateiganditt

Sdienkel, die in den Hinteratr&ngen nnd oberflächlich

an der Subst. gelatinosa in der weis^^n Randzone der-

selben verlaufen. Ein Theii derselben biegt bogen-

ßmig in die grane Snkatana am nnd endet in der-

selben mit feinen VerSstelungen. Eine Verbindung

sensibler Wurzelfasern mit Nervenselien der graoen

Sabotans iat bei Kngem bis anbin niebt lieobaebtet

(Vergleiche die neuesten Angaben v. Lenhoss^k,

No. 56). Alle sensiblen Fasern d«r Markstränge

geben feine Seitenästchen , die sogen. Coüateralen, in

die gFaneSnbatans ab, «elebe Ibeila in der Snbatantia

gelatinosa, theils, bändelweise diese Substanz darcL-

ziehend, in dem grauen Hinterhom und im Vorderbora

frei enden. Ganz gleich beschaffene CoUateralen ent-

senden aoob aebr fMa Ungafaaem der Seitenstränge

und der Vordnrs'ränge, die in der graoen Substanz

der beiden Horner frei ausgehen. Alle CoUateralen

tbetien sieh nnter epitBen Winkeln nnd enden, «kne

Anastomosen zu bilden, mit feinen Bäumchen, welche

d.\« Nervenzellen ntng^b^n, Kreuzungen der CoUate-

ralen der Vorderstränge und der Seitenstr&nge finden

1^ in der Oemmleania alba, aolobe der 0<^teralen

d^r spnsiblen Pa-^B-n in der OommisPüra frrisea. Die

CoUateralen aller Striaige verlaufen wesentlich in den

Qaereobaittaebenen dee Harket, deeh biegen einielne

derselben auch in die Längsrichtung um. Die Nerven-

zellen des Maries zerfallen in solche mit einem ein-

fachen und andere mit einem verästelten nervösen

Poilaatae. IH» mleren geben den Fnaem der fudeien

Wurzeln der gleichen und wahrscheinlich auch der

entgegengesetzten Seite den Ursprang and ausserdem

anch gewissen Paaem der Settenatringe. Die tweite

Zellenart findet sich besonders, wenn auch nicht aus-

schliesslich, in den Bintersäulen und scheinen die

Aeste ihres nerrösen Fortsatxes frei zu enden. Die

Prefeplaamalbftillae aller dieaer Zellen anastomoalnn

nicht, verbreiten sich Über grosse Bezirkf dpr grauen

Sabstana and driogen aoch weit in die Stränge ein.

An diean Tbalaanben reiht K. feigende anate-

nJaeibe nnd pbyrialngfawba Ableitangen: Nervenzellen

nnd Nerrenfasern zeigen zweierlei verschiedene Be-

ziehungen zu einander. Ginmal stehen gewisse Nerven-

faaem in Veibindnng mit Kerrenaellen nnd werden

unmittelbar von denselben erregt. So bei den Ur-

sprangszellender motorischen Wurzeln, denPframiden-

zellen des Qrossbims, den Porkinje'scben Zellen, den

Zellen des Räckenmarkes, die gewissen Fasern der

Seitenstränge den Ursprung geben. Zweitens stehen

Zellen and Fasern in keiner unmittelbaren Verbindung

miteinander nnd wirken die Pasvm anf die Zellen nur

durch Contact. So wahrscheinlich zwischen den

Endigungen der sensiblen Fasern im Mark and den

motorischen Zellen, beim Zustandekommen von Reflex-

bewegungen. Zwischen den Endigungen der Fasern

der Pyramidenbahnen und ihrer CoUateralen nnd den

Ursprungszellen der motorischen Wurzeln bei den will-

kfirlidMn Bewegungen. Ei iat wahmdielnlleb, daaa

sensible Fasern, ebenso wie im Marke, auch im Ge-

bint mit freien Enden anageben und auf die Nerven-
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mUw in beireffenden Gegenden einwirken, ohne

4lrwto?«rbla4a]kg«i nA daiuelbeo «{ntagehea. Ntoh-

dem die Fasern der Kleinhiroseitenslrangbehn Ton

Zellen der grenen Substanz des Markes (den Clerke'-

soheo Säulen?) enbpriogen, so werden diese Zellen

fM dtn lodigaDSM d«r smulblM Oollttenlen in

Erregung ver-^'^tjt und so indirecto, mittelbare Ein-

wirkangen seneibler Fasern auf das Kleiohirn statt-

todm kSneea. AebnUob« VarblltiiicM wi« In Harle

besteben auch in der HeduUa oblongata, wenigstens

ist OS K. jet?f scbr'D p^fflückt, an den Fasern der

Corpora resuiormia, der absteigenden Trigeminus-

«bimI OBd *a Tialn andwaa Ort«» OoHateralea auf-

lafinden, die wie iai Marie reiche Endbüsfhe! bilden.

Lenhoas^k (56). Beim Vogel enibalien die

blotaratt Warcala aoaitr daa ara daa Spinal*

gaafUen herkommeDden Pasern elaiga Aoattafet, die

den lateralsten Zeilen der Vorderbörner enlstamroen

In Anbetracht des gleichen .Ursprungs dieser Käsern

mit daa BMtariaebaa Wanala anabaint as garaebi«

fertigt, sie als centnfugal leitende Acbsencylinder zu

betraoblen. Nachdem aucb Cajal einen Fall dieser

Aft baobaobtet, so liegen Jetzt schon mehrare Be-

abadltangen Tor, welche zeigen, dass Fasern bei

einem Wirbeltbiere aus lateralen Vorderhomzellen

entspringend, dorcb das ganze RäGkenmark, Hiuter-

wvnal und Spinalgsogtian bindnrob aarParipbaria

Terlaufen. ohne Verbindung mit den Zellen der Spinal-

ganglien. Hiermit ist also der directe Beweis der Ver-

bindang sensibler Fasern mit latenten Vordarbom*

lallen geliefert.

Martin otti (61). An dem äusserston Rande der

Oabirarinde findet sieb besi&ndig eine kleine aas

KaaracHa-Zallaa gabildata Soblabt vaa oharaeta>

ristiscbem Ausseben ror. Die Ausläufer der Spitze

der Rindenpyfamidenzellen äbenohreiten die Schiebt

der markbaltigen oerrösen Fasern und geben bis zum

itUMiaitaii Baada der M«aro^ia>S^icht. Die proto-

plasmatisohen Ausläufer geben nie, weder direct noch

iodiraot, Tenaittela dea Metzes io nerTöse Fasern über.

Dtaaalbaa atrabao nit Ibraa Mneraa Vanweigungen

danaob, sieb in Verbindung mit den Neuroglia-Zellen

und mit den Gefässen tn setzen. Qanglienzellen

sieben mit den nervösen Fasern vermittels eines

aiaafgaa Partaalsaa, aarrtaar Partaala gaaannt, in

Vrrbirifiiinjj-. Aus den Verzweigungen der verschiede-

nen nervösen Fortsätze und der nerrösen Fasern ent-

alrtl aia boaaarat aanplioirtas Qawirr fibar dia gansa

gtace Substanz.

Schon im Jahre 1886 hatte Monaltow (68) mit-

getbeilt, dass nach Durobscbneidang der rechten

«atarao Sdbiaifa bai aiaar Baagabaranaa Kalaa dIa

Strisi? ac'üsticae auf der linVen Sp'tp cin^n gewaltigen

Faserverlust zeigen und dass im Ansohloss daran Tor

alleai die langgestreckten Qanglieozellen der nlttlaian

Sebicfat des linken Tabercolom aousticam grösaten-

tbeils zum Schwunde gelangen. Eine Nachprüfung

bei einem neageborenen Hönde mit Durobsohneidung

larraobtan witHm Sablaifa angab aaab Faaar-
aaaf«Il ia abataigandar Richtung in das dar-
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aale Mark der rechten oberen Olive und weiter durch

dia Bogaofoaara der Fornatlo ratiaalsrb, iraloba

grösstentheil gänzlich fehlten, in die linken Striae

acusticae. Das linke Tubercr'nm acusticam zeigte

denselben Befand wie bei der Katze, es war kleiner

ala raabta aad rairlath anagadahotaa Scbvaad janar

langgestreckten Zellen. Ausser diesem ^Striaosntbeil

der unteren Schleife*' fand sich die rechte obere Olire

miaalg atrophisch , desgleioban daa abarrlranda

Seitsnstraagbündel. In aufsteigender Riobtong ttar

im weiteren in bpidon Versuchen Atrophie vor allem

im rechten unteren Zweihügel, im Arm des letzteren,

iai latsfalan Sablaifeobani and in dar vaatralan

Haubenkreuzang (von rechts nach links) beobachtet

worden; der Faserscbwund in der letsteren liess sich

in daa Hnba doiaato Marl dar Rag)« aobibatam.

(Forel) verfolgen (Katze). Das rechte Corpus tra-

pezoid. war aber bei der Katze ganz intact und beim

Hund kaum nenoenswerlb ergriffen. In der unteren

Sablaifa aind falganda Abaebaltta m antaraabaidan;

]. Antheil der Striae acusticae (dorsales Feld im

Frontalqoerschnitt), 2. Antheil der oberen Olive

(dortalaa Faid), $. Antbeil dea lateralen Sehleifen-

kerns (oantialaa Faid), 4. Antheil dar ventralen

Haubenkreuzung (mediales Markfeld), 5. Antheil der

kurzen Fasern (ventral-laterales Feld). Den Striae-

antbail dar antaraa Sablaifa faaat dar Vortraganda ia

Uebereinslimmung mit seinen früheren Befunden als

die secnndäre Acustlcusbabn auf; die Ursprungs-

alanante dieser Bahn sind die langgestreckten

Ganglienzellen im Tubercnlnm acuaticum. Das Corpva

trapezoides bat mit dieser Bahn nichts zu thun, das-

selbe steht mit der unteren Schleife überhaapt oiabt

ia dinotar Oonttnoitti H. bUt dIa batdgjKebaB An-
sichten für irrthümlicb.

Perlia (74). Das Centrum des N. oculomo-
torius, bekanntlich unterhalb des Aqoäducts ge-

legen, hat beim anraabaanan Maaaehen eine grösste

saglttale Ausdehnung ron ca. 10 mm. (Die Angabe

bei Obersteiner von 5 mm ist zu klein.) Seine

grossen Gangliaaiallan sind tbaib ani« und bipalar

und von ovaler Qestalt, theils multipolar. Die sich

aus ihnen zusammensetzenden NertenVerne schieben

sich besonders beim Erwachsenen so eng aneinander,

dass ihre SonderoBf aft mihsam, salbst aanSgliab

vriri Zum Ueberflass sind dabei ihre Grenzen von

einem dichten Faseroats übanogaa. Koch ionigar

anebaint dia Vatadmalaang bai Malnan Tblaran, wia

Maos «nd Floscb. Dagegen lassen sich grosse Säuga-

tbiere lom vergleichenden Stadium des Oculomotorias-

centrums vortheiihafter verwenden, indem wegen der

GrSaaa dar aintalnan Karaa ain nanar Zswaoba raap.

Schwand des Zellenhaufens mehr ir die Augen flllt.

Als die geaigoatsten Objeota sind lieugeborene und

96ta8 ana dar latetan Sabwaagarsabafkantt aa ar>

achten. Dar Oaalamatoilnskern besteht algantlich aus

einer Gruppe von Kernen. Diese Kerngroppe sobliesst

sich direot an daa Kernpaar der Nn. trochleares an.

Dar Uabaigang in daa Oaatattatoriugabiak iat doiab

aina tiamlioh pUtalkiba Vargidaaarang daa QaacUan-

S
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34 KöllnAvx, DmcBurnnt Amtomu.

banfens imh obM, ani«a und inntti f*kannttiobn«t.

Letzterer bildet Jedorseits von der Mediftnlinia eio

länglicbes Dreieck mit der Spitze nach unten, seitlich

begrenzt ron den i^oprscbnilteD der hinteren Längs-

bfinilvL Di« Z«1I«d aondtni sieh in nr«{ Kerne, ein«ii

grösseren ventralen und kleineren dorsalen. Dit'Sd

Daplicitat zeigt sich besonders deallich beim Neu-

geborenen.— Bemerkenswerth ist die Verlan rsriobtoag

der OoalonotorianrwMlB. Während n&mlicb dereio»

Theil and zwar der grössere seinen Wej( dirert lateral

twiscben die hinteren Lingsbündel nicnmt, um sich

jenseits deiselben to atirkeren Zweigen m vereinigen,

wenden sich andere, vorzugsweise Tom dorsalen Kern

stammende Fasern schräg nach unten innen zur

Mittellinie, in welcber sie sieb kreuzen. Die theil-

weise WaneUcietMiing war in gteioher Weise bei allen

SIngetbieren, welche P. darauf antersochle. zu finden

(Kftib, Schwein, Scbef, Maus): desgleichen bei den

VSgeln (Hahn) und dem Froaeli. Cerebralvirts

fienaen sich in der Medianlinie die Ganglien so einem

langgestreckten Kern ab, welcher durch ein Nerven-

geflecht mit den Lateraikeroen m Verbindung steht.

Des obere Drittel dagegen nehsioii swei kleine sobarf»

umschriebene Gangliengrnppen ron Wasser Färbung

und senkrecht ovaler Gestalt ein. In Summa giebt es

eine Hauptgruppe, vier paarige grosszellig« Lateral*

kerne, den unpaarigen grosszelligen Centralkern, und

die paarigen kleinzelligen Edinger-WestphaTschen

Kerne. Die Vordergroppe besteht aus zwei Kem-

paaren: dem lateralen vorderen Kerne and dem me-

dianen vorderen Doppelkerne. Mehrere Ahbildimgen

dienen zam Verst&ndniss» ebenso eine scbematiscbe

Figur S. i97.

Rage (77). Einige Resultate dieser Untersuchun-

gen verdienen hier Berücksichtigung, weil sie ein Licht

werfen auch auf die Anatomie des Menschen. Die

ventralen Afete lambaler Kerven sind der binteren

Gliedmasse ziigotheill und bieten den grossen Vortheü,

dass sich der Plexus noch zum giössten Theil in seine

Componenten anflüsen lässt, was am so vplobliger ist,

als der Plezus das Prodacl der Umwandlangen im

Endgebiete der Nerven darstellt. Sie vertheilen sich

fest ausschliesslich an der Hüfte und am Oberschenkel

and falleo demtafelge den prosimalen Abtoboilteo der

Kxireinität anheitu. Thoraco-lumbale Nerven sind es.

welche die benachbarten Gebiete von Rumpf und

Gliedmsssen versorgen. Es besteht keineswegs eine

sttbarfe Grenze zwischen diesen Gebieten; denn oft-

mals entsendet ein Nerv Afste zu ihnen beiden. Darin

spricht sich ein innererZusammenhang zwischen beiden

Gebietsn aas, and es erüffaet sieb eine weite Perspeo-

tive für Forschungen über die Art dieses Zusammen-

hanges. Differeote Lurabalnerven haben sich aus den

indifferenten Intercostalnerven entwickelt. Die Glied-

massennerven waren früher Rumpfnerven. In dem
V-rhi^tc nn zu^^höri^en Xerven drürkl sich der Ver-

kurzungsprocess des Rumpfes der Primaten aus, der

an anderen Organsystemen, wie an der mosenKsen
Bauchwand, am M. rectus abdominis, sowie an den

breiten Muskeln naotaweisbar war. Mebmen wir des

Fall, es bestehen wie bei Hylobates agüis 18 tbor.«

lomb. Wirbel und 14 Rippen Jederseits. Für die Her-

stellung des 1. Nerv, cutan. femnris lateralis werden

bei den vier untersacblen Hjlobatiden (H.agilis, lar.

sgmdaiAylas und lenoiseas) drei Spfnatnerven >nJem
Aufbau verwendet. Auch für den Nervus feuioralis

können drei Spinalnerven in Anspruch genommen
werden. Die Uebereinstimmung der Zusammensetanng

des N. obturatorias und des N. femoralis ist bei den

verschiedenen Formen eine vollständige. Anoh hier

sind 'i Spinalnerven betheiligt. Der N. ischiadicas

ist bei se nebe verwandten Formen denoeeb von ver-

schiedenen Spinalnerven aufgebaut. Diese Thatsacbe

lässt auf sehr bedeutsame und verhätlnissmiLssig rasch

sich vollziehende Umwandlungen der Nerven und

deren Bndgebiete sobliessen. Der Psoas wird bei den

Hvliibatidcn rom 15 oder IC. thor lumh. Spinalnerv

oder von beiden Gebilden inuervirt. Die Thatsacbe

kann man eueh so venteben, das» der Psoas ein aas

mehreren Myomeren sosammengesetster Maskel war,

da.^s sich von letzteren eines oder wenige mächtig and

allein eutwickeilen, und liass die Aüsbiiduog der be-

treffenden Myomere bereits in sebr frflber embryonaler

Zeil frfoljfte. Der Sartorius ist bei allen drei Formen

gleichwerthig, ein Product desselben Myomers, er wird

vom 15. Thoraealnerven versorgt. Bei B. lar wird

der Pectineus vom 16.. bei H. lenciscas vom 15. thor.-

lumb. Spinalnerven versorgt. Der Muskel ist bei beiden

Formen das Produoi eines anderen Myomers. Bei dem
niedrig stebendeo Lar baute das weiter distal gelegene

Iß. thor. lumb Myomer den Muskel auf. Das allge-

meinste Ergebniss dieser Beobacbtaogen liegt in dem
Naefawefs, dass aaoh die Maskeln der Bstrenittten

aus Myomeren — Myolomen oder Urwirbeln hervor-

geben: die vergleichende Anatomie wird zu dieser An-

nahme geltibrt doroh denZosammenbang'der einzelnen

Nervenwurteln mit gans bestimmten Moskelgobieten,

und die Entwickelangsgeschichto zeigt das direcle

Einwachsen der Myelome in die Eztremit&tenanlage.

Bei der Uoteninchang der Muskeln durch die vier

Speciso rind Immer die Nerven beröcksichtigt, ans dem
oben angegebenen wichtigen Grunde des Zusammen-

baoges, wonach der Muskel als Endorgan eines be-

sthnmten, mit ibm dnreb die Bniwiekelosg verbau-

dentMi Nerven erscheint Untersucht .sind: 1. M. rectas

abdominis und seine Metamerie; 2. die Gliedmassen-

muakeln der Brost, der M. obliqaus abdominis exter-

nns; 8. die Grenzen der Plenrasieke an der Thorax-

wand ; 4. Thoilung der Aorta abdorainalis; 5. das

Verhalten der Kami anteriores unterer thoracaler und
der lumbalen Spinalnerven.

Nach Schäffer (78) ist der Stilling'sebo

Kern beim Kaninchen der einzige Ursprungskern des

Nervus bypogloasus. Eine Kreuzong der Nervi

bypoglossi findet in dem 8tilliiig*sobea Kon nUht
statt, weder eine totale, noch eine partiel!»». Die \n.

bypoglossi entspringen einzig and allein aus dem Kerti

ihrer Seite. Ebensowenig wie im Kern findet peripher

vom Kern eine Kreuzung derHjpoglossoswurxeln statt.

Der reobts und links von der Kopbs gelegene Doppol-
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kwn atoht in Man BMkhoog in den No. bjrpoglossi.

IN» AiiMiba* Ko6h*f niid Mh*i«r Autor*», daM
MDMB Th»U dir FibiM arcaat»» internae posteriom
d\p< Bed^utun»? ein«r corticalen Hypoglossusbahn tu-

komme, iassi sich tur das Kanineben nicht bestitigeiT.

Di« r. G«rlMb*adM Conmissar und Koeb*« FIbra«

propriar Tnirlr; hypoglossi enthalten aosser Verbin-

daogsfasern zwisoben d«n HjpogloMiukerneD noch

raden, ntebt olber gtbaant« P^m, wdcb« dl« Rj-

poglossuskerne nur ptistrw). Eine VMbiadang zwi-

schen N. bjpoglossus nnd Duval'aobsn, bszw. Bolkr-

scbem Kern existirt nicht.

Spittk» (81) fSbrt di« BvbauptQDg Tbe«dor't,
Jas5 PVji i'a dorsal von dem eigenthiimlich dünnen

Ballten noch «ine bedeutende Uemispbärencom-
mitsar besitze, auf feblnbaft« Intrrpivtstion snriiok.

K«ia S&ogetbier besitzt andere Commissuren des

eigentlichen Grossihirns als die Comniissura anterior

und den Balken. Sp. bestreitet ferner, daas Oliven im

81mm det n«Meblidi«B Q«him« nIebtTorbuid«!! Mi«ii.

Gerade bei Phoca findet er die mächtigsten Elcrvorra-

gungen ao der Stelle, wo man die Oliiren suchen

wfird«. Ein weiterer Einwand betrifft den Ifypoglossos.

D«r wirkliche Hypoglosaas entspringt in der Höhe der

Olire. Während bei LandrauUbieren, ja selbst beim

8««löw«n dieser Nerv lateral von der Olire anstritt,

•iit8priiig«B b«l Pb«M ni«br«n BSiid«! dinet Ton vod

einige medianwärls von derselben, also eine Annähe-

rung an die Verhältnisse beim Menschen und wahren

Affen darbietend, bei denen dieser Nerr typisch aus

dtr ForA*, w«leb« tiriMb«ii Olive and P^anide

Ii«gt, entsprjifTt.

Tamänzew nnd J. Dogiel (87) konnten mit

«tl^mbl»« und «id«naR«ag«nti«n di«R«n«lt^b«n,

Bidder'sobeo and Ludwig^achen Nerven knoten
Terfolgen, roxi denen sie gute Ablildtingen rorlegen.

Sie beschreiben dabei die Nerven des Froschberzens

Mf Gmid dcir bmnii OntoraaebQDgMi Ib ll«1g«ttd«ir

Weis«: Per Vspij« bilriet rsrb dem Anstritt aijs dem

Sobidel ein gelb pigmentirtes Ganglion. Vom S;m-

patUflw btr tMtm in dMfl«lb« t1»1« Bindtl. Aw
dta QMgliui dit V«gii« gebt a. A. «in BuDW pal-

monalis hervor, ans dem d»r Ramns cardiacns ent-

springt uad einige noch nicht beschriebene dünne

Zweig« tarn Siooa r«no«a» d«« il«rs«ii8. B«id« Rani
rardiari g'ph-'n anf ihrfin Wege zum HfrJen einige

rücklaufende Zweige zum Kehlkopf. Weiter erbSlt die

obwe Hoblveit« a«cb Uein« Sw^g«. Ao d«r S«ito d«r

PtlmosalTene ang«Uigt, geht der Ramns cardiacns

bis ta ihrer Mündung, wo er mit dem der anderen

Seite eine Anastomose bildet. Bort sind viele Nerven-

lellen (Hemsli^tober Knetra). Dueof tnteo dielTevpt'

äste dcT Nn. can^iari in die VorlicifA urid verlaufen hier

längs der Scheidewand. Bei dem Eintritt in die Vor-

böfe enteeoden s!« Zweige ««itvlrte. In d«r Vlbe der

AWeTentriciilarklappen kommen zahlreiche Kerren-

knoten (Bidder'sche Knoten) Tor. An dieser Stelle ist

swieeben den üerven der Knoten ebenfalls ein Faser-

•uUiiok Tob bier entatehen die FUea fir die

TntlibeltnbeielB ud die MuMbSadcl, weUhe um'

spönnen werden. In dea Vorböfen and Kanimeni

nav Bisa swei V«rr«age8«obte onlMMfeeidMi, eiiia

ans starken und eines aus feioea HerreafidiB.

Alle N?rTen7e!l^n sind nach demselben Tjftm ge-

baut: Huile. i^rotopiasma. Kern, Kernkörperchen; all«

babea einea geimdea Feitset*. la den Praite^aaw

findet sich ein Neti aus feinsten . von Melhylenblan

gef&rbten F&deo ,FibriUeakaäael*. Die Fortsetzungen

dl«ser Fidea gehSran zom gerad«n Fortsatz d«r Z«Ile.

Der gerade Portsatz ist nach diesen Erfabrangen eise

wie nach jenen von J. Dogiel aus dünnsten raricSsen

Fasern zusamm«og«8etzt. (Das ist ein höchst ober-

refleb«ad«a Ergebnis«, daa sa weiteren Oatenaebaagea
herausfordert.)

Turner (88) hat auf dem internationalen Con-

gress in Berlin einen Vortrag gehalten , dem wir fol-

gende Ausfniirungen entnehmen. Die S&ugethiere

ordnen sich je nach der Entwicklung des Riech-

hirns in 3 Gruppen: 1. macrosmatische , bei denen

die RieeUappeo stark entwiolFelt riad, wie b(d dea

Ungulaten, den Carnivoren etc.; 2. microsmalische,

bei denen der Riechlappen verhiltnissmässig klein ist,

wie die Pinnipedier, die Fischbeinwale, die Affen und

der Menaeb; 3. die anosmatlsoben, bei denen die Oe-

ruchsorgsne fehlen, Delphin« and bezahnte Wale. Das

Riechhirn ist deallich getrennt von dem Pallinm oder

d«m «ig«at]iebea Hirn dnreb eine Fiaaor, die

selbst bei den niedersten Wirbelthieren zeigt (Petro-

myzon). Bei den Slogern ist diese Fissura rhinalis

sehr verschieden in Ausdehnung und Tiefe. Jedes

Riechbirn bestebt aas «in«m Riscbkolben, einem

PeduncuJus-tractns in dem Lobos hippocampi. — Der

Mantel ist bei allen S&ngern grösser als da« Rhinanc«-

pbaloa, «ad neiat geforebl. Dabei kenmea gefecebte

nnd aageferohte Qebirne in ein and derselben
Ordnung vor. So hat Ornithorhynchus glatte Ifemi-

sphäreo, nur die GrenzfurcheD, welche das Rbinenoe-

pbaloa b^reaseä, «lad erbaadeat feUdaa bat da»

gccr^n Hirnwindungen. Dieselbe Frsi^beinung kehrt

bei den Benllem wieder. Pbalangista rulpina ist

glatt, bei Maoropas major afadWiadaagea, die radien*

förmig von der rbinalen Fissur nach aufwärts laufen

;

die Fissura Sylvii haben alle Gyr»nrfphalfln , doch

liegt sie rertical und nur in wenigen äebiroea, z. B.

dea NeaadieB «ad der bAberea AiTea, steigt sie aobief

in die fföbo. Ihre Länge wechselt zwischen einigen

Millimetern ond mehreren Centimetern. Auch die

Ti«f« iat weobaelad. Bei dea CaraiToren, den Piaai-
*

pediern, Cetaoeen and Ungulaten sind manche Win-

dungen in Kreisbogen um die Sjrlvi'scbe Fnrob^ an-

geordnet. Vortreffliche Abbildungen zeigen markante

Formm, wie deaa 4S Figaraa ia d«Bi Teil itflstnei

sind. An dem Pallium wird rioch eingehend din vcr-

gleichende Morphologie der OrbitalHiob« d«s Hirns,

«einer medialen Flidie berQebaiebtigl. Basondeia

werthvoll sind die Angaben über die Fissura parieto-

occipitalis. Sie ist nach den vergleichend-anatomischen

Thatsacben nicht unbedingt notbwendig, um den

Lebas aeolpltalls abaagveatea. Er iaC rorbaaden» ebe

BoehdleaeFiaaaraaikrilti «Tie iaBa|iataTaebas,8teaepa»
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Lttior ttigrifiOM. Dia Remisphäroaoberfliobe fol^

in jed«r Ordnung, wie T. schlioMlicb li«rr«rb«bl,

ibiem «igenvo Entwick h: :i p !a n , 50 i1a<is man

io ein und derselben ürdiiuug wiuduugalose, wiodungs-

arme und windasgsraieh* Oiguia Sodet. Aas dietem

Gruudo ist es unmöglicb, die homologen Windungen

mit Sicberbeil zu bestimmeD. Immerhin sind einzelne

Lappen übereinslimmond in gyrencepbalen und

lisMneepbalen Oebiraen vorbtodan, wia t. B. der Ga-

rucbsUppen, die Fisaim hipftocaaipi, dar Oyrua forni-

OktttS u. a. ni.

Vagner (92). Saitdam die Wegnabena aintalaar

Thaila des Kreuzbeines bei der Gzstirpation von

Tumoren des Mastdarmes, besonders von bochsilzeniien

und sonst schwer zuganglicbeu HectaicarciDouien

mahrfikcb gaabt wmrda, b»t di» Fkaga nach dam
aanlonjischen Ende der K ücke 11 mar k sli äu 1 ?

in NYirbelcaual auch eina erbobte praotische Be

daotong «rtangt. Von diaiaiD QadohUpoiibla aas-

gebend , wurde dureb Untanaobung an Laicban feat-

geatelll , in welcher macroscopiscben Form und in

welcher Höbe der Duralsack iu Wirbelcanai ^uiburt,

eiaa geaebkMiaDa mit Flfiaalgl^eit gefällte Blaae dar-

zustellon. Um die äussere Form (?es Duralsacks fest-

zustellen, ward« die liyactioosmelboda angewaodei.

Alt noraialai Bnde darf für deo Doralaaeli das Kiodes

im ersten Lebensjahre der Anfang des dritten Sacral-

wirbels angegeben werden. Da'« Ende des Duralsackes

steht beim Erwachsenen durchschnitilich etwas höher,

doob ist diae jedanfall« »nr gariag. Bai dar Hiawag-

nahuie von Tbeilen <"es dritten und besonders des

zweiten Sacralwirbels uuss mit grosser Vorsiebt ver-

fahren wardan, oai fiaa Varlateong des aar «ebwer

erkennbaren DuialMMkeode» mit Sloberliail sa ftr-

meiden.

Nansen (96), derselbe, der jüngst zum ersten-

nal GrSolaad a«f EiMobuhea darebqaart bat, Ist aa«b

der Erste, der die Bifurcafion der sensiblen

F&eeiu genau beaobrieben tuid abgebildet hat. Unter

andaraa lletboden bat er aaoh diejenige Golgi s an*

gawaodet und der Nachweis gelang bei Myxine gluti-

nös». Die Abhandlung ist englisch geschrieben und

leider aus den Berichten des Bergener Museums nur

wenig Paobganosaaa bakanai gewwdea. S. 158 aad

Fig. in erklären den wichtigen Befund in der deut-

lichsten Weise: .die Nervenfasernder hinteren Wurzeln

tbeilen sich dichotomiscb sofort nach dem Eintritt iu

das Rückenmark. Dia baidao Aeste trennen sich und

ziehen beide in entgegengesetzter Richtung der Länge

des Kückenmarkes folgend". Auch die CoUateralen

sowohl dar seosiblea Paaara wie aaoh dar übrigaa

Längsfasern werden erwähnt. Die letzteren war er im

Stande, ausgedehnte Strecken (in der Längsrichtung)

zu verfolgen, aber fand in der Kegel keine neuen

Thalioegen. In elalgoa waaigaa Filtaa glaubte ar

allerdings feine Seitenzweige gesehen zu haben. An
den übrigen Längsfasern bemerkte er jedoch viele

SeitaaKste. S. 158 komoit die wiebtige Angabe, dess

die Endverästelungen der Fortsätze der zu Golgi's II

Tjptts gebörigen Zellea alle (rat eadigan obae Aoa>

stomoae, und S. 160 genaue und satreffenda Besohrei»

bung der Neurogiiazellen : alle entsenden einige Fort-

sätze bis zur Peripherie des [Rückenmarkes, oime mit-

einander Anastomosen einzugehen. S. 16i der

viobtiga Kachwais, daaa die Deiten*sob»a Zellen olohts

anderes als herausgerückte Ependymzellen sind „Ilhink

me are füll; entitled to say, ibal the neuroglia cetls

havo an eetodermal origin , and spring from tbe epi-

thalial oalls of tbe «aatral «aaal*.

[Koeh, P.D., Nogle Banaerkninger om Udspringst

af 9., 10. og II. Ujernenerve. 'Forsdne i Medicmslc

Selskab d. 18. Marts.) Nord, .\rkiv. XXII No. 11

M. 1 Tavie.

Y«rf. tbeilt die Krgebaiese einige»- Unletüuchunf^n
Qber den Ursprung der N. aoeeesorius, N vagus
und N. g I s s 0 ]) h a ry n g iMi s mit. Dis Matena! ?.u

diesen UiittrMii*hungen naboi fl<r Verf. von liualen.

neugeborenen und erwachsenen (lehirnen der Taube,

Kote, Katze, Kamncbeu, Ochsen und des Mensoben. Er
benutzte die Wfigertscbe Uimatoiylinaietliode, aam
Tbeil in der PaPschen Modifioation.

Den Ursprung des N. aeeessorius anbelangend,
sucht rier Verf. naofazuwei^icn, d;iss dieser Nerv nichts

mit dem hinteren oder vorderen Vaguskerne zu tbuti

hat; eine Scheidung dieser Nerven in zwei Abschnitt«

Busa daher wegfallen, wenigstens für die Tbeile, weloha

den Centraiorgan angebSren. Yerf. bebt berror, daM
einige klinische Wahrnehmungen sich ungetwungeo er-

klären lassen, wenn man mit Darkscbewitseh die

Lage des Accessoriuskerues in der Nähe der sogenann-

ten acccüsori&chf n Uypoglossu&kerne in d«im Vorder-

hiinarro annimmt. Diese klinische Erscheinungen waren

tbeila Martins' Befand von gleiobaettiger Ubmung
der Mm. erieo^arytaenoidei und den uatmten TbMian
dfr Mm. cueullari s. theils eine Erfahrung, welche Veif.

in Vorbindur^ m;t l'.Maric über gleichzeitige Lähmung
der Zunge, ie.s (iaumti.üegels BUd dar Stiomblader
derselben beito machte.

N. vag US bat naob Verf. folgende Ursprfince: I.

Fidea ron der Bapbe, «0 sie sieb mit deaea der an»

deren Seite fcrensea; S. fiiva rem aguskere^ (dem
gemeiniglich als den hinteren, sensitiven vsgus-Glo.sso

pharyngenskern bezeichneten Kern); 8. wenige Fäien
von dem soÜtären Fa-iOikel. Vert. erörtert dif rerachie-

denen Auffassungen der wicbttgsten früheren Unter-

suobar und giebt an, dass bei den Vögeln die zwei

soKtiiaa Faseikel in der USbe, wo der Centialoanal

no«h geseblossen ist, noh mittebt maer starken Sehioht
horizontaler Fäden verbiodtn; diese Schicht geht dOf*

talwärts hinter dtm Centraieanal von einem Fascikal

zum andern über D.c Kxistenz der vorderen tnütoii»

sehen Vaguskerne tiudet der Verf. :»chr zweifelhatt.

Der N. glossopharjBgeus hat die genannten drei

Unprüaga mit dam M. eagas gemeinsobaftllebt aur des

ist ihm eigen, daas dar flbarwiegend |r5aite Tbeil niner
Waraelfidea tren dam solitSrea Faamkel stan r-,t

[Vedeler, Neiven im Eierstocke des Weihes. Norsk
Nagaa. ]». 5S8.

Verf. hat die Eiersti^cke de^ Hummers, des Dorsches,

desSchafes und zwei Ovarien eiuä&verhältnissmäwg plötz-

lich verstorbenen 19jährigen Weibes untersucht, und
gefanden: I. dass nur eine kleinere Anzahl von Nerven
ia den menschlichen Eierstock wie in den dos Sohafea

eintretea; 2. dass sieb dieselben Nerven in den Kier»

Stöcken des Weibes wie in denen des Sohaias rortinden

und 3. dass im menschlichen Ovarium nur Muskel- und
Q«lässnerven, dagegen keine demselben eigenen FoUikel-

narren angatrolEÜ weidaa. fir. MmI.}
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IX. InMe itr ianei.

ft) Haadbflehtr, Z«ti6liiift«ii, M«tbo<Uk.

1) Tht Anerinn Anthropologist. Toi. III. No. 1.

Wasbiogton. — ?) Arcbivio per Tantbropologia e 1»

Kthnelogria. Vol. XIX Fai 8—3) Brinton, D.O.,
Kac(.'5 ar 1

[
vfilfs: Lectures on tbe seience of ethno-

grapby. New York. — 4) Danielli, Intorno ad aicuni
Mtodi di misurazione della oapacita craniale. Arcb.
pw I. AnUir. 0 1» Ethnol. Firenze. Vol. XIX 1889.

p. 547—M5 — 5) Deniker, J. et L. Laloy, Les

races cxotiques a Teifiosition universelle. 1889. (Suite

et (in ) L'anthropologie. Toioe I No. 8. p. 287 u.

No. 5. p. 513, (Kortselaung u. SoblON) — 6) Fol-
mar. A., De H«deadug'tolie Btbsologi«. N«derl, Tijd-

Mbrilt — 7) Friedrieh, Die AntbropoBietrieohe Cobb>
mission der Müncbener anthrop. Gesellschaft. Manch.
Corr-BI. f. Anthrop. XXT. JahrR. No. 7. S. f.3. —
8) tialti ii, F, .\ .N'ew Instrnra>'nt for ni''asuriiit; thr

Hak of Movement of tbe various liimb.s Journ. of tbe

Antrop. Institute. London. Vol XX. p. 200. — 9)
Hoas£, E., Lea Applieatione de rAntbropemitrie «t
plet speeislement les 8i|fn»1ements enthropondtriqaea
«n poiot de vae ju'iiciare. I.e Palait. No. 3 Rrusielles

— 10) Li VI, R.. Tavola jjer il c-»lcoio dell'iridice cs-

Tilico oompilata. Arch. per l'antrop. Vol. XIX.
Fase. 2. — 11) Manouvrier, L, ClassiGoatioo natu-
relle des Sciences. — Position et Pirocianne de TAn-
trepolegie. AeaooiatiOD francaiie pear PAvancement
dei teieDee». Gongri* de Paris. 1889.— 18) Meyer,
Ä. B.. Albom von Celebe-t- Typen. Dresden. — 13)

Moaat, F. J., Notes un M. Hertillon's Discourse on
tbe Arithropom- tric Moasun-meiit of Criminals. Journ.
of tbe Anthrop. Institute. Loniün. Voi. XX. p 182.— Ii) Rialey, Körderung rler etboologischea Studien
ia Indiea. Zeiüichr f. BUinoi. VerbdI. 8. i&4—857.
— IS) Sebellong, 0., TTeber die Zoverlissiglceit der
anthropomctri.schen Methode. Königsberg. 1889. —
16) Stieda, L., Die sibinsch-uraliscbe Ausstellung f.

Wissenschaft and Gewerbe in Jekaterinburg. 1887. 8.

K{inigsberg. — 17) Tebaldi, A., Cenno sopra an
nuovo craniometro-oraniografo. Coo. tav Riv sperinedt.
Vol. 16. parte L p. 862—264. — 18) TorSk. A.
Üeber oine nene Methode den S.ittelwinkcl su messen,
Internat. Honats.schr. f. Anat M. VII. Heft 3—6. —
19) Derselbe, Grundzüge einer syatamatischen Cranio-
raetrie. Ein Hatidbueb nSra Laboratoriom. Mit zahlr.

Abbildongen. Stuttgart. — 20) Topiaard, P, Sseaia
de eraniondtrie k propos dn erne de Obarlotte Corday.
Atee 8 pbotogravores L'Antbrop. Tome I No. I.

p. 1—87. — 21) Derselbe, La soc\M, l'^cole. le

laboratoire et le musee Brot-a, Pari.s. Mats. — 22)
Vircbow, Das 20j»brij;e liestuhen der deutschen
»nthropol. Gesellschaft. Zeitschr. f. Eibnol. VerbdI.
S.587—6»a 1888. — 88) Weiabaob, A., Vorseblag
Ar einlieitlieliiBi MeisTarlbkren am lebenden Men*
Mhra. Wien. 1888.

Risley (14). Es sei hier die interestaal« That-

«•che erwälint, dass in don !etit?n 5 Jahren auf Be-

fehl der Regierung in Bengalen antbropoctetri-
<ebe Maebrorsohoagen angestelU worden sind.

Ferner wurde eine ethnographische Nachfrage über

Traditionen, Gebräuche, Religion und gesellschafilicbe

Betiehungen der verschiedenen Kasten und Stämme
nach dem Verfahren «tafelaitet, welobes einAusscbuss
des anthrop, Insti!t:ts von Grossbrilannieo und Irland

1874 als maassgebeiid empfoblen bat. Die firgebnisse

dieMrPniwhungen sind t«ii b*ds«t«nd«r wisseombaft-

Xehsr WfohUgkait and solton fortgeMtet wsrd«n. Bei

der riesigen Zahl der in Betracht kommenden St&mnie

vnd d«r vnfibMiritidliehen Sohwierigkeit, das aTfordaT.

liehe Material in grosser Ferne zu beschafTen, müssen
alle .\nstrene«nj5fen darauf gerichtet werden, an Ort

und Stelle zuverlässige und wohl unterricblete Per-

aansn so d«r Arbeil heranxnsiehsD, nad dies kann
durch Private nicht fujflich (geleistet werden. Die

Qeaobicbte der asiatischen Völkerbewegangen wird

Bieht eher sum Absohloss gebracht werden kSnnen,

ehe nicht die Reste der altan Stämme und die gr<Mse

Masse der hinzugekommenen Völker in ihren physi-

schen und socialen Besonderheiten genau erkannt

worden sind.

b) Allg«ni«iii« BaMenmiAtoDi«.

24) Beddne, .1 , Annivcraary Address. Journ. Anthr.
Iii.stitute. London Vn| XIX p 481.— 9.5) Derselbe,
On human R'Tnains discovered hy General Pitt, Ritrert

at Woodouts. Rothcriey et «. Ibid. 1888. p. 2&7. —
86) Bensbach, J., Oesehwinste Leate von der Oeel-
vitiltbai, Neu-(;uinpa. Zeitschr. f. Elbnol Vcrbdl. S. 40.5.

— 2S) Binder, .1, Das MorelVhe Ohr. Eine psycbi-

atrisch-anlhro;i. S: i Ii- Mit 1 Oolzschn, Berlin 1889.

8. h<ii. V. Buschan. Arcb. f. Anthr. Bd. 19. S 128.
— 28) Bonnet, Ueber angeborene Anomalien der Bc-

baaruni^ JC&nebner Corr.-Bl. f. Antbrop. XXh Jabif.
No, 8. S. 68.-89) Bowditsch. Combinirte Portrrtt*

Photogramme. Zeitschr, f. Ethnol. Vcrhdt ?. 258—
264. — .^0)Cen 1 0 n ze, M., L'osso bref;matico i'antiepilep-

ticum) Con. tav. Napoli 1889. Soc. Ital d. sc. Tora VII.

Ser. 8a. No. 3. Ref. v. Busobao. Arob. f. Antbr. Bd. 19.

S. 122. — 31) Delisle, F., Sur les djfbrmationa
artifieiellei daor&ne dans les Deui-S^vres et Ia Haote-
Oaronne. Boll. soe. d'antbr Paris. Tome XII. 86r. III.

fssc. 4. p. Rt9-669. — 32) De Ion, C, L>s p^-uples

de la terre. Pari.s. 8. 242 pp. Aveo bÖ gravures et

chroraos. — 83) Deniker, M. J., Essai d'une Classi-

.fioation des Raoes Hamaines baa6e uniquement sur les

earaotires pbyaiqnes — 84) Hennig, C Ueber
meosohliohe Polymastie u, über Uterus bieomis Aroh.
f. Anthrop. Bd. XIX S. 185-204. — 35) Ilervo, G.,

Le^ prctendus quadrumanes. Bull. .s^c. d'antbr. Paris.

Tome XII. s*r III. fasc. 4. p. 6S0-717. — 36)

Uoernea, ft^ Dryopithecus Fontani Irrtet u. seine

Besiebn^nn snm Nenacbeo a. so den antbropomorpb.
Aflbn. Wiener anthrop. Mittbig. No. 8. S. 88—71. —
87) Lcidv, ,L, Nttice on some fossil humane bones.

Wagner Free ,Iust. of Se. of l'hilad. Vol. IL p. 94.

With 2 pl. — 38) L u bbo c k . J., L'horame prehistoriquc.

2 vol. 8, Avec 228 grav. datis k texte 3. ed. — 39)

Makowsky, A., UbwAinde bei Brünn u. der diluviale

Menseb. Erwiedemng anf die kritisobe Stodie von
K. Masebka. Brönn. gr. 4. 8 Si. Mit 8 Abb. — 40}
Manouvrier, L., Ktudo sur !a Retroversion de la

Tete du Tibia et l'attitufle huraaine ä l'epoque quater-

naire. Mem. ,^ic. d'Anthrop 2. Serie T. IV. p. 219. —
41) Marimo e (iambara, C>r trihuzioni a!lo «stadio

dellö anormalie del pterion n l r wiio umano. Ric.

di anat. Areb. per l*antrop. VoL XIX. 1889. p. 271—
807. — 48) Mae eh ka, R. J., Derdünriale Vonaehia
Mahren. Programm d. mährischen Landes-Ohericalsohttle

in Muiitsohin f. d. Soholjabr 1885-188^. — 48)

Mies, üeber die Höhe und die UShcnzahl dei Ge
Wichts und des Volumens von Menschen und Thieren.

Virchow Arob. Bd. 123. S. 188—193. 1891 - 44)
Derselbe, Ueber die grösste LÄBgo und die ganie
R8be der Sehldel und Ober Aas VerWItniss dieser

beiden Haa.sse zu einander Ber. über die Naturforscher-

rereammlung s. Heidelberg. Ueidelberg 1889. S. 293.
— 48) Derselbe, Uebor die Unleisohiode zwiiehen
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Länge, Breite u. LaDgen-Breiten • lodei des Kopfes a.

ScbidÄk. Mittblg. d. antbropol. 0«MUsob. Wien. — 46)
Vingaizini, G , Sul Sigoificato onto e Pilogenetieo

delle Varie Forme d^ll' Apertnra pyriformis. Atti. R.

Accad. med. Roma. Vol V. p. 1. — 47) Mortillet,
G. de, Squelettes de Castenedolo pr6tenduä tertiaires.

Ball. 80C. d'antbr. Paris. Tome XU. air. III. faso. 4.

!).
548—551. — 48) Nieolooei, 0., Anomalie e de*

omuioni artiftewU del eranio. Anomalo. NkpoH. II.

66--1S. — 49) Ranke, J., Vorstellung des Riewn
Nauice sowie des Zwergs Ulps. Beitrüi^e zur Antbrop.

a. Urgesobiebte Bayerns. Bd. 9 Verband I. S. 23. —
50) Ra^ke, J., Das Körpergewicht o. seine Kxtreme.

Bbeodas. Bd. IX. Verhandl. S. SS. — 51) Soaooi.A.
Solle CSS» fossili trorate nel tnfo d« vol«Mi üuoriferl

della Campania. Ood 2 tav. Atti della R. Accad. sc.

fls. Ser. n. Vol III. —53) Schaaf fhauson , H , Die

alten Völker Raropa's. Gera 1889. 1. S 65 7j -

53) Soheuffgen« J., Die Schädel der europäischen

Menscbeuraasen. Jahrb. d. Natarw. S 440—446. —
54} TftrDowiky, P., Elade «atbrop^mitriqne tnrlei
prMtItiifo et les roleoses. 8. pp. VI et 980 avee 8 tu»

bleanx anthropom^triques et 30 desains. Paris. Aaz
bureaux du Progr&i ia6d. — 55) Testnt, L, Recber-
cbes antropologiques sur le Squelelte quaternairi; de

Cbaac«lade (OordogDe). 14 l'larcbes, BuiU Soc. autbro-

pol. de Lyon. 1889. — 06) Wiener, Ct., 1. Wacbs-
tkam des meuehl. K6iper. %. Ein neaer SehideliBCseer.

Tortiige. KarlirDhCk 8. SS St.

Hoem«« (86) nMebt anf eine UnteniMhiug
tjan^ry'f! niifmerlsani, die einen Änlhrrprsiden, den

Tielgenannten Dryopitbecas Footaci zum Gegea-

sU»d bat Dw Be«Qlt«t der Vergleichong steht

Widiopraoh nit den früheren Annahmen einer

grossen Menschenähnlicbkeit des Unterkiefers. Der

Kiefer des Dryopiibecas Ul nicht allein sehr vett ent-

femt fon dem aeiiMliUoheii Kiefer, eonden xeigt vaA
niedrigere Merkmale als jener mancher beule lobender

Affen. Im Allgemeinen ist Qaudrj der Ansicht, dass

der Dryopitbecus, so weit wir derteit über seine Reete

arlheilM können, die niedrigste Stufe oDter den M»
thropomorpben Affen einnimait. G au dry stellt diese

in folgender Weise xosammen : Cbimpans«, Orang —
Gibbon — Fliepitheflai, Ooritla, DfyopUhMU.

Teetat (55) bringt HMlolebteo 8ber einen dlln-

vialen Schädel, der in der Dordogoe gefunden

wurde, im Oct. 1888, am Fuss eines überhängenden

Felsens, der wohl einen Zofluchtsort bieten konnte.

Dtt Skelot hg in der tiefsten Scbiobte, in einer Tiefe

•en 1 m 64 cm, ebne Knochen diluvialer Thiere.

Sehr fiele Skeletlbeile waren zerstört, doch konnte

maneheo getettet werden, nnnenUioh gelang die Zn-

satnmenfügung des Schädels, die T. selbst mit der

grössten Sorgfalt ausgeführt hat. Der Schädel von

Cbancelade aeigt im Frolil lauter Eigeüscbaflen einer

hfihoren Rasse. Die Stirn 'wbebt tidi gende 5 ob,

dann steige sie allmälig zur Scheitelcurre in die Höbe.

Stiroböcker sind gut entwickelt, kurz dio Stirn hoch

nnd gewSlbt. Die Sebläfengrube iit abgeflacht, der

Hirnschädel lang, am Occipat nicht ansgexogen, son-

dern breit, -Scheitelhöcker massig. Die Crista sagit*

Ulis sehr stark, wodurch der Scheitel dachförmig ab-

flUlt. Uagonbroitealndex dolioboeopbal mit 7S,08
und hypsicepha! mit 77.7. Die Capacität ist sehr

anaebnllob und beträgt 1730 ccm. liaoh dieser Seite

bat dorVertretor dea dilnfialon Moniebea eine vonfig-

liche Besohaffenheit, wenn man berücksichtigt, dass

die mittlere Caparität d^? E'irnpSer'sohädels 1565 com

beträgt. Was nun das Gesicbi betnlTt, so beaitat der

Haan fon'Ohanoolado eino lange Mono mit daam In*

dez Ton 42,4, also ieptorrhinp die Augenhöhlen

sind leider verschieden, die eine mesuconcb, tnil eii»em

Index von 83,05, die andere hjpsiconeb mit oinom

Indei TOn 91,89. Nach der Beschaffenheit dea OTpa«
abgusses zu artheilen, den Ref. der Güte des fTerrn

Collegen Testat verdankt, ist die Restitutio ad inte-

gmm anf der bTpsiooneben Seite nieht anafBbrbar ge-

wesen, und daher rührt die Verschiedenh-^i", Mrin

darf also einen Aagenhöblenindez annehmen, der

meaoeoneb {et« aber doob tlemlteb nabe an dieChamao-

concbie boranroiobt. Die Jochbogen stark ausgelegt,

phaneroxyg, der Oberhiefer ist ohne Prognathie, der

Gaumenindex 67,9 (?), also leptostaphylin *) und der

Oeslobtalndei 79,85 obaaMapresop. Dar Alto ton

Cromagnon h .! ^3. Was die Messungen an den

Skeletknochen betrifft, so betone ich, dass die Unter*

Buchung einen kleinen Körper nachgewieaen liat, dar

eine Höhe von ongefthr 1 m 50 cm besass. Dieser

kleine Mann hatte zwar gni* Haskeln, wie die Knochen

seigien. Jedoch einen für seine Stator grossen Kopf,

groaao Binde nnd PObbo. Wae die pitbeeoiden Bigaa-

Schäften betrifft, so drückt sieb Testut vorsichtig

aus. Aro Kopf sind wenige vorhanden, vielleicht in

der Form des Unterkiefers, doch die nimlieben Merk-

male finden aiob bei den Vartiotern der Galturvölker

Europas, noch heute dagegen sind an den Gliedern

die langen Arme und die kurzen Beine, dieAbflachung

dar Tibia nnd einige« andere pitbeootd. Donnoeb iat

auch er durch eine weile Kluft getrennt von den An-

thropoiden. T. meint, die grösste Uebereinstimmung

zeige der diluviale Mensch von Cbancelade mit den

heutigen Eskimos. Rof. b&lt den Vergleich mit dorn

Alten von Cromagnon anfreobt, 'doa T. niebt anor*

kennen will.

c) Specielle Rasseoanatomie.

57} Acy, E de. Les crAnes de Canstadt, de Ntender-
tbal et de rOImo Paris 1889. 8. p. 18. — 58>
Ammon, 0., Antbropologiscbe Uoiersuohoogen der
Wehrpflichtigen in Baden. ^mraloDg gemeioventind»
liebe Vorträge. Hamborg. — 59) Aspelin, J. R.,

Types des peuples de l'ancienue Asie Centrale. Helsing-

fors. — 60) Beddoe, F. K. S., Obsti vations on the

Natarai Colour ol tbe Ökin in certains Orieotal Raoea.

Journ. Antbrop. Inst. London. Vol. XIJL p. 857. —
61) Benedikt, U , Etade mdtnqoe dg erloe de Charlotte.

Corday. Aroh. de l'antbrop. erim. Tome p. 39S
bis 318. — 62) Bertbolon, Note sur deux cranes

ph6niciens trouv<8 en Tunisie. L'Anthiop. Tome I.

p. SN— 3-20 — 63) Ulumentritt, J , Las Raza-s del

Archipielago Filipino. 1. Vademecum etuogtäfico de
Filipinas. 3. Las razas indigenas de Filipinas. Madrid.
Boi. See. tieogr. 4. 70 pp. Aveo 1 plaaebe. — M)

) Ref. misst an den nyp.<tabcusa einen IndOf VOn
81 . Iii, der mesoatapbylin ist [iümlich:

Breite 86. X 100

Lüg« '^^
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Born*, F., Cnnion fnm ProipMso, Yamten. Prooeed.

Amer. Antiquarian Soc. Wurccbtcr Ma;g. -- Cö) Der-
selbe, Scbädeltnrraen von Yancourer Island. ZciUcbr.
f Klhnol. Verband:. S. :>!>, 31. — 66) Brooks, W. K.,

Oq the Laeajran Indiana. Nat. Äoad. d. So. Vol. IV.
P)Ml i. p. S1Ö-S23. 12 Plates. WasbinftoD. 1889.
4. — 67) Caaestrini, 6. e G. Signorini, Osser-

Tazioni sopra un cranio di Indiano Aogait^. Ball. Soc.

Tcneto trent. d sc nat, Tomo IV. No. 3. 167

bis 175. — 68) Caaestrini, G. e L. Möschen,
Salla Anthropologia Pisica del Trentino. Ibid. Vol. XI.

Fmo. II. Padova. — 69) Chlinfenitperg • Berg«
II. T.. Das Gräberfeld ron Reiobenull in Oberbayem.
Beiehenball. gr. 4. Mit 160 Ss. u. 40 Lichtdrucktafeln

U. 1 Karte des Gräberfeldes. — 70) Collignon, R.,

L'lndioe ecphalique des Populations Fran<;aises. l'Ao-

tropologie. Tome L No. 2. p. 201 -224 — 71) Deye
u. J. Ranke, Vorstellung eines eingeborenen Javanescii.

Beitrig« m Antbr. ool U^aebiobte Ba^-ems. Bd. 9.

Twbradtg. S. 8. — 79) Dann, J.. Csmbridfrs antbro-
pometry. Nature. Lrniion. Vol -11. No. lons. p. 560.
— 73) ron Krckert, Ivojifmcssuniici: caut-Asischer

Völk'jr. .\rch. für .Anthr. p. Hanl XIX ü5- 85.

tv.r'usrtzuiig S. 210— iMO - 74) Fallul, Kccbercbcs
sur l')Ddice c^phaliiuL fli' Ii population corse. Revue
d'»Dibr. Paria. 1888. p. 642. — 75) Flover. W. Ii.,

Giliibitioii of Ivo akolla fron a evtt in Jamaiea. Joarn.
anthr. Inst. V I XX No 2. p. 110—112. — 76)

K-liner, A.. De (irouinger en friesrhc Terpschcdcl^,

in de iaatste drie Jahren verzameld. N< rli rl. Tij Ischr.

1888. p. 5!?7. — 77) Galeno, Ä, Crani »araoeni:

noto preo. Padova. 1889. 8. p. 18. — 78) Garoba,
II «ranio del Gaoanla Banorino. Giora. di Torino.

Anno 89. 1889. Mo. 11—19. — 79) narson, J. 0.,

Renurks on Skulls dredged from th- Th^mes in the

neigbbourbood of Kew. Journ of \hi- .uabr. Inatitute.

London. Vol. XX 20 — 8Ü) iJi^lioii, K. H., Äl-

cane notisie intorno agii ahani pnmitivi .Siab Cosh'
abitanti il Kafiristan. Arcbivio l'Antrop. e la Htnol.

VoL 19. p. 441-448. Firenn 18S9. — 81} Uacan,
B., Antbropologisobe Stadien aus Insalinde. Yeral. en
Mi-dcdecl. d. kgl. Äkad. van Wetenschappen. Afd.

Naturkunde. Derde rceks. Zercndc D^:el. p. 5— 1'2. —
82) Hoazi, B., Les Samoans de Leone. Kuli Soc.

d'Antbropologie de Bruielle«. Tome VIU. 1889-90.
— 88) H fades et Testat, Hjologie des Poigieiu.

DisseetioB d'nn Adalte et d'un Enfant. Mission seien-

tidqne da Gap Horn. Tome VU. Anthropologie, Eth-

noRraphii'. Paris 1889 — 84) Lapniu'', J-

Craii&ä modernes de Montpf^llirr. Revue d'atitlir. I'aris.

1889. — 85) Lawrence, U. F , Uemarks on the Geol.

Position of tbe Skutla diedged /roo tbe Tbamoa. Journ,
of tbe antbr. Inititotr. London. Vol. XX. 98. —
86) v. Luschan, Die T^cbtadbcby und andere lieber-

reste der alten Be\olk! ruiig Lykiens. Mit 6 Abb. und
1 Cürventar. Arch f. Anthn.j., Hl. XIX. S. ;il—55.
— ä7) Maboudoau, Sur un ciäne piöcylumbieu de la

proTinee da Chiriqui (Ktais Lais de Colombie). Bull,

d'aotbr. Paris. S6r. IV. Tome I. p. 601—609. —
88) Manoavrier, L., Not« snr le« «ffisla d*uno d^for-

mat-rr- '.rtificielle du crane ohez an nciuveau n6 Vji->livien.

Ibii. Paris. Tome XIL I[L Fase. i. p. 567
:i s j72. — 8'; Martin, L.. Mittheilungen aus dem
malayiscben Archipel und Vorstellung eines Eingebornen
Ton der Insel Bawian. Ht^iiräge zur Anthr. und Urge-

sebiflhte Bayerns. Band 9. VarbaadloDg. S. 81. —
90) Vatlegka. H, Crooia Bohenioa. I. TboUt B5h-
mens Schädel aus dem VI — Xü. Jahrhundert. Mit

4 lilh. Taf u. 5 Tab Pra^^. 18'J1. — 91) Mens«, C,
Skelet und Schädel zweit-r Buschmänner, /eitschr f

htbnul. Verbandlg S. 406-413. — 92) Modigliani,
Intorno agIi abitanti di Niaa. Arch p. I Anthr. e la

EtbnoL Firente. Vol. 19. 1889. — 93) Mortillet,
G. de. Nesure dea nain. BalL 8oo. d'Aotbrop. Paria.

Sfaio IT. Ton« L Faao. 1. ^ 907-908. — 94) Po*

teraen, K. and P. r. Luseban, Betoen in l.vkien,

Hilyas und Kibyratis. Mit 40 Taf. Wien. 1889. —
Sü) Ranke, J., ArUbropübgibcbe Aufnahme des Javan(>n

Ali. Beitrasje lur Antbr. u. Urgesch. Bayerns Bd. IX.

Verbaadl. S. 4. — 96) Derselbe, lieber die somati-

adio Aebnlicbkeit zwisehen Halayen and Ilougoloiden.

Ebendas. Band 9. VerbandL & 81. — 97} Botb,
B. L., Tbe Aboriginet of TasmaDla. London. 994 Ss.

und mit zahlreichen Abbildung. — 98) Schumann,
Slavische Skeletgräber von Bagemühl an der Randow.
Zeitsebr. f. Etbnol. Verbandig. S. 361—363. — 99)

Derselbe, Torfsohädel von Trampe (Uekeraark). Kbeod.
Vefbandlgf. 8.477—478. — 100) Derselbe, Slamebo
Skeletgräber von Rock (Pommern). Ebendas. Verbdl.

S. 248—251. — 101) Schwatka. Die alte Bevölkerung
und die Cliff Dwellers von Chihuahua. Aus ..\merica".

Vol. IL Nu ß9. Chicago. Ebendas. 1889. Verhdig.

S. G29. — 102) Scrgi, G.. Crani Siamesi. Boll. R.

Aeead. Med. Roma. Aooo 16. Fase. 5. (Besobreibt

einen Fall mit Os interptrietale o. preinterpariotalo.) —
103) Derselbe, S.pra un cranio defnrmato scoperto

nel Holok!n-'se. Itul Anno 16. p. 115. — 104) Sbu-
fel'lt, K. W., Further iiotcs upon the crania of north

Aro rican Iiidi ui>. Joorn. of anat. Vol. XXV. Part II.

p. 222—224 -- 105) Spielmann, J., Ezhibition of

a Skall on tbe MnDchester Sbip Canal Works. Joarii.

of the Antbrftp. ftt«t. tondon. Tot. XX. p. 179. —
lOfl) S V b r d .1 , Die Bewohner des Nioobaren- Archipels.

Wiener aii-.hr..p. .Miftbi'ilp. No. 1—S. .S. 21—81. —
107) Tareiit tzky. ,

H itrig" zur Craniologie der

Ainos aut Sichaiin. Mem. Scienees de St Fctersbourg.

VII. Serie. Tome XXXVII. No. 13. — 108) Troll,
IndividuM-Aufnabpiaii oontiklasiatiseber EingeboraDer.

Zeitsebr. f. Btbnol. Yerbandlg. S. 997—949. — 109)

Vircbow, R, Schädel von Wetter und Ualemaheira.

Ebenda.«'. VerhdL S 669— G73. ISSi). — 110) Der-
selbe, Schädtl vom Caslauer Hrrldek. Kbend, .S. 59.3

bis 595. 1889. — III) Derselbe, Pbotonraphien

eines Negerknaben von Ukussu, westlich vom Lualnba.

Bbend. 1889. S. 784—786. — 112) Derselbe. Das
vom Stabsarzt Dr.L. Wolf binterlassene anthropologische

Material Kbend. 1889. S. 766—784 - llSU) e r.s e 1 bc,

Photographien ein. Wci-Knab. Kbend. 1S89 i 7ß4-766.
— 114) Derselbe, Schädel mit abgetrenntem Dach auü

dem Gräberfelde von Gaya, Mähren. Ebendas. S. 171

—177. — 115^ Derselbe, Enter, in Berlin gefun*

dener Schädel mit einem Processns frontalii squamae
temporalis. Ebendas. S. 169—171. — 116) Der-
selbe, Wahrscheinlich bargundiscbe Schädel von Lan-

deron b- 1 Nruvevilie, Schweis. Ebendas. S. 160—162.
— U7) Di-raelbe, Eine Anzahl von Samoanern.

Ebeodas S. 387-899. Taf. IV. — 118) Derselbe,
Nordkankaaisehe AlterthOner. Ebendas. S. 417—468.
(Mit Beschreibung mehrerer Schädel.) — 119) Der-
•selbt. Griechischer Schädel aus Girgenti Ebendas.

S. 415—417. — 120) Derselbe, Somali u. Wakamba.
Ebendas. 8.404. — 121) Dersttlbe, Excuntion nach

Leagyel (SOd-Ungarn). Ebendas. S 97— 118. Taf. 1

11. II. — 129) Weiabaob, A., Der Maon-SchädeL
Hit einer Maasstabelle. Mittblg. d. Antbropolog. Ge-

sellschaft. W en Üd.XX. S. 32— 37. — 123) Z a ro p a

,

K., Dl due ttscbi italiani preistorici e del valoro della

utropologi» «on« edteiri« «tnogiateo. Borna.

Virchow fll8) bat am NordabbMg« d«« Kau-
kasus schon seit längerer Zeit Graberimtersnchwngen

veranlassi, um «eoo möglich ans der Vergleicbung

der Fand« geaatt«r« 8eUawf«lgerang«Q ttb«r das At-

ter und die Keibenfolge der dortigen Culturperioden

ableiten zu können. Schädel wurden dabei ebenfalls

gewonueo, nnd über diese sei hier in Kurse berichtet,

Sbor d{« lloBSebaii »n Kaakama, aa d«r allMi V81k«r-

sttaaie^ n «laer Zeit, di« nlt «Idoib «llfftueiaan Aas-
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40 KoiiLMivii, Dncurnf« AMTom.

draek ftls prähittoitooii IwMleluMt wird. Au itm
Qriborfeld von Kombalt» in Digoritn wurde ein könst-

lieh deformirter Schä(!el gefunden, pani ton der Art

der Macrocepbalen. Aebiiiicbe Scbädel Bind scboo

wiederholt beobaohtot. Zwfifellos i«t damit ffir das

Nordabbarg des Kaukasus, und s^^ir noch für das

Quellgebiel der Zuflüm des Tereif, ein Gebiet der

HMiOMpbali« r»stgtft«)lt, welobM das VerUndapga*

gtltd iwiscben den HAcroc^phale» dor Krim und des

srhwarjen Meeres und denen des Th.nles der Kura

bildet. Die Maorocephali« ta dieser Gegend scheint

ilt«r an sala, als si« Mliar fir dto sadli«har«D kau-

kasischen Plätze angenommen werden konnte. Der

Scbädelindex ist doliobooepbal (Index 73,4^. Die

Deformation trifft Tomgsweise da* Sticnlwiii. IHesM
ist ganz zurückgelegt. Von dtsssn Sobidsl ist das

Gesicht leider nicht erhalten, an einem anderen ist

das Gesiebt vorbanden, aber die CalfAria fehlt. Das

Gosioht ist niodrig, im HalardoralimMaar brait. Di«

Aogenböhlen stark gedrüclt. etwas prlfig. an der me-

dialen Seite sehr niedrig, Index nur 6d,2, altrscba-

maoeoBoh. Vsss mit sebr lief Ütgsndem Aasats, dar

Rücken schmal und scharf, fortratend, Apertur hook

and breit, Index platjrrbin, 57,1. Die Gesicbtsbil-

dung ist also nichts weniger als günstig. Die Kobaner

Sehldelform M in Besag anf die Oesiobtebilduag lep-

Inprosop, hypsiconcb und wahrscheinlich leptorrhin,

und der Sohädelindex dolichocepbal, womit nach des

Ref. Ansieht «iaa DsbwttBstiBminf ntt den Reibm»

griberschideln Centraleoropaa sich ergiebt. Die Grä-

ber in Ossetien (aus der tiefen Scbtcht) ergaben aeobs

Schädel, besw. Sobädeldäcber. Unter ibneo ist eben-

falls ain könstiieh deformirtes (naonMaphalea) «sd
zwar weibliches Schädeldach. Auch bei einigen an-

deren Schädeln ist die Stirn fliehend, Jedoch ohne er-

kenabare Sparen von Deformation. Von deo 5 ibri»

gen Sobideln sind 3 männlich, 2 weiblich. Sie unter-

scheiden sich nach den Geschlechtern höchst anfßllig.

Die männlichen Scbädel haben eine sebr beträchtlioha

Capaoitit (bis sn 1 495 nnd 155S com), die waibUohao

sind klein. Die 3 männlichen Schädel sind dolioboce-

pbal, TOQ den 2 weiblichen ist einer bracbycepbal,

«in anderer nah« an der Orenie der BraDhycepbalie.

Di« Form der Augenhöhlen variirt am meisten.

Ans einer übersichtlichen Znsanimen.-^tellung er-

giebt sich, dass die fünf Doliohocephaien aus den er-

wibnlea nnd aus benaeblwrt«D Orabstitten einen

Index von 70.5— 7.*?, 7 aufweisen, dass sieben Brachj-

cepbalen mit einem Index roo 813—S6,7 forkommen,

nnd dass 10 Meseoepbalen einen ÄidezTon 75.1—79,9

aufweisen. Dabei zeigt sich, dass nicht einmal in ein

und derselben Schichte Uebereinstimmung der Schädel-

form besteht. Man darf daraas den Sohluss sieben,

dass snr Ueb«rfangsperiode von der Brons« tnni Bisen

im Kauka'^M^: v orscbiedetie Mansobennsson dnrohein-

ander gewandert waten.

Histologie
bearbeitet tod

Prof. Dr. KRAUSE in GOttingen.

I. I«ehrbieker, Mtsckrlflenj Allgcaelaee,

VitenMlnnigiftHblfM.

1) Arloing, 8., Genre AWmeataire d*anatomie g4-

Durale et notions de tecbnique bistologique. Rovisi

par Lesbare. 8. Paris. Avec 38S fig. — 2) Böhm,
A und A Opptl, Taschenbuch der microscopischen

Technik. Müikcbeu. Ibä Ss. (Zusammenstellung
der in der anatomischen Anstalt zu München üblichen

Dstennebongsvetboden.} — Z) Da üois>Refnond,
K , Aatwortsrede an Herrn Rngler. Sitsongaber. d. k.

Preussischen .\cademie der Wissenschaften zu Berlin.

No. XXXIV. S. 778- "89. — 4) Uoncval. R, Nou-
veau guide pratique de teehniqijo micn'jscöpi'iu'' .ippli-

qa6e a Thistologie et ä rerabt) og^mo etc. 3. 6d. IB.

Paris. 226 pp. Arec 21 fig. — 5) Frtj, H.. Pr^cis

d'biatologie. %. <d, Trad. par Gaatier. 18. Paria.

AviC 227 fig — 6) Hudson, C. T, Frei*identia.

Addreüü. Joum. of (bc R. liicroscopical Society. P. 8

p. 344—347. — 7) Klein, K., Urundzüge der Utstologie'

kua dem Rngliseben Ql»ersetit ron A. Ko II mann'
2. Aufl. 12. U'n>t\g. XVr n. 414 Ss. Mit 194 UoliMbnl
— H) Derselbe. Nouveaux el4raents d'hiatotogie. Tra
dnits sur la '2. o'Jit. anfjlaisf parVariot 2. i6dit. IS-

Paris. VI et 541 pp. Avec 183 fig. — 9) Kult-
schitzki, J., Elemente der practischen Histologie.

Th. II. 8. Charkow. (Koseisoh.) — 10) Landois»
Lebrbneb der Physiologie des Hensdien dmebtieeslidi
dt r Bislologic und tnicro scnpisch»n Anatomie. 7. Auf!

8. Wien u L.-ipiig. 1. Hfilfto. 400 Ss. Mit 1-20 Uol/,-

.schnitten. 2. Hälfte. XVI u. »isn .'^s- Mit 356 Holzschn
— 11) Lee, A. Bolles, The microtomwl's Vademecum.
A Handbook of tbe Hethods of Miorosoopical Anatomf.
8.edit. 8. London. XIV and 413 pp. ~ IS) Leiort,
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P., AldMBfoois« d*hbtologi«, d*uifttoiiiie vt dlenbr^o*
I«gie. 18. Paris. — 13) Lentlenfeld, R. von, Fine

Bemerkung über Synonymie und Nomcnclatar. Zoolog.

Ar.?. ,Tihrg, N:i. S. 115—116. (Polemik

gegen Oendj über die Berechtigung, ArteoDainen za

iadera.) — 14) Rkbl, C, Bemerkangen öb«r den Bau
und. die Entwioksluof d«r Q«w«ba. Fortiahritte der

Hediein. Bd. VIIL No. 8. 9. 81 -S7. — 15) Repe-
tttorium der normalen Hi.slolrrif Mit einer kurzen

Anleitung zu histologischen IJri te r.s,j::hungen. 12, Wien.
49 Ss. - Im; S 'h! !ik, .S L., Elementi di istologia

DormaU dell'uomo per medici e studeuti. Iraduziono

del A.. Monti, con note originskli di C. Golgi. P. 7.

1888. 8. Miluo. p, TU o 61. Coa figare. (S. Be-
ftebt r. IM8. 8. 89.) — 17) Stirling, W., Oatliiiw

of praotioal bistology. 8 Londnn. Witb 344 illustr.

— 18) Stöhr, P.. Lehrbuch der Histologie und der

microscopibchen Anatomie dts Menschen, mit Hmschluss
der microsoopiscben Technik. 4. Aufl. S. Jena. XVI
ond 303 Ss. Mit 211 Holmbo. — 19) Derselbe.
Muuel tMbaiqoe d'bittolocM. Traduit par Toupet
etCHtsnao. 8. Ytm. Xfl «t 840 pp. Areo346 flg.

— 20) Testat, L., Traiti d'anatomie humaine. Ana-
tomie dMcriptive. Histologie, D6veloppement, T. II.

F. 1. 8. Paris. 300 pp. Avec 135 flg. — 21)Toison,
J., D«a avaatages des soiences bistologiqaes dans Teo*

Miga«Meot et dans la pratiqoe de la m6deoine et de
la m^thode g^ntrate h soim dans leor itode. Jonrn.

des soienoes mMicales de Lille. Vc). IT. p. 217—
— 22) Vogt, C. u K. Yang, Lehrbuch der practisohen

vergleiobendeo Anatomie. 8. Braunaflbweig. Bd. U.

Liefg 3. S. 129-192. Liefg. 4. S. 193-256. Mit

VMlea Holwoh. (BntJiVt fiel« bijtologiaobe t>«t*iU

aber dift iBMatMi.)

Da Bois-Reymond (3) bemerkt, dass die zoo-

logische Systematik noch nicht wie die botnri''fhf.

histologische Charactere in ihrer Syslemauk

n bMiilwB fdcnt h»i

Hadtoa (6) kitgl fiber die schwankenden Nomen-
clatoren. Man dürf« nicht hoffen, dass die goldene

Zeit aaräokkebren werde, als die Forscher in einer

Spnolio ndoton, die uidara Lwite fwstondoii, ohne

gerade Specialisten zu sein. Aber irgend welche Vor-

sorge müsse doch geti offen werden, am einer Wieder-

kehr der EIrfahxuog vom Thurm su Babel vorzubeugeo.

n. limiaif ni «lertiNplNlM iMhalk.

A. MieroMop und nüeroMopiiche App«nite.

1) Abbe, E., Ueber die Denutzunp dts Fluorits su

optiseheo Zwecken. Zcitschr. f Instrumentenkunde.

Bd. X. S. 1—6, Journal of the R<>yal Hicrosoopical

Sooieiqr. P* 8. p. 892—898. — 2) Tbc ne« Acme
Ho. 8 Wi«roseo{e with Raek and Pinion. Qneen's

Microscopical Bulletin. 1889. Vol. VI. p. 26. — S)

Apochromatio Ot jectire. (Beriebt f. 1889. S. 38. No. 43
lies 1000 statt lÜOOO Mk' — 4) B. V.. [)roibundert-

jähriges Jnbil&um des Hicroseopos. Centraiitg. f. Optik

u. Mechanik. Bd. XI. & 69-70. - 5) Bernard,
P., Nota'snr M Bioroaeopo ooDpo«6 da XVIU. sitele.

8. Uli«. — 8) I>er««lbe, Dasselbe. Journal des

scietoes rnpr5ir^|.>s de Lille. 1889. T. XI. p 1. —
7) Blackhä.l'a bimple Microsoopf with Multiple Iilumi

nator. Journal of the R. Microscopicsl Society P. 3.

p. 380. With ono woodcut. — 8) Bothamley, The
iamseope banished. Photographie Qoarterly. Ibid.

P. 4. 6S8. (Will das Hioroscop boi DaosODStmtionen

durab die Lilani» aagtaa aiaatae«.) — 9) BrabAin,
P.> Uiii««ml .lli«roaeopa. Ibid. P. 4. p. Ml-SOl.

With 4 8gt. — 10) Caplaiti, A., JenaOlaaa. EngHab
Mechanic. Vot LI p. 223. (Taljelie der Brechuogs-

indiccs, Dispi;rsiouscci':licienten und specifischen ÖB-

wichtr von "23 J;;nenser Glassorten.) — 11) Crisp, F.,

A new objeetive. Journ. of tha ü. Mioroscopioal Society.

P. 1 p. 134, — 12) Ciapski, S., Ueber ein System

von der Apertur 1.60 (MonobromnAphtbaUn, bergestsUt

nach Reehnungen von ProHmor A bba in der optlseibea

Werfcstllte von Carl Zeiss.) Z.:!it.schr f. wissensehattl.

Microscopie and microscopiscbn Ttchnik. 1889. Bd. VI.

H. 4, S. 417-422. (Bericht f. 188'.). S. 32. No. 15

u 48.) — 13) Derselbe, Od an Objective with an

ApertOW of 1.80 H. A. (Monobromidc of Naphtbaline

iBBiarsion nado aMording to tbe Formolao of Prof.

Abbe in tho Optioal Faotory of Carl Zeiss.) Jonnwl
of tbe R. Hicrosoopical Society. P 1. p. 11— 14. —
14) D. (? = DrosteD s. Bericht f 1889 S 32 ) Hori-

zonUlmicroscop. Humboldt. IB89. Bd. VIH. H. 12.

S. 488. — 15) DiffractioQ Kings and Diffractioa Spectra.

Jouro. of the It. Microscopioal Sootety. P. 4. p. 581
bis 588. — 16) Fahre- Donorgno, Sur un nooTsna
modile de meroseope. Annales o« nferograpbie. T. II.

No. 4. p 164. — 17) Derselbe, Dumaige's New Model

of Microscope, Journ. of tho R. Microscopical Society.

P. 4 p. 5U4. Annalc-s de micrographie T II p. IG4

bis 167. Avecanofig. — 18) Giltay, E, Uoofdsaken

ait de leer «mi b«t lien door den microscop, met be-

bolp van aaven objooten. 8. Leiden 67 pp. Ifet

6 plaaten. — 19) Bearok, H. van, La noavelle con-
bioaison optiqae de HM 7<ei9s et la struclurc du la

valve des diatom^e^. Aonales de la societ^ Bel^c de

microscopie. T. XIII. F. 3. p. 125. — 20) Derselbe,
Anphipleor» pelluoida and Pleorosigma angalatam.

JFonm. «f tbe R. Mioroaoopleal Soeiety. P. L p. 108

bis 104. — 21) Derselbe, Strocture of Diatom valres.

Ibid. p. 104—106. With 2 pis. — 22) Derselbe,
New Objective of 1.63 N A. Journal of the Quekett

Microscopioal Club. Vol. IV. p. M— 54. — 23) Himm-
ler's Bacteria Microsropes Journ. of the R. Microsco-

pie^ Soeietr. P. 3. p. 879—380. Witb one woodeut
— 94) J. H. M., Knglisb Heebani«. Toi. LI. p. 205
bis 20(5. — 2.^) Trabert. H., De l'^tat de Tacoom-
moiation de i'oeil pendant les obscrvations au
microscope. Thö^c. 4. Montpellier 35 pp. —
26) Tbe Jena Lenses. Journal of tbe Royal Microsco-

pioal Society. P. 5. p. 660—661. (Brief von Abbe
an Mayall vom 10. Sept), — 97} Jobnston, G.,

Tbe amerfeao Objectire aa eonpared witb gerraan.

Maryland Medioal Journal. 1839 Vot XXI p. 130.

— 28) Kerber, A., Ein Microscopsysitem von 3,'J mm
Breunweite aus Jenenser Glasern. Centraizeitung (Br

Optik und Mechanik. Bd. X(. No. 7. S. 73. No. 8.

S. 86. — 29) Landsberg, a, Zar Geschichte der

ErfindoDg der Brillet des Mioroseopes u. s w. Bbeodaa.

No. 98. 8. 968—987. — 80) Lee, A B., Tb« Hiera*

iomist's Vade-mecum. 2nd sdit 8. London. IX. and

413 pp. — 31) Lewis, W. J, Forenaic microscopy or

the microscope in its legal relations. American Menth ly

Microscopical Journal, 1889. Vol. X. p. 197. - 32)

Martenson, J, Die Mieroseope von C. Zeiss m Jena.

Pbarmaceutische Zeitschrift f. Russland. Bd. XXXIX.
S. 145, 161, 177, 193. — 38) Nelson, B. M., SemK
apocbromatic Objectives. Journal of tbe R. Miorosoopi-

Ml Society. P. !. p. 92—94. — 34) Orthograpby of

the Microscope Ibi 1. p. 107. (Liste der Druckfehler,

die beim Sotieo des Wortes „Mioroaoop" vorzukommen
pflei en.) — 88) Rüge, Ok, Das Mienseop in der Gy-
naecologio u. der Diagnostik. Zeltsobr f. Gynaek.

Bd. XX. H I. S. 178—205. — 36) Scbroeder, II.,

Ueber KArhenoorrcction der Achroraate. Central^eitung

f. Optik u. Mechanik. 1881). Bi. X No. 19. S. 217. —
87) Tolles, R B., Bim culnr Kyep:cces Journal of

tbe Royal Miorosoopieal Sooiety. P. 8. p. 888—888.
Witb € woedeuti. — 88) Weabam, F. II., Ufge
apertarea in mietoiooiv. Bogiisb Meebaai«. 1888. 7oU
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XLIX. p. 488. — 39) Wright, Lewis, WA. V«U LL
p. — 49) Zun«, A., BeMlTiDf power a nrnftr-

fetatioo. Joonial of the R. MIoroMoirfMl Sooitfy. P. 1.

Sk
106. (Erörterung der Polemik Qber res. Irircnde anii

afloirende Kraft eines Microscop«»», welche Aus-
drick* null Z. ein« TMtologi« dnntellen ioUeQ.}

Abbe '26) hat in einem Briefe an Mayall.

der ohne Autorisaiion des Ersteren abge-
drnekt worden ist, 8b«r ein« PrSfang des ObjeoUvii

OD 1 63 nocaerisoher Apertur (Bericht f. 1889. S. SS
No. 7) berichtet. Die Untersuchung wurde von

Czapski angestellt und Letzterer war nicht im Stande,

•ine in Loodon bebnaptot« DiffMons dos optitelien

and elioniisebM Foflnn «iGrafindoo.

Ein Anonymus i'24) bemerkt za einem sehr

interessanten Aufsatz von Abbe (I), dasa Fluorit ge-

«libnlillb«r Piossspath sei. Die bis kopfgrossen und
iarbenrainen Crystalle, welche förapoebromatisob«
Linsen erforderlich sinii, fangen an, im Handel selte-

ner vorzukommen. Sie stammten alle aua einer einzi-

feo Pandstelle, einer Hifbl« In sadwesUieben Abhänge
des Oltscbibornes am ßrienzer See. Seit 1832 sind

sie über die ganze Welt verbreitet, aber die genännle

Fundstelle ist erschöpft. Der Anonymus meint, man
kSnne braoahban Crjwtalle äbwall neben Bleisdern

auslesen. w?nn sie auch nicht ganz farbenfrei wären,

Braham (9) construirte ein Uniyerssl-Mioro-
scop, das an Complioirtbeit alles bisher Dagewesene
ttbertrifft: es kann aoga« auf den Kopf gestolU weiden
zum Zwecke des Zeichnens.

Czapski (13) giebt eine Schilderung der

Schwierigkeiten, die zu überwinden waren, um das

neoo ObjeoiiT fcn Zeiss in Jena sn eonstrairen

(Bericht f. I« 80. S 82\ Die apocbroniatischen Ob-
jeciire haben eine numerische Apertur von höchstens

) ,40 (die tbeoretisoba Ormte liegt bol 1.45). Um bis

auf 1,63 numerische Apeitor in kominen, mus.ste die

unterste f^inse ans einem neu erfundenen Flintglas

(Brechungsindex = 1,72) bestehen. Darunter folgt

als ImmeisionsUdsaighelt jfonobrom-Mapblhalin (Indei

= 1,66); das Deckglas mnss auch ron Flinl^^Ias sein

ond die ganz bestimmte Dicke besitzen, für welche

das System berechnet ist Das Deckglas musste da-

her naoh Art einer Microscoplinse plan geschliffen

werden, was die Sache extra theuer macht. Die bis-

herigen Constructionen hatten Crownglas für die

«nterste Linse (Index ts 1,56), Deekgllaer ebenfalls

von CrowHK'la.s {Index — I.52j und eine Immersions-

flüssigkeit (Cedernöl) von entaprechendem Index ICs

ward» also die nnnerisoba Apsrtnr 1 ,4 mit Hülfe von

Breobongsindices errsUAt, die etwas über 1^ betrafen.

Um zu einer Apertur von mindestens 1,6 zn gelangen,

mussteu die betreffenden Brechungsindices sich auf
1,66— 1,78 eiblihen. Da nvn s. B. Diatomeen keinen
höheren Broch un>^.srndex als 1,55 besitzen, so musste
die fiinbettungstlüssigkeit stärker das Licht brechen

(Indei ». B. s= 2,4). Um die chromatische Aberra-

tion zu beseitigen, folgt Über der plaaoonvezen Flint-

glaslinse eine iichromalische Doppellinse, dann eine

einfache Crownglaslmse, eine acbromatiscbe Doppel-

linso nnd efno dral&elie Oorrsetloasliase. Die Biattn*

weite des Systems betragt vorläufig V
, g inch=: 2,5 mm.

Für gewisse Zwecke ist es nöthig, auch den Object-

träger ond die oberste Linse des Condensors von

FUntglas anzufertigen nnd zwischen beide nicht Luft,

sondern Monobromnaphthalin zu bringen. Mit diesen

Hülfsmitteln wurden von van ileorck (21) die

Streifen von Ampbipleura pellacida in Reiben fon

Kugeln (beads) aufgelöst, obgleich 3800 -5000
Streifen auf 1 mm kommen, nnd mit 2— HOOOfacher

Vergröäserung photograpbirt. — K. Koch in Berlin

hat eines der drei bis jetst ferligen Hiomoope or^

kalten.

Derselbe (12) selzl gelegentlich auseinander,

dass die Definition der Objective durch voll-

kommenore Beseitigung der ebronalisehen nnd aphiri'

sehen Aberration verbessert werde, erstere ist nahezu

vollständig bei den Apoohromaten von Zeiss erreicht.

Ein Sjrston von gegebener Apertnr beslltt nur dann
das AafUmngifomiögen, welches ihm nach der Theo-

rie zukommt, wenn die Voraassetzung dieser Theorie,

nämlich die vollkommene Strablenvereinigung, erfüllt

ist, nnd desto weniger, je woniger dies der Fall ist

Daher erreichten die bisherigen achromatischen Systeme

nicht die Grenze des AutlösungSTermögens, welche

ibnen"durob die Aperiur gesetst war. Bei den Apo-
chromaten ist also das AoflöiaDgSftmügon laoior In-

direot TotlMSMrt.

von Henrck f"2l) si-.«ht es für erwiesen an, dass

das Hicroscop allein den Bau sehr kleiner Objecto

nicht sn entsiffern vermag. Man mflase sieb dnbalb
an die Analogie mit grösseren Formelementen halten.

(Es würde wohl fruchtbringender sein, die eigentliche

microchemische Technik ein wenig wiederauilebeo zu

lassen. Rof.)

Nelson (33) hält es mitRücksicht auf den KostOn*

punkt für ausreichend, wenn Studirenden halhapo-
chromatische Objective geliefert werden. Zwei

dergleichen von Vs resp. V« iboI. Bionnweito nnd

0,26 resp 0,88 numerischer Apertur kosten (bei Leitz

in Wetzlar) etwa 50 Mk. K. betont wiederum die Vor-

zägiiohlcett das Objectivs III von Seibort in Wetslar,

welches fSt Sieb allein die bosto oiistirenda Lonpo
darstellt.

Wright (39) vertritt die Ansicht, dass die apo-
ebromatisohen Linsso, wie sie anfangs gel:efi»rt

wurden, nicht unveränderlich an der Luft waren, was
jetzt beseitigt sei. (Vergl. Beriobt f. S. 34.

No. 80.) —

B. Zeicboen, Microphotographie, Holfe-

Torriehtaogeii aborbniipt.

1) Albarraoin , T., Miorophotograpbien einiger
für die Lehre vou den Tonempfindungen wichtiger
Theile des Ohres. Wiener Sitztrsber. Math, naturw. Cl.

B1. Xi"IX. AMh. III (Nruhauss, No. 52, erklärt

dieiioihöa tür sehr uavollkommen.) — 2) Albertotli,
0., Tosselli vitrei per sesioni mierosoopiobe. Rassegna
di soieose medieh«. Anno V. Mo. 9. p. 188—ii9&.
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S) ATtOBTftl, A. de, Appareits k temp6r»tare fixe

poar embryologie et«. Arch. de pbysiol. No. 1. p. SS-
SS. Aree 5 flg. — 4) Aubert, H., Das binoculare

Perimioroscop. Ftlöger's Arch. Bd. XLVEI. H, 6—8.
S. 341—846. (Bei Wesfien in Rostock, Physiolog. In-

stitot, 8—400 Mk.) — b) Bauseh and Lomb's Con-

deoMT Moontiog. Joaroal of the Royal Mioroieopieal

flodety. P. 4. p. 806. Witb one Ar. (Die BewefQnK
d«r Diapbrai^men wird durch eine Schraube bewirkt.)

— 6) Boy'-s Microscope Cathetometer. Ibid. P. 2.

pt888--240. With one woodcut. — 7)Uryan, G
H., New Form of Clip lor Balsam Mouatint;. Journal
of Microseopf. Tel» III. p. 45—47. With on»; fig. —
8) CerUin improToimeDtB io Bors'« metliod oi reooa>

ftroeting objeots front aerial sMtioni. Anerioao Natu-
ralist. Vol. XXIV. N'o 277 p. 98. — 9)Comber,
T., On a Simplü Form of Ileliostat äod it« ApijlicUiüii

to Photcmicrography. Journal of the Ri.yal Micro-

»oopioal Society. P 4 p. 429—434. Witb 3 wood-
enta. — 10) Dowdeswell, S. F., Nato sur la flagella

da niorob» do ohoMi«. Annalea d«i niarographie.

T. n. N«. 6. p. 977. — 11) Dnbssoq*t Pbotograjphic

Microscop»- J'nrrinl of the R. Microscopical Society,

P.2. p. 231—ioi. With one woodcut. — r2)Klliotl,
A. S., A Simple Turn-Table. .\merioan Monthly Mi-

erosoopioal Journal. Vol. XI. p. 117. — 18) K well,
D., Ampli6cation in Micrometry. Journal of the Now
York ICoroMopiflal Soeie^. Vol. VI. No. I. p. 4. —
14) Dertolbe, DunIm. Joomal of th« Royal Mi-

croscopical Society. P, 4. p 5'il. — 15) Fras'.r. A,
F'botography as an aid in morphologieal invcstigation.

Joornal of anatomy. Vol. X.XIV. P I p. l. — Ifi)

Derselbe, On l'botograpby as an aid in Anatomical,
Histologieal and Embryologtcal Work. Report on the

tUk Moatiof of Um firitiab Aasociation for the Ad-
vaooenvBt of Soieoee at Newoastle-upon-Tfne id 1888.

London, p. 639. — 17; Giesen bagen, Ein Zeiehen-

polt f9r den Gebrauch am Hicroscop. Zeitachiift f.

«iwtnschaftlichc Microseopie etc. Bd. VII. H. 2.

S. 169— 172. Mit 8 Taf. — 18) üiltay. K.Hoof-
dnken ait de leer mt bot ilen door den microscop
mft bfbulp Tan sevcn objeeten. 8. Lqrden. XII en

67 pp. Met 6plaaten. (SiebeoflMhee Mierosoop.) — 19)

Graebe, NouTelle lampe ä microscope. Arcbires des

scieocea physiqaes et naturelles. S^r. III T. XXIII
No. I. p. 101. — 20) Hart, C. P., Microtome- Ii ioro-

soop. Joantal of tbe Royal Mieroaoopioal Society. P. 4.

p. 504—507. Witb one fig. S1) Hangbtoo, 0.

Gill. On some Methods of prepariiig Diatoms so aa to

exhibit clearly the nature of their Markings. Ibid.

P. 4. p. 425— 428 With on.- plat-.-. - 2'2) Ueurclt,
B. van, Le Pleurosigma angulatum. Bulletin de la

Mteiiti Uelgo de microseopie. T. XVI. No. 2. p. 10.— 23) I<e» appareili de miorograpbie i l'fixpotition

Vaiverielle d« 188t. Annalee de ntcrographie. T. IT.

No 4. p. 168. — 24) HitchcccV, R., The Colourcd

ScretD in Pbütomicrograpby. American Monthly Mi-

eroaoopioal Journal. Vol. XI. p 8, — 25) Jung, H.,

Objecthalter mit verticaler Verschiebung. Naturwisscn-
aabaftiicbe WoekCDschnft. Bd. V. No. 2. S. 18-19.
— 86} Kajraer, AbiuidaroofMi aa Nobert's Hioro-

aeopen. Sdiriften der natorlonohenden Oesellsobafl tn
Dansig. Bd. VIT. S. XI-XII. (Zum ^'

i ies

Breebongsindei durchsichtiger Platten) — 2?) Kitt,
T., Zwei practische Utensilien für microscopisehe u. 9. w.

Arbeiten Oesterreichisobe Monatsscbr. f. Thierheil-

kundc 1889. Bd. XIV. H. 5. S. 193-200. Mit

S fioliMbii. (Btn/aobaa MiorotoB fOx 26 Mk., da«
VeaMT «M auf freier Baad Ober zwei GiaeletitoD ge-
'ührt, zwischen denen das Präparat mittelst einer

Schraube gehoben wird.) — 28) Kaoh, A., Einige
:n ijf Objecthalter für die Jung'itcbon Microtome. Zeit-

schrift f. wissenschaftliche Microseopie etc. Bd. Vn.
H 2. 8. 165-168. Mit 3 Holischn. - 29) Koch, L.,

ObiMtbalter aiit rcrtiealer Ver»ebiebaDg für daa Miero»

toB. (Beriebt f. 1889. S. 34. No 49.) Journal of

the Rojal Mieroscopioal Soeiety. P. i. p. 662—664.
With 2 figs. — 30) KratiokiJ*t Mierospeetroeeope.

Ibid. P. l. p 9S (n. riche f. 1889. S. 34.) — 31)

Leach, W., A i»ub:>l«g(i cuudenser for the mierosoope.

Transaotions of the Manchester Microscopical Society.

188& p. 76. — 32) Lehmano'a Microscope for beating

Objeete at definite temperatnrea. Journal of the R.

Microscopical Society. P. 2 p. 232—234. With
2 woodeuts. — 33) Leroy, C. J. Ä , Metbod for mea-
suring the Spherioal and Chromatic Aberration of Mi-

croscope Objectires. Ibid. p. 243—244. Compt. rend.

T. CIX. p. 857—859. - 34) Lighton, W.. A Dark-

field Stop. ABorioan Montbly Mieroaoopioal Joarnal.

1889. Toi X. p. 266. - 86) tfaddei^k Saall GlaM
Röl Itluminator. Ibid. p 101— 102. Witb one ftg.

(Der üla'.oylindcr von No. 36 soll für Immersiona»

Systeme mit ein-m |)ickßla.s bedeckt wt^rden; erstertr

kann auch roth odtT hiau sein.) — 36) Maddox*s

Simple Suhstagi: ("ondenner. British Jo irnal of Pboto-

graphy. 1889. Vol. XXXVL p. 812-818 (Vortoblag,

da« CondeourHnaeDsystOB doreb einen eylindrieeboD

hori/.onlal gestellten und in ^.r^j. r Kbrnu drehbaren

vila^stab zu ersetzen.) — '61) M ar k lan n c r T u rne-
retsoher, G., Die .Microphotograpbie als Hilfsmittel

oaturwisseuscbafthcber Forschung. 8. Halle a. S. VIII

n. 844 Ss Mit 2 Taf. u 95 Hoixschn. — 38) Oer-
selbe, Fortaobritta auf dem Gebiete dor Mioropboto

graphie. Jabrboob f. Pbotographie o. 8 w. S. 78. —
39; Mayall, J jun., Jewelied Kine adjuslra^n'. Jourti.

Ol ihe Koyal Microsc 'pieal Society. P. 4. p 507—50S.

— 40i Drrselbr. l'hotonraphtc Apparatu«. Ibid.

p. 543— 54G (ätabiiirung de-i Oculars bei borisontal

aufgotellttni Microsoop zum Zweck pbotogiaphischer

Aufnahmen.) — 41) Cid Kiorooeope «itb Doeepiooe for

rapidly changing objeetim and mirror foraed of a
silrered bi conv. i lens Ibid. P. 1. p. 88—89. With
3 figs. (Kill convexer versilberter Miorosoopspiegel

wurde schon im vorigen Jahrhuniert von Brandet
in Augsburg eoostruirt, ist aber in den letzten Jahren

mehr als einaal von Neuem orfundoD worden!) — 41)

Miethe, A, Ueber Abaoratiooseobeiben. Photogxa»

phisches Wochenblatt. No. 8. (Aeseolin aar Absorption

der nltravloi.-ttvn Strahlen.) — 43) Miles, J. L. W.,

Substage iUumiDaliuu by simple devices. Transaotions

of the Manchester Microscopical Society. 1888. p 78.

—

44) Hirand's and Klöone and MQller's Mior. with rerol-

ing stages. Joanial de miorograpbie. 1889. T. XUI
p. 523—524. Journal of ihe R. Mieroscopioal So-

ciety. P. I. p. 86 (Prioritätsrcclamation fBr Mi-
rand, dor 1878 einen .Apparat, um acht Objectglaser

unter dem Mieroscop abwechseln la^cri zu kSnneo,

ausstellte, während der von Klönne und Möller
1880 in der Literatar anerst erwähnt wurde). —
45) Morland, H., On measuring Pigure« of Micro-

seopie Obj'-ct to varyinp Ma^'nificati'.ns Jotirnal of the

Quekett Microscopical Club. Vul. IV. p. 104— 106.

With one pl 46) Moseley's Objcct-boi. Journal

of the K Microscopical Society. P. l. p. 99. With one

woüdi 1 47) Ms., Mikrotome. Homboldt. 1889.

Bd. vm. ü. IS. S. 488. - 48} Netaoa, E. M., New
Stage Hieronetere. Joimal »t tbe Bnyal Mieroseopieal

Sociely. P, 1. p. 508-511. - 49) Dcr.selbc Method
of Deteetin^; Spunous DifTraclion. Jaiinal of the

Quekett Microscopical Club. Vcl IV p. .^)5 With

ODO fig. — 5ü)Neuhau88, K., Lehrbuch d. Micropho-

iOfrapbie. 8. Braunschweig 272 Ss Mit 2 Taf. 1 f'ho-

togiavure, 4 Autotypiea o. 61 Fig. — 61) Deraelbe»
Mierophotographisebes. Zeitiebrift f. wisseDsebaffliebe

Microseopie u. microsropischc Technik. Bd. VII. TT 1.

S. 20. — 52) Derselbe, Die Microphotographic auf

der C'n^ros- Ausstellung zu Berlin. Eben das. 11 2.

S 145—150. — 53) Nobert's Micromcler-Microsoopes.

Journal of the R. M icro.'copical Society. 1". 1. p. 86—
88. Witb S Aga. — M) Notea ob tbe Bierosoope etand
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mi SOIB« «r its aecessories. III. Tb« Mi«nM«0(M. 1889.

Vol. IX p. 330. — 55) PelletkD« J., Les pcrtes du
PlearosiKm& anguUtom. Joarnat de mierograpbie.

F. XIV. No. 2. p. 43. — 56) Piersol, (i. A., >Som«

Bxperi<saceä in Photomicrograpby. American of

Photography, — 57) Pringle, A,, Practicil Photo-

aierographr by tbe UAni Metbods. 8. New-York. 19S

PI». Witb 7 pl9. S8)Priiif1«'t Photoiii1«rogntphic App«p
r»tus. Anjcrieat) Mon1h!y Microscppiral Journal Vol.

XI. p. 106. Journal of the Royal Microscöpical Society.

P. 5. p 666— i ' S \v th 2 pis and orft cat. (Beleuch-

tung durch ciDe Batterie von Gasbrennern zum Photo-

grapbiren). — 59) Rftavier, L., Methode noavelle

Kur 6tadier ao mioronom In 4lameiita «t los tissaa

B animani k nnf obana & lenr t«Bii4ratttre pbysio-

logique. Compt rend. T. CX. No. 13 p. 686—689.
Avec une gravuro. (Her. f. 188S. S. 49) — 60)

Keinsch, P. V.. Introrluction rl'une echelle univervelle

de grossis!5«mctit des figores microscopiques. Bulletin

de la sociei6 botanique de France. T. XXXIII. p.

CCVII. — 61) Koui's Laoten lor Pbotomierographr.
Jooraal of tbe R. VieroMoptoal Soeiety. P. 2. p. 241
—242. With jfio wou'ieut. — 62) Reyburn, R., An
easily construPtLd llot-s!a^;c Ibid. P 4. p. 511— 51i.

With one 6^. — 63) ,?chaffer, K., D e i; : -nstruo«

tioD mittels Ztichnung. Bine Metbod« zum Studium
der Fasernug im Centralnervemjatem. Zeitschrift für

winemobaftUoho Mieroaoopi« <l i. w. Bd. VII. H. S.

S. S4>—845 Vit 2 HolwebD. — 64) Seile, Das
Microsoopinn mit auffallendem Licht. Fortschrittf der

M^diciD. Bd. VI II. No. 20. S. 775—781 N.^ 21.

S 815—818. (Uohlspifgel, der senkrecht von .jben

Liebt durch das Objeetir von grosser Apertur auf das

Object wirft. Käuflich bei Sydow, Berlin, N.W., Al-

brechtsstrasse.) — 66) Sternberg, G. N., Pbotomi-
erography by gas light. John Hopkinü* üniversity

Circular.s. Vol. IX. No, 80 a. 81. p 72. — 66)
Strasser, Ii., Das Seboitt-Aufliebe-Microtom. Zeitsch.

f wissensohafaliche Microscopie u. s. w. Bd. VII. H. 8.

S. 289—304. Mit 5 Holzschn. — 67; Thoma, R.,

lieber eine Verbesserung des Sebtitfenmierotons.

Ebenda«. Bd. VII. H. 2. S. 161—164. Mit 1 Holzsebn.
(Preis 400 Mk. bei Mecbanicns Jung in Heidelberg.)}

—

68) Vanni, Sopra un nuovi» metodo di misura df.'llf

distanzti focali nelle lenti o nei <ii'tt»"mi convt'rgpnli.

Rendiconti della R. Acoademia dei Linrei. Vol. VI.

¥. II e 18. — 69) Zettnow, b., Mieropbotograpbi-

Mb« Jabrbaeb f. Photographie (L i, w. SklBl.

d ' A r s 0 n V a I (3) eonstrairt« nlt Hülfft tod Ad n • t

in Paris verschiedene Form*»n von Wasserbfidern,

die auf constanter Temperatar erhalten werden.

DorOaBstrom wird miltolst »inor gefaltetm, elwtiMbon

Metallmernlrati regulirt. lii« .sich au.sdehnt und das

Gasrohr vereogert» wenn die im Apparat enthalteoa

WaMermass» erwirmt wird. Das Waawr rt«igt dann

in eine communicirende, oben offene, senkrecht ge-

stellte Gl.'isröhre, der hydrostatische Druck steigt, die

Membran wird ausgedehnt und nähert sich der

darantor befindliobon Mfindung dos Oanaloltongi-

rohres.

AuV'iTi '4)*'mpfichU ein wirklich binoculares

Jlicroscop, welches die Dinge körperliob seigl, aod

boi S5raober VorgHfosornng, 4 od Pootldioton», oinon

Raum von 161.5 qcm zu durchancbOD gestattet.

Coniler 9; warnt davor, bpi photomioro-

graphischen Aufnahmen oicht-aobromatisirta Linsen

in don Gang dar Licblstrabien oinsuscbahon. Han
b«>nutzt am besten SooDenlicbt oU Hülfe eines beson-

dor» constniirloo Ueinaran Holiootatoni dia Wirkaog

dtr aetinlacben, UavTloltttoB StmMon ftborwiagt lo

sehr, dass das Sonnenlicht prtotiaoll «1« ttonoohion*-

tisch betrachtet werden darf.

Dowdeswoll (10) zerstört den Triumph der

Microphotographio von Honbauss (Böriobt f.

1889, S. 36). Denn der angeblich nur durch Pboto-

praphie sichtbar zu machende Geisselfaden derCholera-

baoillen ist bei guten Objectiven und schiefer Beloucb-

tong laiebt wabnnnobmon, wenn nan nnr Kaliam»

acetat .stait doo staik ÜobtbrMbeiidoD CaoadabalwoM
anwendet.

Klliott (12) ooQStrairte einen billigen Rota-

tfonsttoob für grSwore Htoroseopa.

G i e s e n h a ije n (17) tadelt, dass es bisher meist

dem Tischler üknrlassen sei, die richtige Höhe für

Zeicbenpulte am Mjcroscop heransiufiodeo and

Uoss solobo (von So i bort in Wotilar) eoDStnürtn, dt«

schräg ond in boliebigvr BSho aufgoatelli wordao

können.

Hart (20) bat ein altes eoglisohea Statir durch

Anbringung »Ivo» Ra«irnesaorB anf don Ol|jecltiwb

ab billiges einfaches Microtom verwortbot

Ha ugh to n '21) behandelte D i atom eer s;ch al en

mit Silbernitrat oder (^uecksilberchlorär and zeigte

doreb dfe «Infaoho Betraobtang dor Kantenanansiobt

sogar bei Pleurosigma angnlatom, dass die vieldiscn-

tirtenStreifen, Punkte and sonstige Structoren nichts

weiter sind als Poren, welche die Schale perfo-

ilren snd in wolobon siob das Silbor niedoraobttgtw

A. Koeb (X) vomittto eino aovgiebigo •rtioalo

Verschiebung am Jung'scben Microtom, woselbst sie

nur 3—4 mm beträgt, was für aosgedebol« Soboitt-

nihon von mobr als 3—600 Sobnitteo niebt ans-

loioband ist. Es wnnlen deshalb Vonlobtnngen am
Schlitten con<!truirt. welche Rewegnng^en in vertiraler

Richtung von wenigstens 1 cm (am grosseren Apparat

weit nobr) gaotatten. (Seboa dio HoIip oder Hart-

gommicylinder - s. Bericht f. 1889. S. 3G No. 84

— gestatten mehr als 1 cm Verscbiebong ohne Aende-

rung der Adjustirung.)

P. Koob (29) Terfolgto dieeolbo Abtiobt wio

Thonia fßl't und lioss drei nen« Modifioationen von

0 bjectbaltern coDstroiieo, um ausgiebigere Ver-

aobiobang dor Pripaiato fn aonbreobtor lUobtung sa

oniolen.

Leroy '.'^3: K'a'it't "ach Vergleichung der besten

fransosischen und deut.«chen Microscope. mit Hülfe

einer von Foucault angei^ebenen Methode, dass das

Problem des Aplanatismus keineswegs gelöst sei,

wohl aber dasjenige des Aohromatismus. Die uocorri-

girte sphärische Aberration äusserte sich in Versobie-

bongon eines Diaphragma um Zebniol olnot not bl»

zum ganzen mm, die nöthig waren, wenn scharfe

Bilder mittelst verschiedener Stellen eines OiüeetiTS

erhalten werden sollten.

May all (39) Hess eine feine Bewegung an der

M icrosoopsoh raube durch VerwendoDg von poUrtem

Stabl nnd Agat oonstmiren, Auob abgeaehon Ton
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ivm hohra pNiw. aelwint sie v«it«r k*in» Vorthail«

tV bi«ten.

Nelson (49; will UiffraclionserscbeiaaD*

g«n von 8tni«tarT«r1iiltnin0n nntoncbvMea. Zn
diesem Zwecke misst N. die senkrechte Bewegung
des Objectivs, welirlie nöthig ist, um z. B. (iie feinere

ond die gröbere ütreifung im Fleurosigma formosum

sn potartotMid«!. Dann wird der AbaUnd das Oon»

lars VüOi Oljectiv gcämiert und wiederum gemessen.

Hat sieb der Umfang der notbwandigen Bewegung

Tarindart, so sind dla baldan Stivlfungssysleni« nkbt

reell, sondern das aina nu ainaDiffraetioosarsehainanf

(optical gbost).

Kaabauss (52). Im schroffen Gegensatz zu den

fast doTobgahaads lidebst lehrraioban and gut ausge-

führten Hiorophotogram meo der Ausstellung
des internationalen medirinischen Con-

grasses aa Berlin standen diejenigen Aufnahmen,

walebe in dan Saotionssiteangan ton ainselnan Vor«

tragenden vorgelegt wunlen. Die meisten ilieser

Bilder genügten auob nicht den bescheidensten An-

fordamngen. Sehr bezeichnend ist, dass in den selten-

sten F&Uaii, glaiehssm als Captalio benevolentiae,

die Versicherung fohlte, dass die Bilder mit dem

grossen Apparat von Zeisa und mit aprochromatiscben

Objaetirao darsalban Finna aofganamm«D wvtdan.

Es giebt eben gar zu Viele, welche glauben, dass der

Besitz eines rorzügliohen Apparat«s die grösste Un-

gescbicklichkeit (oder richtiger : die grösslen, im Ob-

jaet aellMt galsganan, uatomisehan Sebwierigkaitan,

Rat) sttMagt.

Piersol (bly) empfiehlt wie Comber fO} das

Sonnenlicht zu microphotographiscben Auf-

nalmiaD und fordart. du« man dabei nur dia allar-

besten apocbromatisoben ObjectiTe verwenden soHe;

bei carmingefärbteo Objecten wendet man» wann sia

aabr dfiUD sind, eine gelbgrüne Zvisobaoplstta an.

— Hitcbsaolt (24) empfiehlt zu demselben Zwaok

eine zwischen Glasplatten «eingeschlossene Losunj:: von

17.5 pCt. Kupfersulpliai mit 17 pCt. Kahumbioliru-

nat in Wnmar.

RanTier (59) ist auf die Idee gekommen, das

gante Microscop bis incl. des Objecttisches in

warmes Wasser (40° C.) zu stellen, um lebende

Sallao and Oawaba sn uatersnoboo. Dabai worda R.

auf die sehr lange bekaontp (Bericht f. 1888, S. 49)

nod jetzt erklärte Thatsache aufmerksam, dioR. gleicb-

wolil für neu zu halten sobaint, dass Laaeooyian

T*f• Uog naeh dam Tode aicb noeb bawagOD,
«Mn sie erwärmt werden.

liejburn (62) construirte einen mioroscopi-

sehen WärmetSsch mit liegendem TbannomtlHr auf

dam aicbt gaaa unbekannten Wege einer binanangon»

^.fv. Mt?;:iTipintrp, die doTob aioa SpiritosSamn« «r»

«äruit werden kann.

Sohaffer (63) zeichnete auf Oelpapiar mit den

2aiOhaiapparat auf einander folgende Serien

-

schnitte vom Räekenmark der Blindschleiche

sehr genau, um den Verlauf einzelasr Nervanfasarn

in Tanobiadanao Btlan das Rfi^anmarbao rarfslgan

zu können. Die durcl.scbeinendeii Zei'-' 'iKirr-'-n '.ver

den dann über einander gelegt und gegen das Licht

gehalten, wobei man dia Zosanmengehorigkett dar

ainialneu PaserabschnitU. sicher erkennen kann, vor-

ausgesetzt, dass alle Tbeile des Apparates, das Fapisr

u. s. w. hinreichend sicher fixirt sind.

Strasser^6ö) construirte einen besonderen zweiten

bintaraa oder Walsensehlittan com Mierotom,
der eine Papierrolle trägt. Letztere wicVeit sich beim

Schneiden ab, das l'apier wird kurz vor jedem Soboitte

mit einer Mischung von 1 Tb. Coltodiam eoncantratnm

duplex (1 Tb. Schiessbaumwolle, 1 Tb. Alcohol, 8 Tb.

Aether) auf 3 Th. Ricinusö! besirichen, so dass der

Schnitt unmittelbar daraul (estklebt. S. nahm nun

aber (Qr sehan gafirbte ObJaeteWaebspapier, fflr aiebt-

geßrbte gutnmirtes Papier stall des gewohnlichen zur

Unterlage und löste das Paraffin im Terpentiubad auf.

Dann folgt ein neues Einschmelzen io ParafBn. Oabar*

ziehen mit Collodium, Färben und Einbetten, wordbat

das Original zn vergleichen ist. Das ganze Verfahren

gestaltet sich gleichsam zu einem fabrtkmässigen Be-

triebe, wadnnb viel Zeit aispart wird.

Tboma (67) bebt barvor, wie verkebrt es ist, den

Schlitten eines Microtoms aufmehr als fünf Berührung»

punkten gleiten zu lassen. Ausserdem ist eine neu

oonstmirte Einrichtung von Erheblichkeit, welche Sem
hohe Präparate oontinnirliob sn seboeidea gestattet,

während man bisher gewöhnlich genöthigt war, nach

1 cm Verschiebung die Stellung des Messers oder des

Präparalaa ta reiiadem* Veifl. S. 44, A. Koeb.

C. Uot«reuchung(«verfahreD, Härten, F&rb«o»
Einbetten eto.

1) AmplificAlioii ri-quired to show Tub<?rcle Ba-
cillt. Amefirau Montbly Micri'scopical Journal Vol.X.

p. 377— 278. (Wenn Tuberkelbaoillen gut gefärbt sind,

kann nwn eio mit SOOfader Vergrössorung sehen,

besser ist natürlich eine bomogene Oelimmersion Vit)— 2) Aronson, H., Ueber die Anwendung des Galleins

zur FirbuDK des Centrainervensystems. Medic. C«ntralbl.

No. 31. S. 577—579. No. 32 S. 5»3-594. — 3)

Beccari, 0., U^u of Cajeput Oil for dissohing Canada
Balsam. Malpigbia. Vol III p 410 Journal oftbe
Royal Hieroeoopieai Society. P. 8. p. 418. (Ga|}epnt51

aas Helaleaoa Leuoodendron dargestellt bat den Vor-

theil, mit wasserhaltigem Aloohol misebbar zu sein.)

— 4) Beck, J. D., A slide of bints and suggestions.

Mioroscupe 1SÖ9. Vol. IX. p. 205. — 5) Bergon-
zini, D., Sopra aicuni metodi nuovi di colorasiona

Buitipla in bistelogia. AtU della Sooioti di Matnealisti

di Vodena. Sar. UL Yol. IX. Anno XXIV. F. 1.

p 59—63. — 6) Bondurant, E. D., Scctionfiiing.

Tbc Micrascope. 1889. Vol. IX. p. 191. — 7) Bre-
glia, A., Contributo ai metodi di colorazione del sistcma

nerroso centrale. Giomale della Assuciazione dei Na-
turalist! e Mcdici di Napoli. 1889. Anno I. p. 169

bis 178. (Ber. f. 188S. J3. SS.) — 8) Cleaning tbo

Bands after worbing «Hb Dammai' Cement Mierosoope
V'-'l, X p. 'J')— 2P 'S'^h' rrmplicirles Waschwasser:
\b Iii. öciic, lU TL. AlcuLol, lu Iii. Benzin, 5 Th.

ammoniacalisches Wasser, b Tb. Glycerin '<ir ]va etw.

Fall, dass man Dammar an die Finger bekommen bat.)
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— 9) Cori, C. J., Beitrag zur CMiservirungsUchnik

t«n anderen. Z«iUelir. U wiMenaohaiiL MiomMopi« «to.

1889. Bd Vr. H. 4. S. 487-^9 (Wirbellose Thi«re
werifti mit O.ft ; Ct M.>thylil.'. h-

1 , 0,6 jiCt. Chlor-

nalrium aul cn. 90 pCt Wasser cv.tiscrvirt, st»tt wie

gewöhnlich Alo hol zu nehmen.) — 10) Cox, W. H.,

Impraegnatie van het ceutrale zenuw steUel met kwik-

zouten. Nederlandsch Tii^schrift voor Geneeskonde.

D. XIl. Mo. 15. p. 489-493. Met 2 plut«D, — II)

New HAonting Demmer. St. Loni« Joarnal. Wo\. LTIil.

p. 37. (Dammarharz wird in Bt'nzr>l gelost, Kalium-
bydratlösuDg ^ug'i'itct^t, uacb tiingen Monaten vom
weissen Bodensatz abgegossen. Die Flüssigkeit sieht

daokel aas und trocknet langsam I) — 19} B. D. W.,

BdII« de Mjepat eomme di»sokant da bäume de Candida.

Bulletin de Ta aoei4ti Beige de microscopie. T XVI.
No. 5. p. 48. — 18) Derselbe, Notes de tecbnique.

Ibid. No il et 10. p. 140. — 14) Ei.sniond, J..

Eine einlache Untersucbung^roetbode für lebende In-

fusorien. Zoohg. Anz. Jahrg. Xill. No. 352. S. 723

bis 794. — 15) lirrera, L., Sur la dittinction mioro-

ebiniqoe des alealoides et des matiefes prot4iqaes.

Annales de U soci^t^ Helge de microscopie. T. Xtll.

p. 178—191. — 16) Farif, C. C. «Ijrcero-gum as a

MountmR Medium. Microscupe. Vol. X. p li>- ('iummi

arabicum 40 Tb, Ii ycerm 30 Th., Wasser 3Ü Th.,

Thymol 0.04 Tb ) — 17) Flechsig, P.. Neue Methode

der FärbuDg des rentralen Nervenqr**«»* b&<1 i^''«

Resultate, verbandl. d. k. Siebs. Gesellseta. d. Wissen*

schaffen zu Ldpzig S 5.'8-330 Mit 1 Taf. (Japa-

nisches Rothholit) ~ IS) Ga«,-, U. S and Mrs. S. P.

GaRC, .'>taii)ir(5 an i l'ermamiit l'ros-TVütion of Histo-

logicai Elements isolated hy meaos ot Caustic Potaah

and Nitrio Acid. American Hontbly Microscopical Journ.

¥ol. XI. p. 149—159. — 19) Dieselben. Danelbe.
Proeeedings of ttae Amerieaa Society of Hieroscvpists.

1889 p. 35-45. (Hrr. f. 1889. S. 37. No. 40.) —
20) Gatebouse, J. W.. Metbod for RestaininR old

Pre{)arations. Journ. of Mif toscopy. Vol. III p. 113

bis 114 — 21) Gravis, A.. L'agar agar C4jmme finatif

dca cotipes microtomiques. Journ. de micrographie.

T. XIV. Mo. S. p. 83. — 99) Derselbe, Daswibe.
Bolletlo de la soei4ti Belg« de raierMcopie. 1889.

T. XV. No. 11. p. 72 (Afiir nimmt k>jitip Farben

ao, ist nur in Wasser löslich, dahi.T als A ufk leberaittel

wenigstens ir ! tan;!;ch*_- Zwecke piv-icnet.) — '23)

Gray, W. M., New Mctbod for Fixmg Sections. Mi-

orosoope. 1889. Vol. IX. p. 325-326. — 24) Hang,
B , Ueber di« OrganisatioosOhigkeit der Schalenbaut
des HlibndienB n. s. w. 1889. 8. MQneben. 19 Ss.

Hit 1 Taf. — 25) Derselbe, Einige empfehlenswerthe

Carmintinctionen. Zcitschr. f. wissenachaftl. Micro-

scopie etc. M VII. ti. 2 ? 151-155. — 2r,) Uope-
we 11- Smith, W. A., Preparing Seclions of Teetb.

Joom. of the British Dental Association. Vol. XI
p. 810—819. — 27) Kaiser, 0., Bebandlaog des

Rückenmarkes mit Naphtylaminbrann und Untersuchung
bei Dunkelfeldbeleiichtunt; Zcitschr. f. wissen.sehaftt.

Microscopie u. ». w. 1889. Bd. Vi. Ii. 4. S. 471 bis

473. Mit 1 Uolzsch. — 28) Kayscr, H., Anwendung
des Apertoneters auf das Microsoop. Schriften der

naturfonebendoi Oesellsobaft su Dansig. Bd. VII.

S. Xm—XVI. — 29) King, J. D., Mounting in Gly-

cerin Jelly. The Microscope. 1889. Vol. IX. (Empfiehlt

Erwärmung des Glyreriiileimes, um Luftblasen ZU ver-

meiden.) — 30} Kulltker. A. von, Zur feineren Ana-
tomie des centralen Nervensystems. II. Zeitsohr. für

Zeel. Bd. LI. B. 1. S 1—54. Mit 6 Taf. (Methode

nach Golgi und Ran^Sn y Cajal.) — 81) XSppen,
A., Färt'urg ctasfiseher Fasern und der Uornsehicht.

Zeitschr. f wisseiischaftl. Microscopie u. s. w. 1889.

Bd. Vi. II. 4 S 473. M. VII. H. 1. S. 22-'25.

— 32} Küken thal, Staining Paraffin Sections. Amer
Hontbly Microscopical Journ. Vol. XV. p. 11. — 83)

Kaltaohitikf» £1., Ueber die Ebbnog der markbal-

tigeo Nervenfasern in den Schnitten des Cenlralnerreo-

lyatenti mit Hämatoijrlin und Carmiu. AnalomiaBhir
Ameiger. Jahrgang V. No. 18. 8. —
34) L.itliam, V. A . Prictical notes Ott histologf.
Journal of .Mior. sfopy. 1889. Vol. IL p. 217. —
1^5) Lecl-n, Mademi'iselle, Notes de laboratoire.

Buticlin de la soci^tä Beige de microscopie. T. XVL
p 61—65. — 36) Löffler. Ueber eine neue Methode

zun Färben von Microorganisneo im beMiidef«D ihrer

Wimperbaare und Geissein. Bericht Ober die 89. Tor-
sammlung deutscher Naturforscher und Aerzt« so

Heidelberg im Jahre 1889. Biologisohes Centralblatt.

Bd. X No 17 u 18. S. 575—576. {.\ach L auch auf

andere zeitige Elemente vielleicht anwendbar.) — 37)

MagalbKes, P. S. de, Estudo general das colora<;&es

em bistologia. 1889. 8. Rio de Janeiro. 89 pp. — 88)
Meyer, E., Ueber die Anwendung des Pbotozylin bei

H^^rstellung m'ero- ut,d inacrnscnpi.scher Präparate.

Biologisches Centralblatt. B<i. X. No. 15 u. 16. S. .^08

—509. — 89) Mi bei Ii, V, Di on metodo semplioe

per la dinottiuione delle Abre 'elaatiche nella pelle,

konitore scologico italiaao. Aauo L No. 1. p. 17—9i.
— 40) Monti, Una nuova reazione degli elementi del

sistcma nervoso centrale. Atti della R. Accademia dei

Lincei. 1889. T V. p. 705. — 41) Mnmmery, J. H.,

Hicroscopical ätictions ofTeeth and Bone. Transaetions

of the Odootological Saciety of Great Britaio. Vol.

XXIL p. 907. — 49) Negro. C* NaoTO metodo di

eolorasione detla termiaatleiie nerrosa motriee oet mos»
cjü .striat;. !1 ••tlettino dei Musei di Zoologia ed .^nato-

mia ciimparata della R. L'niversitä di Torino. Vol. V.

No. 76 3 pp — 43) Obregia, A., Serienschnitte mit

Pbotoiylin oder Cvlloidin. Neurologisches Centralbl.

Bd. IX. No. 10. — 44) Durselbe, Fiiirungsmethodo

der Golgi'scben Pfipaiato des centralen NeireneystcoM.
T{Tehoir<s Arehir. Bd. CXXIL B. 9. S. 887—88«. —
45) Oppcl, A., Eine Melhcie zur Darstellunü feinerer

Stnicturverbältnisse der Ltber. Anatomischer Anzeiger,

.lahri;. V. No, 5. S 14->— 145. — 46) Overton,
Mit-rotecbmsebe Hitlb>'ilungen Zeitschrift f. wissen-

schaftliche Microscopie u. m.croiscopische Technik. Bd,

VII. B. 1. S. 9-ie. — 47) Paladine. 0.» Di na
nnOTO proceaM per 1e indagini mieroeeopiohe del

stema nervoso centrale. Rendioonti della H. Accademia
delle Scienze Pisiebe e Matematiehe di Napoli Ser. II.

Vol. IV. Anno .X.XIX. p. 14—18. (Zweitägige Fär-

bung von Schnitten des Central nervensystems in grossen

Mengen Chlorwas.<<erstoffaäiire - balliger Iproo. LQsung
Ton Palladiamjod&r, dann fiinlegeo in eioe reichliche

Quantttit Jodkalinm. Die Tiuetion ist brlonlich.) —
IS) Derselbe, D'un nouveao procMi potir les reche r-

cbes microscopiqne du Systeme nerreuz central. Arcb.
italiennes de biologie. T. XII. F. 3 p. 484—498. —
49) Derselbe. Dasselbe. Journal de micrographie.

Ann. XIV. No. 5. p. 142. — 50) Pantanelli, D;,

Note di tecoiea mierosoopiea. Atti della Sooietä Toscana
dl scienze natural!. ITot. Vf. p. Ii. (Zum Autkleben
wird Collodium mit Salicyllther, anstatt Nelkenöles,
und Erhitzen auf 60' empfobleo). — 51) Paul, F. T.,

On the relative permanency of microscopical influence

OQ the different staioing and mounting agents. LiTcr*
pool Medical Chirurgicaf Journal. Toi. X. p. €5. —
52) Pease, F. N., Finisbing Balsam Mounts. American
Honthly Microscopical Journal. Vol. XI. p. 66-67. —
53) Derselbe. New Method of finisbing Balsam Honnts.
Microscopical balletin. Vol. VII. p. 1—2. — 54) Pier-
8ol, G. A., Fixing Paraffin« Sections to the Slide.

Unirers. Medical MMUin«. Philadelphia. VoU IL
p. 149—151. — 55) Plasten, J. W., A Oamen Ln-
cida for nothing. Joarnal of Microscopy. p. 40—41.
With onc fig. (Papier und ein Deckglas in einem
Winkel wie ein Soeramerrint^'scber Spiegel). — 56) Poli,
A,, Note di Hicrotecnica. Malpighia. Anno Iii. Fase IX.

p. 4Ü4-411. — (S. Bericht f 1&89. S. 38. No. 101.)
— 67) Piaewoiki» Bin Terlabcen der DnnbtilB-

Digitized by Google



47

koaf der G«web« mit PmlBn hthah Erhaltung mioro-

MopSidlw Piäpftrate tob Teib&ltni»Hmässig ätrieht^
li«b*r Gr69W. Centnlblstt fOr all((ein< ine Pktltolo-

gie n. w Rri. i, njo. 2P. ? S3i> — 8:^4 Cazela

lekarska. No. 5Ü. — 58) Rabinovu'z. ,1., TLch-

niaohe Notiz. Zeitschrift lür wis-stiischafilicht: Micro-

scopic u. b w. Bd. Vll. U. 1. S. 29. - 50) Rim^ü
j Caj^l, S.. Sobr« an proeeder de cok>raci"n de las

«tiftiM 7 fibna Mrvioau p»r e) Mal di TatDbuU.
OtMte Sknitirik 4« BtTMloo». 10. Oel p>. 7—8. —
60) Reiohl.C, Neue Reaotion auf ÄlbuminsabstanzeD.
Anz«iger d. k. k. Academie d. Wissenschaften zu Wien.
1889 S. 317. - Gi; Rubtrtsou. W. Y, N-w Me-
tbods of imb«dding fr^sh aod bardened Tissues. Journal

of analomy. Vol. XXIV. P. II. p. 280-235. -
SS) Eoas, J. F. Pwafflne mtlMd, m iMd b>
Prof. Ganle, Zurieh. Canada Pr«eti(ton«r. 1889.

Yol. XIV. p. 409. — 68) R ^ssi. U.. Note di (ecnica

microscopici. I. 3. Contrituto alU colorazii'iie det ceiiiri

Geivosi. II. Sulla inclusione in paraffine eon Tajuto

dei rnoto. äperimentale. SeUembre. p. 263— 267.

Coa una fig. — 64) Samassa, P., Zur Te«boik der
Golgi'sebeo tlrbung. Zeitschrift für «is.senMbafUiohe

Microseopie u. s. w. Bd. VII. U. 1. S. 26— 98. —
CS) Sanfelice. F., flämatciylin as a mr-ans for asce r-

tainiog the Alkalinity or Acidity of Tissues. Journal
of the Royal Microscopical S cri' tj. H. 4. p. 538.

(Beebenellen seigeo »IkalUcb« Aeactiop, iadem aietiob

mit MbvMh •InliMlieiB oder a«ti«ieb Matcm Hlma-
toiylin blau (Irben.) — 66) Der.sdbc. L'hematoxy
employ6e pour reconnaitn- la reaction des tis.sus. Jour-

nal de micrograpbie. .Vnn. XIV. No. 1. p. 21—22.

—

67) Scbaffer, J., Du- Färbung der menschlichen Re-

tina mit Essigsäure Häniatoiylin. Wien. Sitiungsbe

riehte. Bd.XClX. Abtb. Ul. 8. 110-120. Mitl Tal.
— 88) Deraelbe, Benerkang sti Koltaebitsky^t Nerreii*

flrhurg. Anatomi.sch»T A\-7r\rrr. Jahrj{. V. No. 22

S. 643—645. — (19) S her man, W. W.. Notes cn baisam
b :;l'3. Mnroscope. Vol. IX. p.211. - 70)Shiiner,
H., New Mcunting Medium. Ibid. 18S^9. Vol. IX.

Pk 188. — 71) Smith, H. L., Tolu and Monobromide.

llieioNeiii«at BaUetto aod Soieniifio. News. Vol. VU.
p. 89. iTolabalsaB ond Naphtalinmohobroinid babon
einen sehr hohen Brecbungsindei, zcrstörtr, aber die

Binkittung des Deckglases.) — 72) Stirlißg, W.. Some
Beoent and some New Histological Mcthods. Journ of

anat. July p. 601 — 610. — 73) Derselbe, Drv

Corer-glass Microscopical Preparations. lÜdan. V i.

XXIY. P.II. p. 160 - 166. - 74) Strasser, H.,

die Nachbehandlung der Schnitte bei Paraffineinbettung.

Zeitschrift für wisaensobaftliche Microseopie u. s. w.

Bd. Vli. U. 3. S. 304 — 317. Mit 2 Holtsobn. —
75) Saehannek, Technische Notiz betrefTend die Ver-

vandanc des AniliDdls io der Microseopie, sowie einige

Beoieifcoageii aar Paraffineiiibettung. ^iisehrift für

wi<isenschaftlicbe Microscopir n. w. Bd VII. H. 2.

S 156— 160. Mit 1 HoU.schn. — 76) Sussdorf,
Stalinr j.' Animal Mucus with Anilin Dyes. Journal of

the H. Microscopical Society. P. 1. p. 116. Deutsche
Ztschr. f. Tbiermed. 1889. Bd. YI. S. 190—191. —
77} Webb, T. L., DeiUi» as «n Imbedding Mateiial

fwrüwfkwsfog MiofOtBiBe. Miorowwpe. 1888. Vol. IX.

p. 844—345. (Bericht f. 1889. S. 39) - 78) Weigert,
Eine neue Metbodo der NeurogUafärbuni^. Münch.

Wochenschr. im. Hd XXXVI. No. 29. (berieht

f. 1889. «. 39. No. 135.) — 79) Derselbe, Neue
Neurogliafärbung. Kbendas. 1889. Bd. XXXVI. No.29.—
80) Wildar, fi. M.. PiMtical Notsa. Miomaooiüoal
BatlatiB aad Ssiantil« New«. Vol. VII. p. 17. (PioriD-

säure.) — 81) Zaieskj, Die Vereinfachung von macro-

nnd miwochemiachen KiBenreactionen. Ztschr. f. phrmol.

Chemie. 1889. Üd. XIV. S. 274. Centrallli',' f, all-

gemeine Pathologie u. s, w. üd i. No. 4, S 114.

AroDSon (2) lärbte ScbnitU das (lebiros, das

?örii«rmiiH«l]«M«rFlflwiffcoit«to. bdiandalt var,

durch G allein. Man löst '^ 4 crtn Hall'-inpastp in

20 ccm Aicobol, 100 ccm Wasser und setzt B Tropfen

eiiiar «OBoantrirten Lfisanf tor Natrimnoarbonat in.

Nach i4 Slunden wird in Perrioyankalium oder

Kalipermanf^anat oder besser mit Chlorkalk oxydirt,

danach werden dieScbnitte mit concentrirter Natrium-

«dar Lithtamoarbonatlötnig «iniga Hinatan laof be-

bandelt, bis sie roth geworden sind, schliesslich mit

Aicobol, Xylol oder Ol. ortgani und Balsam. Die

feinsten Nervenfasero arscbainen glänzend roth, die

Ganglienzellen gelbbräunlich oder farblos.

Breglia (7) härtete die Centralorgane desNerren-

systems io Kupferaceiat oder Kupfersulpbat and

firbt« mit dem Btlraek das Ptmambooobolsas. walebaa

Brasilin (C" H"0') enthält. Man logt 7 — 10 g
des Ilolxpulvers in 100 ccm 90— 95 proc. Alcohois

5—6 Tage lang und decantirl; nachher werden die

Scbnitto mil aban soleban Aicobol entfärbt.

Cori (9) theilteine neue Modification d.nChroni-

Osmiam-Gssigaiore mit. Wie früher die alten

Aanto «oa raofat «mtpliairtaB Reoepten das Hell er-

warteten ond diese mannigfaltig variirten, wenn der

Erfolg nicht eintreten wollte, .scheint es jetzt den

histologischen Misoiiuogen su ergeben. (Vergl. Koppen,

Ko.81.) DI« Form«i laatot: 1 iM«e. CbroBMloi« 25 Vo-

lamentheile, 1 proc. Uel "'rp'rii>irr'^nt:T--' Thc'!", 2 proC.

Essigsäure 1 Tbail, Wasser 69 Tiieile, 6 Gewichts»

Üi«lla Traub«Biuek«r aaf lOTh«il« Dextrin nnd ITbeil

Borsäure, die in 24 Theile siedenden Wassers gelöst

und mit f> Tropfen Creosot rersptzt werden. FBr

gehärtete (iew^be wird die Borsiiure dnrob 2 Theile

SajM mollia enettt und dasHIlirte« Waewr g«ii«mtteB.

Als Färbemittel ist Alannr-irm'n, zum GinSeUleaaen

rerdÜDOte Farrant'scbe Lösung zu empfeblen.

Cox (IQ) UUt • bei der Golffi'aeben Hatlioa«

für wesentltob, dtndieIniipragnation.sflüssigkeit mög>
liebst wenig sauer i-^t Pe-ibr^lb setzte C. zu

20 Theilen einer 5 proc. Kaiiacibichromatlösaug mit

tO Th«ll«B «ln«t 5 pro«. BnbllawtHlaaBf and 80 bis

40 Theilen destillirten Wassers noch 16 Theile 5 proc.

Kaliamcbromates, wekbes stark alkalisch reagirt, legte

klein« 8l8<ik« de« eeBtral«B Nerfemyetoms 8—8 He*

nate lang ein, ond schnitt sie mit dem GefriermicrotoBi,

C. schliesst, dass die Impräi^niiunicr auf Bildung von

Bi-Osjrdalen dieser Metalle beruhe. (Hef. kann b«-

atttigev» dut die C«x*iebell«tb«de ao beqaem «nd
:virl?r ist wie nur möglich: sie liefert z B. am Gross-

hirn der Qans Präparate von wanderbarer Soböoheit,

wenn man sieh geoao an die Vorsebilft hält).

Eism ond (14) empfiehlt Zusati ran ooBoentrirter

wässeriger Kirscbleimlösung? (Hart von Kirscb-

b&omen?), um die Bewegung Ton ciliaten Infusorien so

«alt to verUngaamen, daat man il« b^qttan «tadirea

kann. Anderweitige Klebemittel wie Gummilösung

haben diese Wirkun;^ nicht. Sie würe rielleicht nützlich

für Flimmerbewegong und Samenfäden su verwenden.

(Ref.)

Das Ehepaar Gage (18) kommt auf die alte Me-

tbode suräck, biatologisobe Elemeatartbeile daroh
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80—ÖO pro«. K«linnibydrat oder 20 proo. Sil*

petersäure ra isolircn. NachEinwirkung des ersteron

wird das Präparal in Kaliumacslal von 60 pCt. oon-

Mrvirt. Man kun «bw Moh mlur di* QtwelM in

Aloobol oder Cbromsäure härten, sowie dem KdUum-
acetat 1 pCt. Esaig&äure zusetzen; auch lassen sich

diePräparale niitAlaancariuin oderilämoioxylin färben.

— AoÄ di«Saip«twrtar«-Pi&i>»Tato, MmenlUeli quer-

gestreifte Mustcelfasern wascht man mit Wasser mehr

maJ« aas und ting^irt sie mit Fioriosäure oder il&ma-

tozylin od«r Fuobsin, glatte ltaskslfM«ro mit Himar
toxylin oder Alaaocarmin.

Gatehoiise (20) bebantleli seine abgeblassten

miorosoopisoben Präparat« mit Terpentinöl,

welebes mit PtorinsKaro fasiltigt wordm war, noter

Zusatz von Jodcrystalten.

Gravis empfiehlt Agar-Agar, umParaffin-

wbnitto aQfxQkleban. In kaltem dMliilirton Wasser

lässt man 1 Theil auf 1000 aufquellen, kocht eine

Viertelstunde lang und fittrirt Damit werden übject-

gläser bestriobeo, die Paraffinsobniite auigesohmolzea,

daan müssen sie aber erst M Standen troekaen, ehe

weitere Behaodlaog mit TinodonsOfissigkeltoll tt. i. W.

vorgenommen werden kano.

Gray (23) fibertiebtGlasplatten mit aber 1 pro«.

Leimlösung (gotd label gelatine) in warmem Wasser,

legt die Schnittserien darauf, lisst in senkrechter

Stellung in der Wärme trooknea, vermeidet aber sorg-

ftltif das Paraflln der Sobnilto anioaobmehen. Das

Verfahren soll der Collodium-Nelkenolmischuiig vou

Sobällibaum vorzuziehen sein, besonders bei Naob-

firbung mittelst wässeriger Faxbstoiflcisuogen.

Haug (35) bat eMgeo llodifioationen der ge»

bräuchlicben Mischungen von Boraxcaririio, Borax-

litbioncarmiD und Hämaloxylio Vortüge zugeschrieben.

Dem gewSbnltebenBoraieamtn werdeD(aQflOOTbeile)

37,5 Theile einer 5proc. Essigsäurelösun^ zugesetzt,

so dass die Mischung hellrotb durchsichtig wird. —
Zur Darstellung des Boraziithio ncarmins lost man

anterEnrinhttttg 1,5g Borax, der mit 0,75— l,OGa^

min verrieben wurde, in 100 Theile einer kaltge-

sätligUn Lösung von Lithiumcarbonat auf. Femer

benutite H. wa Rfidtennarksllrbangen Kapfera«etet,

Kalinmbicbromat. Hämatoxylia-Ammoniakalauo, Chlor-

wa!»'!»>rs!*"'ffsaiirn oder Oxalsäure, neutrales Carmin,

Borax- bmüaugenäalz u. s. w. U. findet seine Metbode

Biabt sehr ooapltolrt «der langwwrig, aa«b bringt sie

alle Formbestandtbeile des Rückenmarkes gleichzeitig

aur Anaohannng. Uamatoxylinlösung stellt man
dar, indem «ine derartige ooDoeotrirte wlsisrige

L(liiiag(30 Theile) tropfenweise mit «tneir flonneiitrirteii

TiSsang; ron Alaun in Ammonium versetzt wird . bis

Farbenveränderung eintritt, dann werden noch 200

TbeUe Wasser i^ssdaL
Kaiser (27) empfiehlt Naphtylamin braun

(0,33 g auf 100 Theile Drittelalcobol), um Kücken-

marksquerscbttitto tu ftrben. Letttere werden in

Filtrirpapier eingeschlagen, auf einige Stunden in die

TiDCtionsflüssigkeit ^^r>bnrht und mit dem Abbe'schen

Condensor and Kreazdiaptiiagma unterSQCbt. Die

ohromatophilenOangliensellen erscheinen dunkdbraoa,

die achromatophilen hell, die Blutkörperchen schar-

lacbrotb, die weiss« Substenz gelbbraun. Färbungen

auf dem Olfjeottriger siad als n miglefehmäasig zu

venrarfea.

von KöUiker (30) wendete di'^ ^olgi'sohe

M e i h u de auf das Rückenmark von neugeborenen md
Jun<,'en Säugern in folgsuder Form an: Btatatd«

Sliicke wurden in 40— 50 ccm einer Mischung TMl

4 Tb. 3jiroc. Kaliuinbichromatlösung auf ITh. Iproc.

Ueberosoiiuusuure gelegi, die Losung nach einigen

Standes eroenert; naobt—8 Tagen kamen die SMtek«

in 0 75 proc. Silbeinittatlösung auf !— 2Tage, nach-

dem sie in verdiinnterer Lösung abgewasoben waren.

Dann in 40proo. Aloobol, abeolvtea Aloobol, Oell«tdia,

die Schnitte in Creosot, Terpentinöl, sie WtrdtD io

Xjrlolbalsam ohne Deckglas eingebettet.

Koppen (31) giebt ein Verfahren an, am ela-

stische Fasera, sowie du Stratmm «•rMumdsr
Epidermis isoürt tn lirben.

Härtung in absolutem Alcohol wenigstens 24 Stunden.

J'-d<;.-imali^f Uerstollutig t-incr frischen Lösung von 5 g
einer ctmCMitrirtf n aicobolisehen Lösung von Crystall-

violett und et>enso viel Carbolsäare auf 100 g Wasser.

Ostin bleiben die Schnitte 15—24 Stunden, über Nacht,

kommen danu S Minuteo in /odkalianlSeong, 5 Minatan
in lOproe. CblornatrinalSsnng, IS Seennden in eine

1 proc. Chlorwa«>-'»rsti ff4ure, wobei sie in Bewegung
erhalten werden. Danu absoluter Aicoboi, Terpentinöl,

XtIoL Oanaiiabaltani

Derselbe (31. Dd. VII) le>(l zu färbende grössere

Schnitte aul Glaswolle in ein Deckelglas. Die

Färbung der elasUacben Fasern mit Gentianaviolett

oder Crystallviolett wird übrigens durch Aloobol aus-

gezogen. Zu Doppelfärlungen sind ammoniacalisches

Carmin (ditTuse Färbung), Alauncarmin und PicrO-

carmin an empfeblen.

KQkenthal(S2)kIebt microscopische Paraffin-

schnitte mit Collodium und Nelkenöl auf, verdunstet,

wäscht mit Terpentinöl aus und dann kommt der

Scbnilt in Terpeatindl, welebea mit aloohoUaohoo

Lösungen von Carmin- oder Anilinlkrbon gefirbt

Warden um darin sich zu tingiren.

Kultsohitzky (33) glaubt, dass die Färbe-

metbuden keineswegs einen so bedeutenden Antbeil

an den ResvlUten besitaen, wie man an der Ein-

führuog einer Menge neuer Farbstoffe ohne Eride in

die histologische Teobnik annehmen könnte. Vielmehr

werden stob in Zakonft eine gaoso Aasabl der Jeiit

gebräuchlichen Methoden als überflässig erweisen. K.

giobt mit Hürksii'ht hifraiif o'enaao Anweisucp', wie

seiner Ansicht uacb ilamaiüxyiin und Carmiu (Bericht

f. 1689. 8. 40J aafswendet weidoa solltoa.

Filolole Loolerq (86) fitbt BlvIbSrporaboa
von Vogel-Embryonen mit Fuchsin, wäscht mit

20—33proo. Essigsäure und dann mit Wasser aas,

tiagirt mit Malachitgrün, woraaf Bobandlaag des Oe-

webes mit Alcobol. Nelkenöl, Bataam folgt; die Blut-

körperchen und die Kernfra^nren werden rcth, Alles

übrige violett. — Für ;baugethierblutkörpercben
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empfiehlt sie Coogoroth, dann MetbytrloUtt, Bosin; di«

Körperchen erscheinen or»ngegelb.

Meyar (38) verwendet das F hotoxjriin in drei

OoBoantrstiftiMBf nlailiob n 0,5, % ud pCt ii

•iner lö?ui-p von Alrohol absolu^u? und Arther zu

glaioben Tbeileo. Man kann die eiugebetleteo Prä>

pmt« In ?»nlQMiteib Aloobol mfbelMii oder naeh-

tri^lich mit absolutem Alcohol, Origanum und Berga-

BOttöl bebandeln und dann in Panirfln einschmelzen.

Obregia(44) führt eine neue Modification

der Golgi'schen Methode ein. Die mit Müller-

scher Flüssigkeit und Sublimat oder Silberaltrat be-

handelten Stiirk? des centralen NerTensystems lassen

«ich eehr gut aus freier Hand sohneiden. Die Schoitte

werden dsDD in 10 eem Aleohel gebreebt, der mit 8
bis 10 Tropfen einer Iproc. OoldchloridlfiiQaf ver-

setzt ist, und 15— 30 Min. im Dunkeln darin ge-

lassen. Daun kommen sie einen Augenblick io

50proe. Aleebel» in deeUlllilM Wener, dann anf 5
bis 10 Hin. in eine 10 proc. wässerige Lösung ron

aatersobwefligsanrem Natroo aod werden sweimal in

WaMer nasfemwolieB. Witnrtge GoldldniDgen eind

mt vermeiden, Nachfarbnngen mit Carmin etc., Aaf-

leg^en einen PeoVglases sind jetzt thunlich geworden.

Die OaDglienzellen werden schwarz, grün bis dunkel-

vioMt

Oppel (45) behandelte Alooholpr&parate der

Leber mit 0,5 proc. Kaliumehromat 24 Stunden

lug, dann Standen lang mit 0,75proo. Silberaitrat-

NteQttg und erhielt die bekunttn, hier nnd dn flir

Nertenfasern gehaltenen Bindegewebsnetzegeschwärzt,

welche die Blutf^efässe umspinnen. Bei grösseren

Stöcken wird 4proo. KaliumohromallösuDg benutzt.

Die QallenoapiUaren de* Kentneheni ftrben sich mit

2— Sproc. Kali'jnirbromatlösung, wenn nachher Silbar-

oitrat aogewandi wird (vergl. Bericht f. 1889. S. 40).

DMMlbe KdiDiDohroflMt dient, an «n Aleobol-

|iii.pMleB wa Leber, Lymphdrüsen, Milz Paseraetze

darzustellen Stücke der gefSrbten Leber komtnen

S4 StoDden lang in 0,6 proc. Kaliumohrocuaiiosung,

dnaa «of 6—M Standen in 0,75proo. Sllbemittnt-

lösung, «eb»{ lioh dl« intrnloba)iren Fuenwtie
bilden.

OvertoD (46) suchte nach einem Mittel, um zu

dunkel gewordeoeUeberosmiam säure- Präparate
Mlknh^en. Bekannt ist die Methode tob Panl

Mayer (Mittbeiloogen ans d. xool. Station zn Neapel,

Bd. II. S. 7) mit Cblorcaloiam und etwas concentrirter

ChlcnraMentoflUnie in TO^dOproe. Aloobol. 0.

zieht das yon Pol (1884) empfohlene Wasserstoff-

»uperoxyd Tor, Ton dem 1 Th. in 10—25 Th. 70 bis

80proo. AI(M>hol gelöst werden.

Pease (53) meint, es sei aar eine Frage der Zeit,

wann aUe nnsere in Canada oonterTirten Prä-
parate zu Grunde geben. Daher sollen sie mit einem

Parafünrande eingeschlossen und dieses mit Bell-

sohenComeot überzogen werden, dem etwas Chloroform

MgOMitt kL
»fclMamsil lie IMtolB. im. B«. I.

[Das Verfahren von Friewoski (57) ist folgendes:

1) Breite, 5—8 mm dicke StScke des zu untersuchen-

den Oewebea werden auf 24 Stunden in 96pcoc oder
absoloten Weingeist gelegt. — 2) Aus diesem Aloohol

kommen die Stücke je nach ihrer Grösse auf eini^'e

bis 24 Stunden in wasserloses oder wenii; Was!>er t:nt-

baltendes Anilinöl. — 3) Darauf werden sie nach ge-

höriger Abtrooknnng mit Fliesspapier auf 24 Stonden
in reinee Cbloroforin gelmeht. — 4) Aus dem reinen

Chloroform legt man sie auf 24 Stunden oder noch
länger in Paraffin-Cbloroformlösnng, welche auf
40* C. erwärmt ist — 5) Dann auf 24 Stunden in

reines gelüsten Paraffin im TticrmosUt. — 6) Endlich

wird das Gewebe im Microtom geschniitcn, das Paraffin

dnieb Chloroform, Xylol oder Benzin entfernt, die

StOeke in Weaser gelegt nnd in der gew5hntieb ftb-

HohoB Weise gei&rht Staklii O&aka«).}

Kabinovics (58) überzieht Objectgläser. um
Serienschnitte aufzukleben, mit flüssigem

Biweiss ood Qlycerio, ohne za erwärmen, legt

die SebBilte anf und die Gttaer In Tolnet, dann 5 bis

10 Min. lang in absoluten Alcohol und wieder in

Toluol. Zuletzt Einschluss in Canadabalsam.

KobertsoD (61) theilt im Original nachzu-

sebende Methodtn mit, um firiiohe nit den Oofrier-

microtom zu sobBetdande, lowte gekittete Gewebe
einzubetten.

Rossi (63) bescbleonigt die VerduastUDg der in

die Gewebe elngenhrten fliokilgen Gele eto. bei der

Imbibition mit Paraffin durch Anwendung einer

Monke'schen Doppelluftpnmpe. (Yeigi. a* Berioht f.

1889. S. 38. No. 108 u.l09).

Samassa (64) wendet gegen die Daratellnng von

Sehrwald (s. unten ceotr. Nerrensystem) in BetrelT

der Golgi'schen Metbode ein, dass die Sehrwald-

schen Präparate sich nicht balteu würden. Silber*

biehromat ist in Alcoliel, Tolnol, Pkraffin^ Canada«

baisam durchaus unlöslich. Wenn man aber einen mit

Toluol imprSgoirten Schnitt mit Cao&dab&lsam und

einen Dedrglas bedeekt, ee der eBtslehende

Diffusionsstrom anlösliobe Silberpartikel mechanisch

nach dem Rande di^s Deckglases entführen. Lasst

man das Deckglas weg, so siud der Widerstand, die

Anfangsgesehwindlfkelt nnd die lebendige &aft dee

Stromes nach S. sehr viel geringer, woil der Strom

einen ?iel kürsereo Weg surückzolegen bat, ea wird

daher weniger Stlbemledendhlag ans dem Gewebe
berausgeschwemmt werden. (Dem Ref. Int die pk|j-

sicaiische Deduction unverständlich.)

Sc baffer (68) glaubt, dass beim Auswaschen

von Rdokenmarksqaersobnitteo, die in Chron*
B&nre gehärtet sind, ein Moment eintreten könne, wo
nur das Myelin noch Chromsäore enthalte-, dies sei

dann der richtige Augenblick für die Hämatoxylin-

behaadloiig.

Derselbe (67) wendete tnalobst für die nensoh-

liehe Retina eine Färbung mit Essigtiare«Hina-
toxylin an (Bericht f. 1889. S. 40).

Die in Mülier'scber Pluüsigkeit crhiirtelcii Schnitte

wurden 1'2 Stunden in Iproc. Chrcm.siiire gtibr.^cbt,

kors« Zeit auagewässert, dann ia Essigsäure-Häma-
t^sylia etwa SO Standen lang tingirt nnd nit Boni-

4
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IterUiqrulttUlIlB M. 12 i^tuodm kng eulliibl. Di«

AoMCBglieiir und Ellipsoid« oder nve dis «iteraa
wer3«B bUia, dfe FiiiieDglieder hvllbnon. in 4er flttb»

cheTv-Zapfenkornerscbicht sin'! einige Körner aufallend

danket tingirt, was manohmat aaeb an den ^^pfen und
ZftpfeoAuMnt dotiitt

Shimer (70) empfiehlt ein« uu« Einschluss-

flQssigkeit. Sie bes*eht aas gleichen Thi»ilen Oly-

oerinleim (nämlich äÜ Th. Gelatine auf 70 Th.

WHMr, 100 Th. Oiyowia, % Tk. OwbolAw»), OI7-

cerin und Farrar r^ichf^r Lösung (s. unten Walford).

Was alles in dieser Misohaog sich zosammenfladat,

tlarl Mb l«icbt piDoantfMli b«rMbii«D. (Ref

)

SMrliog {Ii) erörtert eine Keihe hiatologi-

sdber Oot«rsii«hiinfsm«thi>d«ii. Blntpttttehan

erhält man, wenn man einen auf dem Objectglas dünn

aaagabreiteteu Blatstropfan btonen vier Secuoden ein-

tfookiimi lltft, d»DB mit d«oi Deokglas bed««kt und

dorob Paraffinwachs abschliesst. — Fibrin firbt VOM
in «Schnitten durch eine Miscbang von 44 ccf<* einer

5proc. OentianavioletUosoog mit 1 ccm Aniiiooi und

6 ocB 90'pfoe. Aloobola$ dran «iid mit Jod, walchas

in 5 proP. wässeriger Jodkaliumtosung aufgenommen

ist| aotfärbt, mit Anilinöl and Xjlol zu gleicbaa

TbtilM «affabellt nnd ia Canadnbalsam, ist is X}1ol

gelöst ist, eingebettatt INa Pibrinfasern wtrdan vio

lett tingirt. — Um Platlenepitheltellen m isoliren,

kann man die Kionladenaoblaimhaut der Wiederkäuer

mit trookMen PaDcraamtriot maeariran. (kijih

mitosen sieht man am besten bei 2Ji— 4 cm langen

SaJamanderlarven. Man härtet die Thiere in 0, i4proc.

Cbromsäure, macht Querschnitte des Schwanzes» färbt

di« Schnitte mit Safraain, bobudalt ai« mit ang»-

säuertem Alcohol und srhüest sie in Balsam ein. Die

^ Thiere müssen aber gut gefüttert sein. Fär S&uge-

tblMmilOMn ampflablt 8i«b dai Amnion Ton Ratton-

embryonen (Bericht f. 1889. S. 39. No. 121). Leti-

tere sollten 1.8— 2 cm lang sein, die Tocbtersterne

haben eine Distanz von 0,013 mm. Auch die Me-

thoden von Hartinotti 0 Rooogotti (Baricbt f.

1888. S 43 sind empfeblenswerth — für elastische

Fasern s. den Bericht f. 1888. S. 43. No. 66 und

1S89. S. 49. Ro. 9. — Pflr dto elMUfcbon FMorn
der Lunge sieht S. Magentaroth oder Metbylvioleit

vor. Die Präparate werden auf dem Ohjectglas ge-

tiocknet und mit Balsam behandelt. — Disos aua quer*

goilioiflon HnskelAHon «tollt S. mittolst atondenbogor

Maceration in einer gesättigten L5san^ von Ammo-
aiBmearbonat fa«r, das Sarootamm ebeuso binnan w«ni>

gOB Minnton, fUmtollan das lalitoron mittolst otoos

dicken darüber gelegten Haares und Compression. —
Die Drüsen sind nach HeiJenhain, die Nervenfasern

mit 0,6— 1 procSilbernitratiosungoderoacbPlatDer

(Boriobt r. 1889. S. 39. Vo. 99) mit Bisonoblorld au

tingiren. Endlieh trocknet S. Ricken marks'[uer-

schnitie. die mit Metbjrlaoblau gef&rbt sind, auf dam
Objectgla« und sebNasst in Balsoro oin odor man folgt

dor ursprQnglichen Methode von Qolfi (Sulla fina

anatomia dogli orgonl dol systom» oorfooo. NiUno
1876).

Saobonnok (75) bovirbi das Rrstarrtn doo Pn-
raffins bei Einbetlunj? mittelst Aetherspray. Zur

Entwässarang von Celloidinpräparaten werden letztere

in Anilindl auf eine vielfach durchbohrt« Qlasplatt«

in eine Qlasdoae gelegt, auf deren Bodoa «lob IMm
StSckchen von Kaliumhydr&t befinden.

Sussdorf (76) färbte Schleim in den Spei-

cheldrüsen mit 1 proc. Lösungen von Heihylviolett,

otbylonblaa odor Fnobsin (Boriobt f. 1889. S. 89>

III. Uemcalaffc «iewebobeatandtbeilc, lelleoleboA,

I) Attmann, H., Die Blementarorganismen und
ihre Hesichungon zu den Zellen S. Leipzig. Vü u.

14& Sb Mit 21 Taf. 0. 2 H,,lzsrhn. — 2) Derselbe,
Notiz über die Rin>;korner der Zellen Arch f. Anat.

Anat. Abth. U. 5 u. 6. S. 902—30$. (Die .Seocetion

Ist «in grannllror Pioooaa.) — ^ Avorboob, L, tat
Kenntniss der tbierischen Zellen. Sitzungsberichte d.

K. Preussischen Acndemie der Wissenschaften zu Berlin.

No XXXII u. XXXIU S 735-749. - 4) H., Kipc-n-

mentelle Untersuchungen ülK)r den Eiufiuss des Kernes
auf das Protoplaaaa. Humboldt. Jahrg. IX. H. 4.

& 1S8. — &) Balbiani, B. 0., Sur la atrootni« in-

tino du noyno da Lozopbyllum n«l«agris. SSoolod-
scher Anzeiger. Jahrg. XIII. No. 329 S 110-115. Mit
.1 Holzsohn. No 380. .S. U2— 136. Mit C Fig. —
6) Bataillon. K, La degiaerescence musculaire

dans la queue des larves d'Anoures et la Pbagooytose.

Conpt. reodua de la »oci6t4 de biologie Sir. IX.

T. II. Mo. 10, 4 pp. ~ 7) Oorsolbo. Ktado pii-

liminaifo our lo «inteo ntioMolairo dräo l*biatolyae

chez les aropbibiens. 8. Lyon. G pp. — 8) Dersel be,

Modifications nucl^aires intiressant It nucliole et pou-

TSOt joter quelque jour sur sa siijnification Compt.
rend. T. IX. No. 21. p. 1217—1219. ~ 9) Beneden,
Kd van, La r^pliquo de If. Quignard ä ma not« rela>

tifo au d^doublemont daa onaao ohromwti^ooa. Aiehi>

«B do biologie. T. X. P. 1. p. 108—IM. (Portootsang

der Polemik gegen Guignard, Bericht f. 1889 S. 41.

No. 10) — 10) Derselbe, Seoonde riponse a Mon-
sieur liui^'nard au sujet du la division longitudinale

des auses cbromatiques. Zoologischer Anzeiger. Jahrg.

XIII No. 831. 157—163. (Weitere ForteeUung der

Polemik.) — 11) Bertaccbini, P., Sui feoooMOi di

divisiono dollo oellole seminali primitfre oello Bnm
tompomrio. La Rassegna di Scienze mediche. Anno IT.

No. 8. o. 1^—144. Con fignre — 12) Billroth, T,
Ueber die Einwirkung lebender Pflanzen- und Thier

zelten auf einander. 8. Wien. 41 Ss. — 13) Der-
selbe, Dasselbe. Allgem Wien. med. Zeitung. Jahrg.

XXXV. No. 89. S. 848-844. — 14) Bolains, B.

Jun., Intraeellaüre G&np;e. Rrwiedemng auf einige An-
klaffen des Hrn. F. Li v Biologiacbes Centraiblatt,

bd. X. No. 21. S. 654— täoG. — 15) Bonnet, E.,

Ueber Kingeweideroel&nose. Würzb. Verb. Bd. XXIV.
Ho. I. 8. 1-18. Mit 1 Taf. — 16) BBtaehli's «zperi-

nnntal imitation of protoplaamlo noTemeni Amerienn
Naturalist Vol. XXtV. Np.281. p. 492, - 17)Batscbli.
0., Ueber die Structur des Protüpla.sma. Verbandlun-
i;en des naturhistorisch-medicinischen Vereins zu Hei-

delberg. Bd. IV. H. 8. — 18) Der.selbe, Weitere

Hittheilungen Ober die Structur des Protoplasma. Bio>

logisches Centraiblatt. Bd. X. No. 82. 8. 697-708.
— 19) Campbell, D. H., ObsenrstiOB Of Noeloar IM-
Vision in Plants. Uofanical Gazette 1889. Vol. XIV.
p. 199 — 20; D(!rselbe, Studies in Cell-division.

Bulletin of the Torrey botanical Club. Vol. XVIL
p. 131—182. Witb 2 pis. (Empfiehlt die Haare Ton
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Tndesoajilia virginio« zum Stadium der Caryomitose.)

• 21) CbAtio, J., La oeltule nerreuse. Rtudes d'bisto-

lofie MOlofiqDO aar la forme ditc myeiocjic. 8 P&ris.

C5 pp. knt M» p1. — 92) Chtto« C, Ueber die Be-

dtatang iw dfreeton Ksrntheilonf. Sohriften d. phj-
sikalisrh-rc.-.n.-.tniwhcn (lesellschaft zu Königsberg.

Jaiirg. XXXI 6 Ss — 23) Clelaüd, J., The Longö-

vitv of Tettural Elements, particuUrly in Dentine and
Boöe. Nature. Vol. XLI. No. 1061. p. S92-äi)ä. —
S4)Ca(git A.« Ä pro(iosito di sposUUB6ati del carto-

plato» e d«l onoleolo oAlla eellala nwvoaa notoria.

AtU della R. Aeoadenia im lauem. Yol. Tl. Sem. 1.

F. 10. p 23^-888. Con 2 25) Coi, C. V.,

Protoplasra and Life, two BjoU gical Kss&ys 8, New-
York. 67 pp. — 26) Czerny, A.. Ueb 'r RriL-kbilluugs-

vorgänice an der Leber. Arcb. f. mioiosc. Anatomie.

Bd. XXXV. H. I. S. 87-108. Mit 1 Taf. - 27) Dan-
geard, P. A , Notes on Flagellata. Jouroal of ttie Royal
Mieroaeopieal Society. P. 5. p. 615. Le Botaniote.

p. 27—33 .\vec 2 Hg. — 28) Demarban, H., Di-

Tision» et deg^n^rescenoe des cellules f;6ant<b de la

moelle des os. La Cellulo. 1889. T. V. p 27—57.

ArM &pL CBeriobt f. 1889. S. 51.) — 29) Dreyer,
K, IMe Theorie der Bioeryilallisatioa im AllgemetoeB
und die SIteletbildung der Polycystinen im Beson»

deren. Inaug. Diss. 8. Jena, iO S$. — 30) Errera,
L-, Does a Magnet aflcct Karyokincsis? Bulletin de la

Soci6te Royale beige de Botaoique. Journal of tbe

Royal Microscopicai Society. P. 4. p. 445. — 31) Der-
aelbe, Sur la diatinction vieroohimique des alsaloides

et des mti^res proteique». 1869. Bninlles (Protein-

s jb^Vinzen sind utilöblii-h in absolutem Alcobol, ferner

in üproc. alcohulischcr Weini.'iurtli''suii(;, .sowie in einer

Mischung von O.Sjjroc Chl(.irwas.serUofTsäure in 95proo.

Alcobol) — 32) Kayod,, V., Ueber die wahre Structur

des lebendigen Protoplasmas und der Zellcnmembran.

NatoraiMeiuoliaftliehe Bnndsobaa. Jatarg. V. No. 7.

8. 81—84. — 88) Dereelbe, Straetore of Uving Pro-

toplasra and Ctitmembrane. Journal of thu Royal

Micn.scopical Society. P, 4. p. 474 — 31) Fell, G.

E., Thr Ii iluence of Blec'ricity on l'rotuplasma. Ame-
rican Hontbly Microsoopical Journal. Vol. XI. p. 16^

bii 190. — 35) Flemming, W., Ueber die Theilung

VW PigaMBtMUaB and CapilUrwaiidMUeii. Arobiv f.

leme. Anat Bd. XXXV. H. 8. S. «TS-SS«. Mit

1 Taf. — 3R1 Frr mni'i-i-i. C., Zelle. Roal-Kncycto-

pädie der gesamoa itjii ÜLilliundc vou Kulcnbur^. Bd.

XXI. S. 4r-t»-501. Mit Ut Imk. '- 37) Derselbe.
Ueber neuere Erklärungsversuche der Protoplasmas trö-

mangen und über die Scbanmstructuren BQtscLii's

Aoalonisoher Ameinr. Jahrg. V. No. 32. S. 648-652.
No. 98. 8. 681-879. Mit 4 Fig. - 88) 6ad, J. nitd

J. F. Heymans, L'ebcr das Myelin, die myelinhaltigen

und myelinlosen Nerven fa&era. Archiv f. Anat. l'bys.

Abth. fl. 5 n. 6. S. 530—550. — 89) (iauU, J.,

Ueber das Auftreten von Fett in den Zellen und die

dadnreb bedingten pbysiologiscben Bilder. Ebendas.

H. 5 n. 6. S. 551-558. — 40) Greef, R , Ueber de»
Organismus der Amoeben, insbesondere über Anwesen-
beit motorischer Fibrillen im Eotoplasma von Amocba
terrieota. Sitzongsber. der Gesellschaft zur Bcfürderung

der gesammten Naturwissensohaften zu Marburg. No. S.

8. 91—96. — 41} Qreenwood, M., Ueber die Ver-

damng bd Hydm. Ref. tob R. von Lendenfeld. Bio-

logisches Centralblatt. Bd. X. No. 9. S. 209—213. —
48) Guignard, L., Sur la formation et la diff^renzia-

tion de« 616inents sexuels qui interviennent dans la

ffoondation. Joamal de micrographie. Ann. XIV. No. 6.

— Derselb«* M. van BraodsD au sujet de ses

dieoorertes aur la diviiion ondiair». Compte« rendoa

da la aotSM de biologie. Str. IZ. T. IL No. 1. —
44) Derselbe, R^por«;? n la derniSrc Note de M. van

Braeden fils. Ibidem, l'itns. 1. Mars. — 45) Der-
selbe, Un demier mot ä M. van Beneden fils. Zoo-

|0|^MÄar Ansaiftf. Jahrg. Xm. No. 838. S. 349—851.

— 4(3) Haber landt, G., Das rcizleitende Gewebcsystem
der Simipflanzc. 8. Berlin. III. und 7 Ss. .Mtt 3 Ta'. —
47) Haosomann, D., Ueber pathologische Mitosen.

Virobow'a Arobiv. 1891. Bd, CXXUL H. 9. & 3&6
bii 870. Vit 9 Taf. (Dreihelie Kemtbeitnngen, asym-
metrische Caryomitosen, Abirrung von Fadcnschleifen
u. s w.) - 48) Hartog, M. M, Preiiminary Notes on
the Functions and Uomolofties of the (?untraetilc Vacuole
in Plants and Animals. Report of tbe 58th Meeting of

the British Association for tbe Advancement of Scienee
»t Batb in Septbr. 1888. 8. 1889. London, p. 714
bis 716. (Bericht für 1889. S. 42. No. 54.) — 49)

Heitsmann, C, The Con.stitation of theOrganism
Recognited by Single Elements of Plastids. Microituopti

Trenton. Vol. X. p. 131—140. 50) Derselbe.
La Constitution reconnue par l'ötat d'une seule eepeco
d'el6mcDts ou plastides. Journal de miorogtapbie«

Annie XIV. No. 9 p. 268—370 — 51) Hennegay.
Ii. f., NouTolles reoberohes sur la dirision des eelhiles

embryonnairea chez les vert^br^s. Comptcs rendus d-;

la societö de biologte. Tome II. No. 26. p. 444— 44ö.
— 52) Hermann, F., Die Entstehung der oaryokiueti-

MboD Spiodelfigor. Mftooben. Woohensobr. No. 47.

S 880~881. — 58) Hartwig, 0. n. Ootamebong.
anr Morphologie und Physiologie der Zelle. H. 6 8.

Jena. — 54) Hil lern and, C, Introduction ä l'^tude

dö la spcciticitt' ccllulaire cbes l'hooime. These. 4.

1889. Sl pp. (Vergl. Ber. f. 1889. S. 42. No. 55.) ~
55) Hofer, B,, Ueber die lähmende Wirkung des Hy-
droxylamins auf die oontraetUea ElemeDte. Zoitecbr.

fttr «isaensehafUiebe Mieroseopi« o. a. ir. Bd. VIL H. 8.

S. 318— 826. (Verwendung von 1 prjc. Hydroxylamiii

Chlorids isuid Abtüdien von Infusorien etc. Fixiruii|<

mit Alcobol od>i i er visäure, Essigsäure ) — !>6) U ift-

mann, N., Kinige Heobacbtuogen, betr«äend die Func-
tionen der Leber- und Milzzellen. 8. loaug.-Dissert.

Dorpat. — 57) Kasaaoder, J., Deber die Pigaentation
der Dterinsehieimbant da Sabafea. Areh. for mierose.

Anat. Hand XXXVI. H-ft 4. S. 507-515. Mit 1 Tf.

— 5S) Köppe, H., Die Bedeutung des Lymphstrome^
für ZellLiientwickelung in den Lymphdrüsen. Archiv

lur Anal. Phy.siol. Abth. Suppl. S. 174—181. Mit

1 Taf. (Nach Abbindung der Lymphgcfässe gehen di«

Leocooytoa in der Drüse zu Grund«, atatt sidl anau-
hiofon!) — 59) Krapoli,C., ExperineatBlle o. bist«'

logische Untersuchungen über die Regeneration der

männlichen Mamilla. luaug. - Dissertat 8. Tübingen.
30 Ss. — GO) Kühn, Ii., Notiz über vitale Reaction

der Zeligranula nach subcutaner MelbyleDbiauinjection.

Archiv für Anat Aoat Abth. Heft 1 und 2. S. 113

bis 115. — 61) Laakester, E. Ray. Prof. BdtaobU*«
Bxpefinantal Imitation of Protoplaemte 'Hovement.
Joom. of microsc. VoL XXXL P. 1. p 99-108. —
62) Lendenfeld, R. v., Bemerkung über die Leucht-
organe der Fische. Biologisches Centralbl. Band X.

No. 9. S. 215—216. — 63) Leydig, F., Intra- und
intercülluläre Gänge. Swodas. No. 13 u. 14. S. 399
bis 396. — 64) Liagnao, A., Ueber die Bedentang
der MuskelkSrpercben fBr die Regeneration nach Ver-
letzungen. Inaug.-Dissert. S Königsberg. 24 Ss. —
65) Lode, A., Beiträge 2ur Anatomie und Physiologie

des Farbenweehsels der Fische. 8. Wien. Mit 1 Taf.

— 66) Derselbe, Daaaeib«. Anniger der k. k. Aoad.
der WissODSobaften «i Wien. No. 6. 8. 48—47. —
67) Löwit, M., Ueber Amitose (direote Theilung).
Centralblatt für allgemeine Pathologie und pathologische

Anatomie. Bd. L Nu. 9 u. 10. — G8) Lübars oh,
Ueber die Ursachen der Immunität. Fortschritte der
Medicin. No. 17. — 69) Lukjanow, S. M., Graad-
iQge einer allgemeinen Pathologie der Zelle. Vorleeg,

gehalten an der k. Unireniat Warsehaa. 1891. 8.

Leipzig. VIIL 325 Ss. — 70) Massart, .1. et C
Bordet, Recherches sur l'irritabilitö des kuctcytes et

sur l'intervention de cette irritabilit6 dans la iiutrition

des cellales et dana rinflammation. Journal de la so-

4*
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oi^t^ Ro^ale des sciences m^dicalas et natarelle« de

BroMlIea. 16 pp. — 71) Masioni, Y., SdU* afficio

delle oeltnle giguiti d«I ft({sto 4ei neouati e«e. II«n.

della Accademia delle sc'enze di istituto di PclA^na

Scr. IV. Tomo X. F. 4. p. 739-744 Con una Uv
— 72) Matz iorif. C, Zur Zellenlehre Naturwissin-

schaftl. Wochenschr. Bd. V. No 36. S. 351— a.'>S.
—

73) Maupas, E , Le rajcnniascmcrit karyogarnique cht e

les cilite. Journal de mierographie. Ann^XiV. No. 9.

p. 374—^281. — 74) M atiriee, C. Deoz oaa noareanc
ae digestion intracellulaire. Comptes rcndus du f^. n-

gr^ international dt Zoologie cn 1889. p, 30.') —.TOT.

— 75) Tho d"ctriiie ff l^hagocytcs. American Natu-

ralist. Vot. XXIII. p. 819-821. — 7ß) Meliiier,K,
Ueber die Beziehungen der Granula zum Fettansatz.

Areb. f. Anat. Anat. Abtb. H. 1. S. 8S~96. Mit
f Tif. — 77) Ueyer, A., Alkaliiobe Besehaffmbeit

des Protoplasma. Boi.itiische Zeitung. XLVIII.

S. 2.^—237. — 78) M oriiurgo, B.. Del * neopro-

duzione degli c-lem' iit: ctjUulari nei tessuti di animali

nutriti dopo un iungo di giuno. Archivio med, Vol.

XIV. F. 1. p. 29-62. — 79) Nathusius, W. von,

Uatersaehangen über Btrting'sebe Sörperebeo. Ztaebr.

f. Zool. Bd XLIX. H. 4 S. 601 llit 1 Tat —
80) Naawerck, C. Ceher Musktlregeneration nach
Verletzungen. 8. Jena- 58 Ss. Mit 5 Taf. —
Nicolaides, R. u. C. Melissinos, Untersuchangen
über einige iotra- und extranucle&re Gebilde im Pan-

erea* der Siogetbiere und ihre Beziehung zu der Se-

Ot»ti»o. Arch. f. Anat Physiol. Abth. U. 3 u 4.

S. 817-825. Mit 1 Taf. — 82) Nicolas, Ä., Le
noyau cellulaire dans les f;laniics mucip.are^ du Peri-

pate. Revue Biologique du Nord de la Frar.ce. T. II.

No. 9. Kxtrait. 8. 11 pp. Avec unc pl. — 83) Nuel,
J. F. et F. Cornil, De readotb^linin de la ebambre
anMrleoi« d« l*oeU, pwiaealiireneBt de la comi». Ar-
chive« de biologie. T. X. F. II. p. 235—271 Avec
2 pl. (Sorties des presses le 31. aout. — Smirnow*«
Arbeit No. 104, erschien schon am "25 Jul: und das

betr. Hft wurde auf dem inteniationalen meiieiniscben

Congress zu Berlin [.Xniang August] ausgelegt, Ref.)

— 81) Nattall, U. F., Beiträge zur Kenatnias der
Innntifttt Inang. -Dias. 8. 65ttingen. Sft Ss. —
85) Oppel, .\ , fetter Pigm»ri1ze!le[i des Wirbelthicr-

darmes. Sitzui.gsbi.-riehto d Gt'sel 'schall f, Morpholo-
gie u. Physiologie /.u MiiiichtM» 17. Decbr. 1889. 8

Sep.-Äbdr. IC .Ss. — 86) Paladine, G.. GPinfiniU-

OMnto piMOli 0 1 tnonti della dottrioa eellularc. Dis-

«ono inanguralc. 4. Napoli. 25 pp. — 87} Pe-
trutebky, J., Entgegnung auf Hucppe*e Benerkun-
gen n. s. w in No. 18 der Fort.scbriltc d. Mfdicin.

(Phagocytencontroverae.) Fortschritte d. .Mediciii. No.

14. (Gegen die sog. Phagocytenlehre, weil Bacterien

auob ohne Leueoejten im Blutserum nicht nur im

Raacanaglas, sondern aaeh im Thierkörper zu Grunde

Siotn oder doob dogsneriren. (Vergl. Lubaraeb,
0. 88.) 88) Pfeffer, W., Ueber Aofnabne nnd

Ausgabe ungelöster Körper. Abhandlungen der K.

iiäcbs. Gesellschaft d. Wissenschaften /.u Leip7,i|=;. Math.-

physical. C|a,s8e. Bd. XVI. Nu. 2. S 14':t-184. Mit

1 Taf. — 89) Derselbe, I. Ueber Aufnabme und
Ausgabe ungelöster Körper. II. Zur Kenntnise der

Ptaamabaut und der Vaeuolen, nebet Bemorkongea
Ober den Aggregatsoatand des Protoplasma! nnd fiber

..sraotisoh^ Vorgange. Ebend8.s. 138 Ss Mit 2 Taf.

u. 1 llüUscbn. (Botanisch.) — i^O) Pfeiffer, L., Die

Protozoen als Krankheitserrej^or. ^s. Jena. IV u.

100 Ss. Mit ITaf. u. 34 Uolzscbn. — 91) Rabl,C.,
Bemerkungen über den Bau der Zelle. Prager Wochen-
»chrift. Jabrg. XV. No. 6 S. 69 ~ 92) Rath, 0.

Ton, Ueber eine eigenartige polycentrisehe Anordnang
des Chromatins. Zo di.gi^oh* r .Anzeiger. Jahrg. XIII.

No. 834. S 281-238. Mii l Uokschn. — ;»3y

Ribbert, Zur Conserrirung der Kerntheilungstiguren.

Ceotralblatt lür allgemeine Pathologie u. pathologische

Anatomie. Bd. I. No. 21. S. 668-671. — 94) Ro-
bert, F., Ueber Wiederbildang qnergeatreifter Muskel-
fasern. Tnaug.-DiM. 8. Kiel. 46 Ss. — 95) Raffer,
A., On tht>, Pba>,'0ryte8 of the Alimer.tarv Canal Jouro.

of micrxsc. Vol. XXX. P. 4. p. 482— 505. With one
pi. LH;) Ryder, ,1. A., Karyokitie ii Larval Am-
blfstoma. American Naturalist. läS9. Vol. XXIII.

p. 8S7—889 — 97) Sanfelice, F.. Contributo alle

oonoMensa dt alcune forme nueleart. Bollottino della

SeeietA di Natnratlsti in Napoli. Toi. 17. P. f. p. tl—
25. — OS) Derselle, Usage de Pbematoj) tine pour
rcconnaitrc la s6actiun atcalinc ou acide des tisius.

.li^urnal de mierographie. T. XIV. 1 p 21. —
9°i) Sanderson, J. S. B., La physirlogie du proto-

pla^me Revue scientifique. T. XLV, No 3. p. 65—

>

78. — lüO) Srhenek, H., Ueber Conaerriroai Ton
Korntbeilnngsliguren. Tnaag.-DisB. Bonn. 8. — 101)
Schneider, R., Neue bistelogiscbe Untersuchungen
über die Eisenaufnahme in den Körper des Proteus.

Sitzungsberichte d. K. Preussischcn .\cademie d. Wissen-
schaften zu Berlin. No. XXXVI u. XXXVII. S. 887—
897 Mit 1 Taf. — 102) Schürmayer, C. B., Ueber
den Bioflass äasscrer Agentien auf einzellige Wesen.
Jenaisehe Keitaebr. f. Natnrwiasenscbatl. Bd. XXIY.
H. 2 u. 3. S. 402-470 Mit 1 Taf. - 103) Schultie,
0., Ueber Zelltbeilung. Würzb. Sitzgsber. No. 9.

S. 135-138. — 104) Smirnow. A, Ueber die Zellen

der Descemet ischen Haut bei Vögeln. Internationale

Monatsschrift f. Anatomie etc Bd. VB. H. 8. S.SIt~
322. Mit l Taf. — 105) Solgcr, B., Ueber pigmen-
tirte Zellen nnd deren Centralmasse. Mittheilnngen aus
dem naturwissenschaftlichen Verein für Neu-Vorpom-
mern und Rügen in Greifswald. Jahrg. XXII. S. 1

—

34. Mit 1 Taf. — 106) Stefanowska, Micheline. La
diapooition bistologiqiw do pipnent daos loa yeoz des
Arthropodes mos raiaeooe do 1» Inmtire diresto et

rob.scurili complite. Recueil zoologiqae Suisse. T. V.

No. 2. p. 151—200. Avec 2 pl. — 107) Th6iohac,
Nüuvelles recherches sur les spores des Myxosporidies

(structure et deveioppement). Compt lend. T. CXI.
No. 19. p 692—695. — 108) Toldt, K., Tbie-

risebes and pfianiliebes Waehslbam. 8. I»«iptif.

81 S». — 109) Turner, W., Tho Cell Tbeory.
Pa?t and Presenf. S. Kdinburgh. 44 pp. —
110) Derselbe, Dasselbe. Journal üf anat. Vol. XXIV,
P. II. p. '253. (Historische Betrachtungen; llooke,

Micrograpbia, 1665, soll zuerst das Wort „Zelk'^ für

di^OWfni des Korkes etc. angewendet haben.) — 111)
Toiwom, Die polare Brregang dar Protisten darob
den galfaniseben Strom. PAQger^ Areh. 1889. Bd. XLY,
p. 1. Bd XLVr p. 267. 112^ Wagenmann, A,
Kiperimentello Untersuchungen über den BinMoss der
Circulation in den Netzhaut- und Aderhautgefissen auf

dl« Ernährung des Aoges, insbesondere der Retina nnd
über die Folgen der Sehnervendurohschneidung (iraefe's

Arch. BI. XXXVI. Abth. 4. S. 1—180. — 118) Wal-
de y er, W., De la caryociniee et do ses relatioDi avee
Ic Processus de la fecondation. Supplement traduit et

annot^ par P. Garnault. Bulletin scientifique de la

France. T. XXII. 1'. 1. p. 88. Avec une pl, — 114)
Watase, S., Karyokiaesis and the Cleavage of the
Ovum. John Hopkins' ÜDiversity Circalars. No. 80. —
115) Wiosnor, J., Versnob einer Erklärung des
Waebsthnms der Pflaasenielle. Bericht der deatsehen
botanischen Gesellschaft. Bd. VIII. H. 7. S. 196—201.
— 116) Woodbead, G, Sims and G. E. Cartwight
Wood, The Physiology of the Cell considered in

Relation to its Patbolo^. Edinburgh Journal. No. 168.

p. 936-948. No. 169. p. 1<»6—1056. — 117)Zebn-
der, Ceber ngeneimtif« Neubildung der Lymph-
drüsen. VTrebow's Areb. Bd. ISO. H. 2. 8. 294—308.
Mit 1 Tif. — 118) Zimmermann, A., Beiträge zur
M rphologie u. Physiologie. 1. Pflanzenzelle. 8. Tü-
bingca. H. 1. VUL n. 79 Ss. Mit 2 Taf. — 119) Der-
selbe, Ueber die Tboilnng der PlgmontaaUoD, ipooiall
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der verästelten intraepithelialen. Aroh. f. microscop.
Am«. Bd. jaZVL H. S. S. 404—410. Mit 1 T«t

Alt mann (2; Ifess, um die Körnchen in Zel-

len darzusullen (vergl. Ber. f. 1889. S. 43). Orgao-

MA» gtfriflren ud troolmet« sie D«hrare Tage über

SehwefeiMore bei minus 20— SO* 0. aii«; BadulMr

worden sie io Paraffin eingebettet.

Aaerb&oh (3; unterscheidet an den ZeUeokemen
(wl* fiüb«r R«t In Bpttli«! d«r Cotom) ivfti M«ib>
b r a n e n. Die Insseredem Zellenprotoplasma angehörige,

ojtogene, ist erythrophil, die innere caryogene Mem-
brana cyanophil. Solche Vorliebe besieht sich auf

Eosin, PucbtiD, Aoranti», Ctrmio, PicrooarmiD einttr-

seit« and Anilinblau, Hämatoxylin, auch Methylgrün

andererseits. Aber eicht nor die Kernmembranen,

t. B. in farbkMMi BlQtt«rp«i«li«B nsd Lebmell«» von

Urodelen, sondern auch die Nacleoli sind in erythro-

pbile nnd cyanophile tu scheiden. Auerbach hält

nämlich die Fadenwerke der ruhenden Kerne grftssten-

tbeiJs Ar Konatprodaeta und m mIdw alten Hainoiig

(1X74 fest, wonach die weissen Kerne viele Kern-

,

körpereben enthalten sollen, die meistens an der In-

UMiwMid dar caryogenen Karomambran aitian und in

den grossen Kime: i r Uantdrüaen ?on ürodelen in

der Aniabl Ton über 100 vorbanden sein sollen. Sie

sind meist rundlich, aber amöboid beweglich, lappig,

aagtr vanvaigt DiatalbaD aind eyaaopbil, dtgagan

giebt es ausserdem 2^— 5, .seltener I — 15 grössere

Tom 2—4 fachen Darobmesser, erythropbile Kemkör-

paraban, dia Uaiiia Vwmalaa nglaiab anthalten kSn-

Ben, nnd in 8—5proo. Lfiflong tod Cblantatrium

oder Ammoninmcbromat nicht anfqnellen und sich

lösen, was die cjanopbilen üörperchen za thun pfle'

gan. Untar Dmatiadan jadaeb gaataltan aieb baida

Arten von Kucleoli zu Fadennetzen um und das In-

nere des Kernes wird dann ?on swei, von einander

unabhängigen Netsen, einem rotben und einem blauen

dnrebiogen.

Balbiani 5) empfiehlt die Kerne von Loxo-

pkyllom meleagris zum genaueren Studium. Die-

aaa IsfiuariaiD antbitt atw» 12 ratanbraDtAraitg an

einem Faden aufgereihte Abtbeilungen, die mit Rück-

sicht anf andere Ciliaten and ihr Verhalten bei der

Kernlbeilung wie ein einziger grosser Kern aufgefassi

«ardaa mSMan. Im friacbao Znatanda aaban ata kör-

nig äQ^, nach Bebandlnng n it IVberosmiumsäore

(0,5— 1 pCt.) seigtsifib in jeder AL tbeiiung ein wurm-

Arnig MaanmaefaroUtar quergestreiftar Fadan.

Latsterer besteht anv fleb^ban, dia durch eine belle

Zwischensubstanz lusarotnengehalten werden. B. hält

feine cbromatopbile Körnchen, weiche sich im Kern-

aail TOQ Laiapbylhiin aalaagrta «mab obaa RaagaotiaR

erkennen lassen, für Heservemalerial für die Fr'crler-

niss« nener Carjomitoseu. — In dar Axe der Kernfaden

fiabt «M BMibBabMdlang mitUabanmriaBniora ond

Ammoniak aina rdaankransförmige Körnerreibe. Es

sind aufgequollene chromatophile Scheiben, welche

den Faden zusamaieDsetzen. Kernkörperchen exisiiren

•labt; Jadam Kana aind in Rnbaiutenda nabrara
gatraonia Fidan «vtdMhxaiban.

Bataillon (8) bemüht sich, den Nucleolus
wiadar n Bbrai so bringaa, taraittalat Stadlao ttbar

TTistolyse im Froschlarvenscbwanz. An den Kern an-

gelagert zeigt sich, wenn die oberen Extremitäten her-

Torsprossen, in Zellen, die an der Grenze der Schwans-

muskeln auftreten, ein ohromatopbilarSablaiieb. Diaaar

gebt ans dem Kernkörperchen he'vor, tritt aus dem

Kern heraus, überlagert letzteren kommaförmig oder

wird gan rav ibm fiai, am didtaran Bnda daa Komm»
den Nuoleoltts mitnehmend. Bei der Caryomitose zer-

fnllt der Schlauch in Stücke; er scheint ein chromato-

pbiles Fadenelement darzustellen. Die Condensalion

flhramatapbUar Bsb^ani baginnl am Nvdaolu. Dar*

selbe «itellt nach B. wie nach MeMnii-r ^lei rl?Q

Spirogyren) ein vitales Element, einen kleiaslen Orga-

niamna im Innaran dar Zaila, abar van bSabstar Wiob-

tigkeit dar.

Bonnet fl5) bezweifelt nicht, da&s das Pig-

ment ein durch Umwandlung rottier Blutkörperchen

antatabandaa Bzarat bildat, daa «ia aln Ftrandkürpar

von Leucocyten aufgenommen und der Epidermi'^ und

ihren Aobangtbildungen zugeführt werden kann, um
dort in dan BpltbalMUan daponirt und mit fbnan ab-

gestossen ta vardan. Für diese Hypothesen be-

ruft B. sich auf List (Bericht f. 1889. S 47) w 11

aber auch noch andere zur Pigmenlbildung tubrende

ProoMaa tnlaMan.

Campbell (19: empfiehlt, um die c ary o m i to

-

tischen Theilungen in Fflanzenzellen zu aiu-

diran, dia PollenmnItanallaB von Allinm aanadanao

oder Podopbyltnm paltatam. Sia werden frisch mit

einer gesättigten Losung von Gentianaviulelt oder

Metbylgrün in Alcohol unter Zusatz von 2 Tbeilen

Waaaar nnd ainam Thafla Baaigainra babandalt nnd in

Glycerin untersucht.

Chun (22) beobachtete bei Siphonopboren an

den durchsichtigen Schwimmglockengefässen des le-

benden Thieres zahlreiche directe Kemtheilungen
durch Einscbnämng, auf welche aber niemals flnt

Zelleniheilung folgt. Die amitotische Kernthcilung

iiafart alaa Tialkamiga Zallan nnd C. bllt aa fftr nicht

unwahrscheinlich, dass z. B. bei den quergestreiften

Muskelfasera caryoniitotische Theilungen zur Bildung

neuer Fasern, directe Theilungen aber nur zur Kern-

rannabrang in dar Lingsricblong dar Hnakalfaaar

fähren.

Czerny(26) beschreibt sehr merkwürdige K n o k -

bilduttgsvorgänge an darLabar. ObdiaLabar-

zellen einer Erneuerung nach Art der Epiihelien unter-

liegen, ist zwuifelhaft; die hellen mit mehreren Ker-

nen sieht C. nicht etwa für sich tbeiiende, sondern

far tn Oranda gabanda an. In dan Ligamaotan dar

Lebor, namomlich im Lig. Suspensorium von Kanin-

chen and Hatte, aber auch im Lig. coronarium hepatis

Ilnbaraaits beim Hanwban, indan aieb Rasto von

Lebersub.-^tanz in Form von Leberzellenschläuchen.

Die Ursache liegt in Verödung von Blutgeßs-sen durch

Druck von äeiten derNachbarorgane, doch sind stellen-

«aiaa nodt dia Labarvanaa arbaltan; »nah Cjattoarkan,

dia bai Kaaiaobaa ao b&nllg aind, vamfigan Ihnlloba
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Veräod«niiigeD aa der Leber herTonQrafen. Bei der

R»tt« Mfgen sieh im b&ntigen Anbaoge der Üb«
njannigfaltig: f^pwundene, an beiden Enden blind auf-

borende, niemals ant«r einantUr oommanioirende Lo-

berxellenscU&acbe» die embryonale Reste darstellen

und «lo alt klanr, fiublom Plttirigkeft gvflUltM

Inmm bMitsM. Du Bpttb«l wtfd TM Labmellni
gebildet.

|)ftDf«srd (i7) homologisirt dt» Oilien der

Fltlgellaten . speciell von Cercomonas Pseodopodion

und erklärt jerieGeisseln für condensirtes Protoplnama,

die aas Fseadopodien hervorgeben, wie Plageitaten

»HS AmoelwD.

Errera TSO) zei^t durch den Versuch, dass unter

dem Einfluss eines starken Magaets die caryomi-

totisoben Vorgänge in Zellen stob, wie es za er-

werten war, nicht ändern.

Fayod i33) l?hrt, dass alles 1 e b o n d e P roto

•

plasma aus hoblen spiralig gewundenen Fäden
bMtobt, die selbst wa boblen GyllAdera »luwBiBeii-

geordnet zu sein pflegen. Die Fäden wie die Cylinder

liann man in Pflanzenzelien mit Quecksilber injiciren;

sie geben von einer Zelle in die andere über und hän-

gSD dnrob die ganze Pflanze bindurch tnsammeii.

FIpTTiminj? (35) entdeckte an den Pigment-
zellen des PeritoDeum von Salamaodra maculosa,

die wis «odM« in dsr Tisfs des Körpers verborgras

PigmentiellMl ODmSglioh mit der Lichtabbiendung

etwas 7,n thun haben Vtönnen. dass ihre Kerne sich

zwar caryomitotiscb tbeileo, dass aber die Zeileo-

tbsilang oder Tielnebr dl« Balbininf in swsi i»r

dnrch einen Pigmentfaden no-h zusammenbangende

Zellenhalfteo, der Kemtheilung erst viel später erfolgt.

Mithin sind die bei der KsmtheiloDf nnd Zellentbel-

Inng wirksamen Kräfte von einander anibbiogig.

Bemerkenswerth ist die mehr cylindrisclie, an-^tstt 'ii-r

sonst abgeplatteten Form, weiche die ZellsDauslauter

wihrend der CSaryonitese ennebmen. — Anob die

blindi:^! Sprosser sich entwickelnder Capillargeßsse

wachsen aus uad erst nachträglich rückt ein Tochter-

irern In dieselbe blnem. Wie sonst liefert die Oaiye-

tniiose zunächst eine zweikernige Zelle, der eine

Toch?prl(ern wird in die Sjiro.sse verlagert, mag letz-

tere nun vor oder nach der Kerntbeilnng geschehen

sein and dann eist vellriebt sieb die Abgrensang ia

xwei Zellen. — Wie Meves (S. 285} fand, sind auch

im Haatepitbel der Salamaoderlarve an den pigmen-

tirlen Zellen oaryomitotisobeTheilungen nachzuweisen,

die weder Kodis (Bericht f. 18B9. 8. 47) aoeh S ol-

ger (105) an Pigmentzellen gesehen hatten.

Frommano (37) wiederholte die Experimente

Ott Qvtnoke und Batsebll (Beriebt f. 1889. S.4j^),

durch Verreiben von Olivenöl oder Leinöl mit Kalium-

carbonat nach Wasserzusatz Schaumstrnoturen zn

eneugeu. F. citirt dabei seine älteren Aufsätze,

worin ein« netsfdrmige Structur des Zellen-

protnplnsma dargetban wnrd*) und 7Cigt, dass die

letztere mit dem Oelschaam und seinen Vacuolen,

deren Zwisehenwind« pUtzen büniieii, sbeelDt keine

Analogie dubletet, wenngleleb dl« pubIfilnBigeii

(i^erschoitte der Netzbälkoben nicht äberall wahr

genonitten werden kHiiiien*

Greef (40) consUtllle bei Amoeba terricola

Gr., dass die Aussenione des lebenden Thieres voll-

kommen hyalin und bomogen. zugleich oontractil

Ist. Aaf Dvrobsehnitten an üeberMmiansiare-PrlF

paraten erscheint aber die Ausseiizone oder das Ecto-

piasma radiär gestreift, dieses Aussehen ist von

ooDtractilen Fibrillen abhingig, die deutlloher bei der

vielkemigen Form hervortreten, welche letztere 0. für

eine von dnr einkernigen verschiedene Art hält.

Vielleicht sind auch die Axenfädeo der Heliozoen als

mniealtre, die Pseadopodien bewegende Beneot« ca

deuten.

Haecker (S. 58. No. 14) sachte durch mtcro-

scopiscbe Untersuchung die Ursache der Farben tob

Vogelfedern aufzuklären. Die braanen, blauen,

grauen und schwarzen Pigmente sind stets kömig und

gehören den Melaninen an. Die gelben, gelbrothen und

rothen Pigmente dagegen sind Llpoohron« und ge-

wöhnlich diffus. H. ist mit der Theorie von Gadow
(1882) über die Entstehung der Blaufärbung zafoige

seiner eigenen Experimente nicht einverstanden. Naob

0. ist diese F&rbang eine bterfereotersolMlning, be-

dingt durch braunes Pigment in der Axe und eine

periphere, anders gefärbte oder reflectirende Schicht.

H. dagegen ttot drei Bedingungen gefordert seia,

nämlich Luftgehalt der Zellen, verdickte Wände
der zwischen der unpigmentirten Peripherie and dem

pigmentirten Mark befindlichen Sch irmzellen, and

PweneanllebeB in den ZeHenwandongen. Der Grand

liegt in der partiellen Dispersion, letztere ist für Luft

und stärker lichtbrecbendeZellenwandungen besonders

In Uesng anf kurzwellige Strablen tersebleden, so

dass hauptsächlich blaue oder violette refleotirt werden.

Bei Verdrängung der Luft durch Glycerin wird die

Blnufäi LuQg abgeschwächt. Das dunkle axiale Pigment

seblitst da« refleetirt« blan« Liobt wt Vermiselrang

mit andersfarbigen Strahlen und Trübung. Je zahl-

reicher die Treanungsflächen resp. die Zellenwände

sind, desto günstiger gestalten sieb dl« ümstindo

für die blauen Strablen, um so intensiver wird die

Farbe.— Grüne i'arben komnien theils dnrch Pigmente,

theils in analoger Weise wie die blauen zu Stande. —
Braune Farben koonieD sebon beim Embryo v«r, sie

sind ontogenetiscb und auch wohl phylogenetisch die

iUeren. — Als Ursache des Metallgianzes sind zum

Tbell wenigstens Bengangserscheinungen an Längs-

rillen und Längsstreifen anzusehen.

Hartog(48)di«cutirt ausführlich die optischen

Eigenschaften des Protoplasma. DerBrechangs-

Indsx quergestreifter Moskelfasem «! Hydropbi>

lus piceus stellt sich für die Linie auf 1,363

(Wasser = 1,333), beim Frosch auf 1,368, Tür Eier-

albumin auf 1,359—1,364. Im lebenden Protoplasma

befindet sieh eine sehr verdfionte wiaserig« LSsniig

versrhiedener Salze in dessen unsichtbaren Poren.

Nach dem Absterben des Protoplasma verlieren seine

festen Bertandthelle die Fibigbdt, dioMS Wasiar m-
ittebiiibalteDi das Protoplasma wird trib« «od
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körnig, und der Broohungsindox scheint nicht unter

1,55 SO Mte, d« mIM 0«Md«lMünm (s 1,53) m
nicht volIatäRf^ij: ai;f5rlnr1 Hi"- iurchsicbtige Prolo-

plasma liat einen Brechaogaiodez von 1,38. lo

Wdidbait ihid dia Hudlrateend» KSrnebao Qn«r^

sobDitt« der Balken eines sehr feinen Netzwerkes, die

im Leben mit dem Wasser zu einer zähen Flüssigkeit

Terbunden sind. Beim Absterben erfolgt Trennung

Md«r nottr dem Bild« «intr Oertnniing. IM«

Untersuchung wurde mit Hülfe eines Mirrorefracto-

meters aoter Einlauchen der Gewebe in Fiässigkeiten

fon b«kAniit0m Breebong^index rorgenommen. Wsdd
mt*r mngSnstigen Verhältnissen die Vacuole leidet,

M folgen ausgedehnte Höhlenlildung und Zerfliessen.

ViBgohobrk bi>ren diese au(, sobald eine contractile

Vaoaolo anfliltt. H. fabrt fematbangswotm avoh
die Beobersetlen aaf solche Vacuolen turück;

jedenfalls dürften die Oeffnungen der Zellen der

Nepbridien bei Würoiern and HoUusken-Embryonen

und dor opiblastisoben DrüManllon von Wfirmern

nr.A Arthropoden auf die Fersistoos iolcber contractilen

Vacuolen zurüokzufäbren Min, doren Oeffnungen siob

trbftiton bftboo, wftbftod d(o Gontraotllitit dnrob

andere Einriebtungen ersetzt worden ist.

üeber Vacuolen in Zeilen stellt H folgende

Sätze auf. Alle hüllenlosen Protopiasinaicorper, die im

WaMor loboB, bnboa «enigatoiM oio« oonliMtilo

Vacuole. Dies hat nichts zu thun mit rler Stellunjf

des betreffenden Orgaoismua im zoologischen u. s. w.

S{yitMD. Bei der Btlduog einer aUrlten ZelleowaadoDg

TOfUert die Vacaole ihre Contractilität und kann sogar

ganz Terscbwinden. Sie fehlt bei Qregarinen und

Opalinen und den Radiolarien, welche in Salzwasser

lobaa.

Hermann :'52) setzte seice Untersuchungen über

die Spermatogenese des Salamanders (Behobt

r. 1889. S. 77) mit Hülfe von Platinchlorid Osmiam-

Essigfliitio und Keduotion in Holzosaig fort. Oer

Nebeokörper in den Samenzellen erscheint im Ruhe-

stadtum als eine flaobe protoplasmatiscbe Scheibe, die

H. als .Avobeplasma" beniebnei. Im Knteeialadiam

liegen die cbromatophilen Fäden dem Arcboplasma

gegenüber nnd auf letzteres laufen dieachromatopbilen

Fäden ZQ, dasselbe liefert eine .Centralspindel"

sviaoban daa beldan OaDtiaaomoo, die dnrob ainee

Mantel ron Spindel fasern umgeben werden und zur

Berbeibolang der Chromatiaacbleifeo dienen. — Dae-

edte TarbiltBitt Indat siob in dar ZwitteidHiie vaa

Balis ponatia and kommt vMleiobl allen Gawebo-

lellefi zn.

Uillemand (04) theilte die Zellen in Genera,

Spoeios ovd VarletSton ein, vi« die TUora «ad

Pflanzen selbst, unter Annalime von specifischen

cellulareo Typen, wobei freilich eine Begriffsstimmung

des Tjpos zu geben für nnnSthig gehalten worden ra

sein scheint.

Kühn (f)0) irjioirte Fröschen eine wie es scheint.

2,öproc. wässerige Metbjlenblanlösung subcutan

ia daa Ljmpbeaok dar Raekegbavt. Man kaaa alk

nrdlf Sfcnadaa 1 com oder aaf einmal 3~8 com ein*

spritzen, nacn 24 bis ä6 Stunden erscheinen die

Thiare krank and dann aar Uatonmcbaag feoignat

Die inneren Organe bläuen sich natürlich erst nach

SauerstoffzutriU der Luft, am meisten die Leber and

die Viaren. Ia dmi Zallaa der letaterea tritt eiaa

intensife Pirbuaf der daria enthalteaen KSm*
eben auf.

Lankester (61) veröffentlicht einen Brief ron

BQtsebli, der ia eagliaoher Spraebo dia Proto-
plasmas iructur abhandelt. B verwahrt sich ganz

besonders gegen die Unterstellung, die von ibm be-

scbriebene Oeltropfeobewegung und deren Struotnr

(Bericht f. 1889. S. 45) habe irgend etwas mit der

Structur des Protoplasma und dessen Bewegung tü

tbun; vielmehr sollen beide nur unter einander rer-

glioben wordaa; aneb bedaaart 6., das« die epiter

von ihm verwendeten Oole die Erscheinung nicht

mehr so gut zeigten, als die früheren (wahnscheinlich

mehr ranzigen; Kef.); übiigens bat auch List bereits

seine Bedenken in Betreff etwaifor Oeaaraliairang

solcher Befunde an Oo! Emulsionen aaegeeproobaa

(Beriobt f. 1 889. S. 46, No. 23).

Lada (66) faad in der Outl« der Porelle »wei

Artea van Chromatophoren. Die rotben Pankte

des Thieres bestehen aus starren rolhenPigmentirongen,

die vom Nervensystem unabhäagig sind. Dagegen

avpaadirea alob die daakala Pffmealaellen »aob

electrischer Reizung des RncVenmarVor: "^owie nach

Vergiftung mit Curare. Die Leitangsbahn der Er-

eobtaffung geht »lebt dtireb daa RIMwamark, soadera

durch den Sympatbicos. Darcb Vengdding «ttl L.

in der Fiossenhaot den Zusammenbang von pigment-

haltigen Nervenfasern mit Aasläafem der Pigment-

wllan aadifevtaeen haben.

Löwit (67) findet in den farblosen Blut-

körperchen des Flusskrebses ausscbliessliob

amilotisobe oder direct« Kerntheilnng. Die Kerne

enthalten kein obromatophiles Hetzwerfc« aeadam
Körnchen und Klümpchen, die als Cbromosonen be-

zeichnet werden können, nnd nicht ans Nooleio,

andern aae Pyrenia, Hoolaolaraabetaai beateben.

Man könnte ersteres daher Nuoleolin nennen and

seine ohemische Verschiedenheit vom Noolein als Ur-

sache des verschiedenen morphologischen Verbalteaa

bei ZeHeutheilung ansehen.

Lubarsch (68) hält in Betraf drr sr,rr Phago-

oytenlebre es für ,so gut wie unbewiesen'*, dass

daa eiraallranda Blat foa lelaaB KSrperobeii ader

Zellen aaabbtagiga bnateriaatfidteade Eigeaaebaftea

besitze

Lukjaiiow (69) lieas seine Vorlesungen über

CellQlari»atbalagla dradran, von «alebaa dia male

und zweite fS 1—33) das morphologische, physica-

lisob-cbemi&cbe und faoctionelle Schema der normalen

Zelto babandelo. Deber deren labanedaaar Itset aieb

nnr sagen, dass sie für verschiedene ZoUan sehr ver*

schieden ist. Die Zelle soll ein coordinirte«

Syatem elementarer Organismen darstellen

(8. S88). Dem eatapreohead bemfiht eiob L., ihr dia

pajobiflohea Brsokainaagan aasaaobrriban (S. S5i).
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Die vielzelligen Organismen drängen die Vermotbang

auf, dass jene Erscheinungen ein eigenartiges Correiat

gewisser Stoffbewegangan sind. Aber es erscheint aU

WillUr, wvM mM den Protisten ein psycbisobas

Leben abspricht. Man iarf nämlich nicht den höheren

Organismen eine besondere Qrappe too psychischen

FunotioMn, trott d«s dratllebeB ZosammeDbanges

derselben mit somatischen Functionen zuschreiben nnd

gleichzeitig die ersteren bei den einfachsten Lebe-

wesen leagnen, nnr weil die betretfenden Eracheinun-

g»n avf pl^ieatiMb-ob«niselM mp. BMbaofmbe
reducirt werden können. — Hiernach würde wohl

nichts mehr im Weg» sieben (Ref.)» z. B. den patbo-

ftDM BaettrJMi wttebladwi bÜM AbfiobtaD toi«'

Mbraiban.

Melzner(7R) benutzte als vorzügliches Object

die grossen graoaltrlen Uindegewebszellen in der

Siaraneapsal der neugeborenen Kalte, um dia

Fattbiidung zu studiren. Es sind Fettbildungs-

zellen vorhanden, die aber nicht gewöhnliche Binde-

gewebszellen sind, sondern eher den Plasmaxellen

flaioban. Dia aitpriinfKob Utiwa FattkSni«b«d

wachsen und fliessen ziisamiiien. In der Leber des

Hiihncbens tritt die Fettbildung im Innern der Leber-

zella narst an dar Peripherie der Granula auf, die

Mitwaba tiganttiob Fattbablkogaln darttallaa.

Meyer (77) bezweifelt sehr die Ansicht von

Schwarz (Bericht f. 1887. S. 43), wonach das

Protoplasma der lebenden Pflanzenzelle in

der Regel alcaltseb raafiren soll. DI« aaga-

stpllten Reactionen Tv-irm wpiig zuverlässig, insofern

solche Farbrer&nderungen auch ohne Gegenwart freien

Alkalis SB Standa kommsn kfirasn , ganz abgesehen

Ton den vorher angewendetta RsigaBtiMi BBd danas
resuUirenden Fehlerquellen.

Uorpurgo (78) liess Kaninchen mehrere
Tags baBgarn und bawirbta dareb veitobladaDa

Maassrage] n. dass sie nicht nach Wiederaufnahme tbb

Nahrung zu Grunde gingen. Nachdem .s-ie 6~10Tage
lang gebungeri hatten, wurden sie 4

—

b Tage ge-

fSttert BBd daan dla vsncbfadsttstsa Orgaas aaf Ra-

gfnerationsorscheinüngen vermittelst der Anzahl von

Caryomitosen untersoobt. Es kommen in Betracht

die MageadrSasa, dia SdiMmbaat aad dia Drflsaa des

Darmcanales, Soblsimdräsen des Mondes, Zungen-

drüsen, Speicheldrüsen, Leber, klieren, Milz, Lymph-

drüsen, Hoden, Ovarien, Uterindrüsen, Tbräoendrüsen,

llard«r*sebe DrBssn, Noskela aad das sabperiloaaals

Bindegi^wobe. Zahlreiche Caryocuitosen zeigten sich

in Leber und Nieren; in beiden Organen waren aooh

die Zelleokerae rergrössart. Ihre Durchmesser ergaben

siab iBi Mittat aas 300 le^. SOG MsssBDgaa«

Leber Niere

Normale« Katiincben .... 0,00748 0,00729
Durch tiui>K(^r <;''t.;dtet . . . 0,00646 0^006115
Nach if'aston und Wiederer>
nibraog 0,00788 0,00785

Während die Leber, die Nieren, das Panoreas,

auch die Magensaftdrüsen ^riblrcichc Carvomitosen er-

kennen Hessen, war dus bei den übrigen Organen

nicht der Fall. Es lässt sich über den Grun-^ nur an-

geben, dass die Zellenvermehrung an den Stellea

wieder lebhaft in Gang kommt, wo sis dia kBnssta

Zeit aatarbrobbsa gewesaa war.

V. Natbusius (79) stellte experimentell die von

Harting (1 872) beschriebenen Cbalcosphäriten

dar. Gs sind beltanntiich Incrastat'onen einer eiweiss-

arUgeo Orvadsabstaat mit OalaiBmearbsttat ate., aad

sie gleichen durchaus den im Organismas entstandenen

Uirnsandkugeln. v, K. färbte sie mit den Torsobie-

deastSB RMgeatiaa, wsleba «ina ladiir oder aoaeaa*

Iriseb gesobiobtets orystallinische Beschaffenheit dar-

tbnn, nnd wirft auch philosophische Seitenblicke auf

anscheinend vorhandene UmhüUoogsmembranen.

Nicolas (82) unterscheidet in den Sobl«>im-

drttsaa vaa Partpatis sval ATtsn voa Zallaa.

Die nieisti^n "^ind pyramidenförmig, radiär gestellt,

ihre Kerne sind länglich oder polyedrisoh and beeitsea

1—4 KerokSrpwaban. Die aaderaa settmerea Zalisa

sind 2— 3 mal dicker, za Gruppen von 2— 3—10—
15 Zellen vereinigt, ihr Protoplasma ist hell, feln-

granulirt, achromatopbil, die Zellencontonren sind un-

deatltab. Der Kera ist grUssar, die «bvomatapbila

Substanz an seiner Peripherie zu Lacirüi n . dpr StSb

oben angeordnet. Die Kerne fallen sich mit belier

Seeretionsmasse, sie braaabaa daiam aieht in starban

nnd der VoigBBg stdH aieht eiafaob aiaa Dsgaaa«

ration dar.

Nnel nnd Cornil (83) beschreiben das Endo«
tbel der vorderen Augenkammer wieSroirnow

(104), Dia polygonalea Zellaa biagen bei Sänge-

tbieren nnd Vögeln (Taube a. s. w.) nnter einander

dnrcli radiäre Strablen aosammen, die vom Rande

eines Zelleakeraes bis sb daa baBaehbartaa leieheB.

Mit dem Unterschiede, dass Smirnow die donkleren

radiären Streifen für Fasern erklärt und sie zu tsoliren

vermochte, während Nuel und Cornil umgekehrt

dia ballea ladiinB ZwisebaariUiaw fbr die virkliebaB

Pasern und die dunkleren Streifen für Schatten halten.

Die Methode bestand in Iiyection Toa 1—2 proc Ueber-

osmlanslare 1a die Tonlera Aageakammer, Biolegea

der herausgeschnittenen Cornea 3— 5 Minuten laag

in dieselbe Lösaog. dann in eine Mischung von

25 Volamtheilen Iproo. Chromsäare mit 10 Th. ^e-

sitUgter FieriesiareldsBBg oad 65 Tb. Wasser aabak

einigen Tropfen Essigsäure zwei T-.p? l^ug, dann

Färbung mit Carmin und Untersuchung in Glyceriu.

Nattati (84) stellte viele Experimente an

FrÜsehSB, Mlosaa aod KaDiaebaa über Äla BlBVfrkBBg

von Leucocyten auf Bacterien an. Die Resul-

tate sind der Theorie von sog. Phagocyten keineswegs

günstig. Die genauere Forschung liest bei der Zer-

störaag der Bacteriaa im Tbiark8fper gans andere

Factoren für die erstere erkennen. Das Blut hat

baoUlenurstöreade Eigenschaften, wie sich nach Be-

baadlBBg mit aloslisebam Metbyleablaa seigt. Dia

Bacterien mliereo durch physioalische Vorgänge, eine

Art Dialyse, irgend eine Substanz in die Blutflüssig-

keil hinein und sterben ab, falls sie nicht besonders
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ptysIoIofiMb utif sind odtr wie Ai« Sponn «io»

soblltMDd« Membran besitzen.

Oppe! (85) nennt Lyocyten solche Zellen,

«elobe nicht nur Flüssigkeit in sich nnfnehmen, wie

dt« ttbrigtn, «endtra hi» K5ip«r, dl« si« «ntw«d«r lo

sich aufnehmen oder nicht (2. B. Osteoclasten) auf-

lösen und resorbiren. Um sie zu nntersuchen, schienen

die PigmentzAlIen des Darmes von Amphibien: Pretens

«agvliiM«, FioMb b«wnd«fs fMipiet. AnobReptilira:

Broys enropaea, Testodo graeca und Fische (Cypri-

oideo) wurden beantxt. An bestimmten Stellen dos

DaraManslee Heyen wnodemde PiinsMitMlleD im Epl<

thel und in der Snbmucosa; '-ir> lht»ilen sich übrigens

nicht. Bei einigen ürodelen ist eine Rindcnsohioht

der Leber ans Ijmphadenoidem Gewebe mit eingeiager-

tra BlDtg«finao «unuamgmnlb^ Jm KMln(Aeiid«rm

lieR-pn Pigmentzellen in der Rinde der LymphfoUikel

des Darmoenalee, sam Tbeil aaob in deren Centmm.
Sie ftiben ridi gifin mit IndigooanDio, Camtin und
Oxalsäure, blau mit Chlorwasserstoffsäure und Perro-

cjankalium. Bisenosydhaltige Zellen liegen beim

Meeraobweinohen in den Spitzen der Darmsotten und

ia den HernDtarlBldrasen. Anob die PignentaelleB

Ton Proteus und Cypriniden erwiesen sich als eisen-

bAltig. fiicbt alle Pigmenlkörner wurden blau, und

blatte KdndieB baden «iob aaob neben den wnterea

in d«r SnliatM» der Zellw.

vom Rath (9S) entdeckte eine sehr merkwürdige

unf? ihr?r B<»dentüng n&ch noch nicht a,uf)??k!Srte

Anordnung der chromaiophileo Substanz in

den Kernen der Speiob« Idrilaen «eilen f«n Ani-

laora mediterranen Leach, einem zu den Cymothoiden

gaböreoden Krebs. Die Dntersncbnng wurde in der

«wIegtielieD Statioo in Menpel mit Pterinsalpeter-

säure, Bonntnin, Atnanoamia u. s. w. angestellt.

Die oft sehr grossen Kerne enthalten polycen tri sehe

Sternfigurenj die auf dem Dorchscbnitt einem

Poslt »It 1. B. IS T«diir«o StrablsD fl«ieb«n 4f.

Ihaobe Kerne enthalten mehrere bis 8 oder 9 solcher

Pignren, die aber nicht Scheiben darsteilen, sondern

•inen Steebapfel oder Seeigel gleichen. Niemals

hingen die Strahlen polarwärts untereinander zusam-

men, sie bilden keine Schleifen. Der chromatopbile

Körper im Centrum ist ein Kernkorpereben oder Tial>

leidit «in Centroeoma, Potarkörperoben. Die peri-

pheren Enden der Radien hängen durch blasse acbro-

matophile Fäden zusammen. Vielleicht handelt es

sich um Theilungen von Polarkörperohen, denen keine

KemthtOnng folgt.

RQff«r (95) tr«Bnt di« Leacooyt«n d«s Darm-
c anales in Microphagf^n nnri Macrophagen. Beide

dringen durch die Epitbeldecke auf deren Oberfl&cbe

vad fieoaen Uetne Mieraoiganisnen, aber anob Kohlen-

Partikel; die Macrophagen auch die kleinen Leuco-

Oyten. Lelrt^re t^nA nnirmoleare oder multinuclelre

(R. oompOQirt: ioonoauciear und polynuclear} Zellen,

dl« llnorophag«B sind gnss« eiokeroige Z«ll«a$ ai«

Terdaoen r^is Mirrophagen w-r Irtztere die Mioro-

organiamen rasch, geben aber aus den Micropbagen

herT«r. HlmoorgaatomAn «dar Baotorien flnd«a sieli

niemals frei in den Blut- oder Tijmphgeflilifln.

Ryder (9G) empfiehlt die Larre von Ambly-
stoma mexioanam alsein aosgeselohoetes Ol^eoti

nm dareih Hiraatinylinfirbaag sobon bei «Aiirteh«T«B

Vergrössernngen alle Stadien der Caryomitose kennt-

lich zu machen. Ob der Axolotl auch vor Salamandra

maculosa den Vorzug verdient, ist nicht auadräcldiob

gaeagt, j«d«nf«Us finden sieh bei «r8t«r«m dto Gary«-

mitosen zahlreich in den TOrsobiedenaten Gew«lMn.

Sr-hneider (lOl) fand mit Hilfe von Ferrocyan-

kaiium und Chlorwasserstoffs&are einen enormen Reich«

thom TOB BiseBttsydrerbiadungan In d«n 0««
weben eines Proteus angnineus. Das Thier hatte

denselben aus der Adelsberger Grotte bereits mitge-

bracht. Das System des Bindegewebes von dem cen-

tralen Knochengewebe der Wirbeblal« bis an dsn

Grenzen der Cutis stellt ein oirTtcrPs, f!en Körp«r

durobfleobtendes Eisennetz dar. Besonders eisenhaltig

warea die BantdrileeB, di« Oaameasihn«, dl« K«m«
der ersteren, diejenigen der rothen Blath6rp«r«h«a,

der Epidermis, die LymphJrrirp«rob*n und Bindegewebs»

Zellen. — Mach längerem Autenibaii im Hellen eot-

wiokeln lioh ia der Bant d«a Fiat««« farbig« Pigamt-
lellen, was S. als Atavismus deuten will.

Schärmayer (102) •itollte sehr int^re<!«ianti» Ex-

perimente über die Wirkung tod Aniifebnu, Antipynn,

Oeoaitt, Chteroform, Cblocalhydrat, StryahaiB^ feiBM

über Einwirkung von Wirme und Kälte auf die Be«

wegnngen u. s. w. von Infusorien und Rbiso-
pod«B an. Paranaeoinm anrelladiente«an Verglelehs-

objeot; benutzt wurden ausserdem Amoeben, Aotino-

sphaeriam, Nassula, Spirostomum, Stentor Stylonychia,

Oxytricha, Euplotes, Carcbesiam, Vortioella. Anob
Tingimag Im Leben mit OyaBia ward« tp«r«n«iht, di«

jedoch ausblieb, so lange die Thiere unter normalen

Verhältnissen sich befanden. Auch Malachitgrün ist

beineswep «ia Hnskelgift, wenngleich der Mnskei im

Stiel von Carcbesium nach Einwirkung desselben zer-

fallt, dagegen färben sich damit diese Infusorien

während des Lebens. Die meisten der oben aufgeführ-

ten Narootiea ete. beflehlenaigoa den Rhjtbmn der

contractilen Vacuole. sistiren dagegen die Flimmerbe-

weguog und somit das Schwimmen; nur Antipyrin

macht in beiden Fällen eine Ausnahme. Den Cilien

schreibt B.Tastempfindung zn, weil entgegenkommend«

Infusorien schon an ihrem Strudel erkannt werden.

Schultze (103) schildert die caryomitotisohe

Zellentbeilung io ü^iern von Siradon piscifor-

mis. Die PoUtrablung geht ans einer treriadertea

Aronir ire: d«s auch in der ruhenden Zelle Torhande-

oen Netzwerkes hervor. Die Theilung des ohromato-

philen Centralli5rp«TebeM konnte dnroh alle Stadien

beobachtet werden ; sie beginnt bereits vor der An«>

bildung der Tochteikeroe und ror der Zellentheilang;

vor letzterer leitet sich also schon die nächalfolgeode

Komtheitnng ein. Di« sog. Bebenberne bllt S. für

grossenthcüs identisch mit den 5og. Attradionssphären,

welche im Innern ein Centroaoma eineobUessen, kngel-
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18nnlg9. Im ZellAnprotoplasma gelegen« Körper dar-

stellen, die stets paarig sind.

Smirnow (104) entdeckte, dass die Endothel-

zallen der Membrana Desoemetii bei Vögeln
imtlh felasto Fid«D mitoiiuudMr Twlwad«» tlDd,

Tp'rhe von Kern zu Kern reichen. Untersucht wurden

Hohn, Taube, Qans, Ente, Truthenne und Eule mit

MOUer'soher FIfissigkeit, Piorooarmin, Borazcarmin,

Blunarokbraun n. s. w.

Solger(J05)erkIärtdiePi en tzelle n p r H e

tina für Ceotralorgane, welobe die Beweguogs-

enobtiniiBgeB »s d«n Pigmtntlfiniolira TCraoluNo.

An den sternförmigen Pigmentzellen der Infra-

Orbitalgegend des Rärinp vertnorht» S zwar „nsbe

topographisolie Bdsidbungeo", nhm keinen Zusaiumeo-

bang mft NervenlMerD MMbMwdMa. Balm Heolit

erscbienen die nicht mit Wanderzellen su verwecbseln-

dao Pigmantzellen der Haut im contrahirten Zustande

nltoBtu von li«llan rsditrao PioctoitMii iiiiiK»bn>.

Dii K6rDohaD sind im Centrum der TMlb in radiären

BAlhen anfi^eordnet. sie lassen einen pigmentfreien

Ocntralfleok frei, ausserdem sind 1— 6 farblose Kerne

verhMdM. Diw» OentnlkSrparvlwn nsd Attra«ti<»at-

spbären sind in mitotisch sich theilenden Zellen, uicht

aber bei directer Kemtbailuog nachweisbar. Die aas-

gedehnta Uteifttnr dai interaMaatmi GagenstiadM itt

fOB 8. sahr •»rgOltig Maksldit, «otear hiw ?«r*

ViiBeT) werden mass.

Theioban (107) beobachtete bei Nyzospo-
ridiao ««ryomitetitebeZallantbailang«». Dm
Protoplasma der Sporen entb&lt zwei Kerne uod «llia

doroh Jod siob rothbrauo färbende Vacaole.

Wagenmann (112) dnrschnitt bei Kanineben

die Arterien des Augapfels und sali danach De-
generation der Netzbant auftreten. Die Cornea

UDterliegt einer parenobjmatösen Entzündung, die

Gberioidea faflltrirt aieb, die Katsbaat kann aiab

partiell ablösen. Je nachdem die Aa. ciliares posterio-

res breves und locgae oder die Ä. centralis retinae

iaolirt oder durchschnitten werden, audero siob die

Braabaiiiangao. Durabaobaddal mn aber das M.

opticus proiimafwärts von der Eintrittsstelle der A.

centralis retinae, so degeneriren die OaDglien-
aellati der Retina kSraig ond awar gTSiatentbeila

innerhalb vier Wochen, die markhaltigen Nervenfasern

werden atrophisch, sehliesslteh verschwinden die

Uarkflügei, welche die ersieren bilden; noch nach

aeeba Menaten fand W. die Stibeban ood Zapfen im

Ganzen gut erhalten?

Zimmermann (1 18) kaminBetreflder Theiluog
von PigmentielleB im Unterbantbfndegewebe, im

Baadifeil O. a. W» von Larven der Salumandra macu-

losa zu »inem i^anz anderen Resultate wie Fiemming
(3ÖJ. Wenn man die Kaulquappen gut mit Fleisch-

beat fOttert, so folgt die Zdlentbeilang anf die Kern-

theilunjt; nur b*>i elenden Tbieren bleibt sie aus.

Während die ruhenden Kerne der Epidermiszellen frei

TOB PigmentkSraoben sind, dringen letztere unzweifel«

haft während der Caryomitose zw'soben die Padeo-

•obleifim ein. Im SUdiom dar Teobteiatetaie aamBialB

sieb die PigmeotkCmehmi in der OegMd des ZeUea-

äquators, wofigeo die Pole der Toebtenenen dafoa

frei bleiben.
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f. micr. Anal. Bd. X.XXVI. U. 2. S. 310-874. —
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fiustatory Organs in Man Brief Summary, American
Joarual of Psychulogy. Vol III No. 2. 2 pp. — 38)
Derselbe, On tbe üustatory t>rgacs rf the Mammalia,
Proeeedings of the bo&ton Society of Natural History,

1889 Vol. XXIV. p. 470—482. — 39) Derselbe,
Xha GaataturOrgAo» of Procmn loter. Jonrnal of

Anat «!. XXTf. V. lt. p. 158—15#. With one pl.

•— 40' Derselbe, On the Gustatory Organs ofsome
of Ihf Mamtnalia. Journal of Morphology. Vol. IV.

No. 2. p. 151—193. — 41) d'Ursü, Ü.. iNuorericeroho

sulla eleidina nella lingua ecc. Giornale della Asso-

tiacione dei Nataraliati di Napoli. 1889. Anao f. p.l7
—89. Con ona tav. — iS) Yerworn, M., Studium
aar Physiologie der Flimmerhewegung. Pfluger's Aroh.

Bd. XXVm H. 3 u. 4. S. 149-180. Mit 3 Hrlssobn.
— 43) Wolff, G-, Die Cuticula der Wirbelthierepi-

dermis. Heidelberger Inaug.-Diss. 1889. 8. München.
18 Se. 44) Derselbe, Dasselbe. Jenaiaobe Ztaebr.

t. Matorwiaa. 1889. Bd, ZXin. 8. fi87'-684. HU 1 T.

M*AlpfDo (I) wnndaffialeb, d«M nltCiliaa ba-

setTilp StürVe von Mascbeln (I'nio, Mytilos, Ostrea)

an beweglich liegen könoen, wahrend die Cilien fort-

fütttn la aoUagaii«

D«kbii7S«ii (S) modilloirt di« Silbormalhodo
für c) T f n s r =^ t p ! 1 n n g der Kn d n t h e 1 z el 1 e n nehst

ihren Kernen. Mit einer 1,1 proc. Lösung von Chili-

••Ipatar «iid 4io BAQobbdblo tao FrSaoban odar Tii-

toptD ftttgMpilt, dMMeMiilartM dua ailtO,01S11i.

Silbernitrat auf 100 Tb. 1 proo. CbionMänre eine

balba Hlniit« lang übergössen und ott «iBam K^ttf

f&rbemittel lingirt. Id dan StonaU des Endotbalt

liegen Scbaltpl&ttohen, wota anch tnancbe ron den

Stigmata gehören; sie besitsea einen nicht oberfliMh-

Hob, aondani otira« llefar gotageam Kam und dieM

kleinen Zeilen können als CellaU« ««olttaiVM,

Sohlusszellen bezeichnet werden.

Derselbe (4) erklärt das Endothel seröser

HIttta von Tritonon and Priffoban Ar daobiiagal*

förmig geschichtet. Nach Behandlung mit 0,75 proc.

Silberniirattösong, welche 3 — 4 Proc. Salpetersäure

enthält, werden Zellengrenieo nodSSanankanie dentiieh.

Dogiat (5) nntoraaobte mit erbeasaitan Matb«-

den das vierfach geschichtete Epithel der Harn-

blase beim Menschen, dem Hunde, der Katze. Maus,

Ratte, dem Hasen und Hamster. In 4«r oberfl&ohliohea

Schicht findet D. sehr graaaa Zeilen mit mehrerea

Kernen, deren Einschnürungen nicht als Caryolyse,

sondern als directe Kemlheilaogeo gedeaiet werden

soUan. Dlis Zailao dar folgaodan »raitan Sohiobt

senden keulenförmige Protoplasmafortsätze in Löcher

der oberflnchlichen Zellen; ebenso die cylindriaoheo

Zeilen der dritten Schicht. Die Zellen der zweiten

Sabicbt mbtndaa aioh daiob UaiB« Interoellalar-

brnckon t. t -feojenigen der ol^rnärhüchen Schiobt.

Aas diesen VerbindangMi und Versobriokaogeo er-

klirt sieb dM farta Anbaftan das BfHOuH» bat dan

fortwährenden Vohunsänderungen dar Banbliie. In

der tiefsten, aus ellipsoidiscben, randlichen oder

spindeHörmigen Zeilen (Ersatzzelleo, Ref.) bestehen-

dan S<Aiobt Sudan aieb niobt aalten wry^inlloliMriw

ThoilongM, aaltanar in dan baidan fdganden

Schichten.

Eddowes (7) erklärt die von Oerxheimer (Be-

riebt f. 1889. 8. 48) baaobriabaaan SpIrallMarn
im Stratum mucosum der Epidermis etc. fiirFlbfin-

gerinnsei in den Lympbspalten der letzteren.

G iovannini (II) erörtert das Wiederwacbsen
an sgetoganer Haara dar Kopfhaat, «abai Haat'

Stückchen 41—64 Tage nach dem Ausziehen antat-

sucbt wurden. Durch sehr instructive Abbildungaa«

welche Serienschnitie darstellen, die in Terschiedener

Rdb« qnar dnieh die daneben gezeichneten Haarfollikel

gelegt waren, erläutert G. die merkwürdige Vertheilang

derCaryomitosen.die, wie za erwarten war, namentlioh

in der ivaaenn Wnnalaabaida am Grand« daa Baa^
balges häuflf dnd. Im Uabrifan tit daa Original an

vergleichen.

Hajoraft a Carlier (15) verfolgten im Kehl-

kopf dar Kati« dan U«b«rganf tan Cllientra»

genden Cy lindere pithelzellen inPlattenepi-

tbel. Derselbe wird durch Reibong und Druck von

SaJtan dar Mnlaln bvvlrkt.

R«rxhe{m«r(17) atalite mit der WeigartVhan
Metbode zum Nachweis von Fihrti e ige n th ü m 1 icbe

Fasern in den unteren iSpidermislagen dar,

di« tbaila einialo, theils bfiacbeUormig sieb tiefblau

gaflirbt Raigan, an darCatti baginnan, g«fea daa
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Stiatnm inttmedian bin siob fwUtMOj Unlg »mli

•OMtoBKwinn. Et MbeintD 8ft(l«Mktt«b«D wa itls.

Hoyer (20) besobäftigto sich damit, Mnriri ir

den (i«w«b«ii OMhiaw^iMO. BekaDntliob färbeu aioh

dfo Adnl dar SebttiiiidrtMii (im Gegensalt »i dao

Mg. serösen Drüsen) häufig sehr nnvollstftBdig miil

ihre Zellen enthalten entschieden «ehr w?ni? Mooin.

H. nimiut ao, d&ss sUU dessen ein anderer Eiweisa-

lüSffM, Mucigaa, vorbudM mL — Zar Tiofiniog

des Mucins eignen sich basische AnilinfarbslofTe . am

besten Methylenblau und da« im Handel noch nicht

vorkommrade Thionin; antarei ist ein vlerfacb anV-

stituirtes Hethylderivat des letzteren. Analogie mit

jenen basischen Farbstoffen bieten Älaunhaltige Häma-

toxjUnlösungen : sie färben einzelne Zellen in sog. se-

rdaen DrOaen bKabat iDtanatv. Oans angaalgaat rar

Mucintinction sind dagegen saure AnilinfarbstofFe und

Caiminlösangcn. — Zvischan dem Verhallen des Ha-

ofna ttnd dar Kömdian in das MaatiaUan ist graaaa

Aehnlicbkeit, dadi «ia acbaiAt kaiioe rfiUig» Man*
tität vorhanden.

Kraft (22^ inacbte viele Versuoh? übT die

Klimmerbeweguug und znar bei eiuer S ergrosse-

rung TOB Saite ObJ. b «dar Salbait, Obj. 4. Dia

Zellen, ron welchen der Fiüssigkeitsstroni zu anderen

hingebt, nennt K. Oberzalleo, die letztgenannten Unter-

saKao. Daa Riibaei, wiadia SamaDfldan aa anfangen,

gegen den Strom der Flimmerbewegang in den Tuben
aufzusteigen, wie die Aale in den Flüssen, sacbt K.

durch die Annahme zu lösen, daas die Cilienbewegang

madianiaab irritlraad «af dia antotaa wirkt (wo-

bei von der Concentration des umgebenden M^iliuni

abgesebeo wird, Kef.). Aber nur die kräftigsten

SMttaaftdan kÖDaaii gegen den Sberlagantn StroD

•nk&mpfan and diaser Umstand soll vu nfttttrUeben

Zuchtwahl beitragen. Die Fiimnierbewegung stellt

eine loogitudina! fortschreitende Welle dar, das Plimmer-

apitbal dar Wirbaltbiara iat maehaniaoh arragbar, dia

Reizübertragupg oder LeiUing erfolgt von Obt-rzello

ZU Unterzelle; endlich scheint die electrische Erregung

10 glaioher Zeit an beiden Polen stattzufinden.

Krebl (23) prufta dia ao oft Tentiliit« Frage, ob

dfta Fett Tom Darmoanal in ungelöstem Zustande

resorbirt wird, von Neuem an Fröschen und Trito-

nen, sowie an Katzen oder Ratten. Bei ersteren erfolgt

im Wintar dia Resorption aobr langaam, gaaignatar

sind Sommertrösche, denen Olivenöl und dergl. ein-

gegeben wnrde. Je weniger Zeit seit der Fütterung

raratrich, um so mehr kleine und kleinste Fetlkoro-

•boo aind in dan GyHndarapitbalaiallaB, nicht aber

zwischen deren St-ib-hfrib^Fr»*/ vorhanden. Nach

24 Stunden sind die Felltropfen am grössten. bei

dar*Knta« soigtan dio dueb Uabarasmiikmiivra ga-

schwärzten Köraekan ja ainan dnokalo Bing nm ain

helles Centrum, was K. nicht von nnTollständii'er

Osmiumwirkung ableiten will. Die farblosen uad mit

Siorafoehaio sieb flbrbaDdaoKünMban dar Bpithaltailoo

sind welche sich an ihrer Oberfläche zunäohat mit

Fetlkörnchen umgeben ; so entstehen jene Biog«.

Kromajror (M) kobrt i« dar sianüiob THgaaaanatt

Lehre zurück, worarh r!ie Epid erm : s ? el 1 en des

Rata muoosnm eine Zellenmembräo besitzen. Sie

nimmt m Dioke nad Festigkeit zu, je nibar dia Zella

der Hornscbioht liegt. Die verhornte Epidermiszella

besteht aus einemHommanteInndeinemdorch Alcaiien,

ChlorwaaaeratolTsäure etc. auflösbaren Zeileoiubalt.

Di« Hambnaan allar diaaar ZaUan «lad alaatiaob, waH
die letzteren aufzuquellen vermögen, die Membranen

im Rete mucosum sind aber weniger widerstMdsiEbig

gegen Reagentien. TKa Membranen laaaaa dob dank

Pioraoarmin, Hethylviolett färben. Der Verhcnaongi-

process ist ein durch dij gante Dicke der Epidermis

allmälig nach aussen hin fortsohreitandar Vorgaog.

Da« Bpitbalfeaenals, w«1«baa aar banaobbarta ZaU«n

verbindet, so dass nicht lange Fasern wie Ilerxhei-

mer (vergl. No. 17 u. 25; glaubte, zwischen den Zellen

bindurchlaafen, zerfällt in den oberflächlichen Schichten

d«r Bptd«rmi«. Sain Zerfallproduct ist das Kera>

toby-\'in und letzteres der histologischeAusdruck einer

Keorobiose der Bpidermiszelle. Seine Bildung ist ein

fon d«r Varboraaag oaabbängiger, aaaaadirar abar

darnm aiobt weniger wichtiger Vorgang.

Derselbe f?5) lässt die mit der Wetgert'schen

Plbrinmethode darstellbaren ^Ber. l. im. S. 48.

Ko. SS) ala«Uaeb«a «dar Baaalfaaoni im Pioloplasma

der am tiefsten gelpr^i'n"?! Fpi**i?he!len verlaufen. Es

aiod Protoplasmafasero , welche hauptsächlich die ba-

kaanta (Ref.) Zibaalnag daa d«a PaplUaa aubllMadoB

Rande« d«r Bpitbali«U«n «a dar Catia dar FaaaaoU«

bewirken.

Lazanskj (26} fand das Stratum gr&nuio-

sam dar Bpid«rmi« ilb«r di« gaai« Baat d«a Men-

schpn verbreitet; seine Dicke geht der des Stratum

corneam parallel. Ao der waisaeo Hautfarbe liano a«

ntabt Sebald sein, da «s aneb am rotben Lippaarand«

.sich findet, wo zugleich die Zellen der Hornschiobt

chromatophile Kerne enthalten. L. bereichoet das

fileidin im Stratum granulosuro der Epidermis des

Meaaeban als Koratabyalia. Da« gvoaaat« Stratan

ist. wie gesagt, in der ganzen Oberbaut continuirlicb

verbreitet, aber seine Menge ist verschieden. Am
reichlichsten findet es sich an Uautstellao mit langen

Papillaa. Seine Zellen blldan eigentlich kein scharf

abgegrenztes Stratum. Sie zeigen sich auch an Haut-

Stellen, die kein kernloses Stratum corneum besitaan,

wia am rotbaa Lippaaraada. Dabar kaaa di« w«i«««

Farbe der Haut unmöglich vomEleidin abhängen (vergl.

Bindegewebe A., S. 62. No. 4). — Oberhalb des

Stratum graaulosum findet sich im Stratum lucidam

eine zähflüssige Sabstanz, di« L. mit Baait (B«ri«bt

f. 1889. S. 47) als Eleidin im Qegensat? f^^s Kirnte-

hyalin zu benennen vorschlägt. — Uebei das Vorkom-

maa da« latetaraa bai palbotogiaebva Prooai««a dar

Haat a. das Original.

Mayer r28) glebt ein? sorgfältige Uebersicht der

Literatur liber die Spur haare und eigene üoter-

aueboagao 3bar dl«j«nigaa das Kania«han«, Hoad««

and der Katze. Bei jungen Kätzchen findet man am
häufigsten ao deo abgestosseoen, noch im liaarbalg
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flMbend«a HurvOt alwr ia«h tii nornftlen festgitzen-

den HaaroD Blot Im Markc&nat, das sogar schon für

das freie Aoge als rother Streif uder als rotlie Plecke,

in gÜDstig«n Fällen auf einer Stri^cke von 1 —2 cm,

•iehtbtf ist. H. (lanbt, köon« dasselbe neeh «m
abgelösten Haare durch einen von der äusseren Wurzel-

scheide aosgehenden Flüssigkeilsstrom von aaten nach

eben im Herkemal fortgefSbrt werdra. Bei der Ab-

MKing des Heeres von der Papille mögen Blutungen

aus den von M. bis in die äussersten Spitzen der Haar-

papilie injicirten Capiilarschlingen siatltinden und bei

den feriogeo Stoffweohsel dea Baafea ist «a begreiN

lieb. das3 sich da':??'!! länger unverändert erhält.

Doch kommt im Markcanal aacb blutrotb gefirbte

Flüssigkeit vor.

Nicolas (29) möffeotlichte eine vorläufige Mit-

tbeilang über das Epithel der Tubae Pallopiae

beim KaoiDchen, Heersebweincben and der Ratie.

Avaaer flinnernden OylindenMlIen giebt es tahlrel-

chere nicht flimmernde, die theil* lirnformig; sind mit

nach unten gekehrter Basis, theils cylindriscbe mit

nahe der Oberfläche gelegenen Kernen, dte sehr kone

H&rchen tragenManen, theils birnförmig mit naohttotett

gekehrter Spitje und endlich wandernde Leococyten.

Pbilippson (3S) findet im Secret der Talg-

drAsen dea MeaaoheD eewer den befcaBDteo Demalen

und zufälligen Bestandlbeilen öfters auch maulbeer-

förmige in Jüngeren Stadien anegestoaeene Epithel-

zellen der Drüsen.

flelaranos (S4) oonstetirte daa Varhandeaaein

von El eidin in dem Stratum granulosum geschichte-

ten Plattenepithels in der Pars cardiaca des Ma-

gana der Ratte und in Nana, in der eraten Hagen-

mbtheilung des Pferdes, im Pansen des Schafes and

«war ist die Rornschicht dieser Epitholien nm so

dicker, je mehr Eleidiokorncbeo, die auch schon in

tiefeteil Bpithelaebiditen aafireten, mbaaden alad.

Sie färben sich mit tl^rrn'.oxylin an ChrnTnesstgsäare-

präparaten. — £in Eingeweidewurm im Epithel des

Magaaa der Ratte arwie« sieh aacb der Beatlmmang

fea Leoekatt ab ein Tikbaeomaia.

TuckerniriTi (l^*! schildert das G e sch macks-

epitbei einiger Edentaten, nämlioh von Daeypas

gebe, Dasypufl fHleant, Dasjpna ninntaa nad Chla-

»jpboras truncatnt. DieDtaensiooM derQfaebmaeka«

Imeapeo betrngeai

^1
II

si— Im

«-§

Papilla
foliata

in mm in mm in am

Daiypos geba .... f
Lange

\ Breite

0,054

0,03

„ rilloeas. . .

( Länge

\ Breite

0,051

0,03

0.042

0,084

, minntus . . / Länge

\ Breite

0,Ü39

0,021

CUaBj-pboros trun- / Länge

\ Breite

0,03

0,018

Derselbe (38) giebt eiae sebr iateresiaate Zn-

sammenstellnng über dasVerb&Itniss derOeschmacks-
knospen bei den Siogern. Man sollte denken, inso-

fern die Anzahl dieser Organe der Feinheit der Sinnes-

empfadung parallel geht, ea aiilastMi beim Menseben

eine L-ö'^^f^rp Auyni-l ?.ls bei den S&ugethieren vor-

handen sein» abgesehen von der absolatea Grösse der

Zange Aber dies ist keiaeavegs der Fall, vie eich

fclgeader Vebeiaiobt eigfebl:

lieaehnaekakaeipen
Papulae
vatwtae

Fimbriae
Hogoae

Sarnau

Rind 21 lü ?.S 200
2 40) 14 7U0 16 70U

107 r>oo 4 SCO 1 5 560

Ziege 15 400 15 400
WttMhblr 14 400 14400
Schaf ?i GOO n mo

9 500 9 500

Hasö 1 -200 8 000 9 L'OO

Uenscb ........ cooo SOOO 9 000
Kicbhürncben

(Se. badsoaiaDus)

.

1 300 4 500 5 700
(So. oaioliaensis) . 750 2 200 9 950

Fiber sibetbious. . . 520 800 1 320
Peramelea aasatos . 800 8Ö0
A. monax ...... 80i t 800

600 600

Da.s Uebergewicht über den Men.schen, welches

das Kanincbeo and der Hase (Lupus americauus^ zei-

gea, keaiait tamelet amf Reohanag der Fimbriae IIa»

guae (sog. Papilla foliata), ist aber bei den Wieder-

käuern nicht hiervon abhängig and jedenfalls auffal-

lend das Vorbandenaeia rea Geaohmaeksknoepen aaf

der Oberfläche der Papillae vallatae beim Pötus,

welche noch beim Kinde vier Monate nach der Gebort

nacbzaweisen sind; wie es scheint, werden sie an

dieeer Stelle dardi seenadire Uaiwandlnag dee Bpi-

thels in Folge der Bewegungen der Zangi» lerslört.

Derselbe (39) beschrieb die Qesohmacks-
knospen von Procyoa lotor. Es sind 7—'10 Pa-

pillae vallatae Torbaaden , von deaea jede etwa

1 600 Gesohmacksknospen besitzt. Letitere sind etwa

.0,061—0,06 mm lang und 0.023—0,033 mm dick.

Drei Fimbriae liagaae jederwiti sohlieaaea bia

1,85 mm tiefe Spelten ein, die auf einem Hori-

zontalschnitt 1. B. 120 Qeschmacksknospen von

durohsohnittlioh 0,045 mm Länge auf 0,021 mm
Diebe erkenaen laaaea. Aach die Papillae fongiformes

pnthnl'en auf ihrer Ob^rflnrlin r>"ne oder zwei Ge-

scbmacksknospen, ebenso die obere Fläche der Epi-

glottis, wo sie kleiaer siadt 0,084 nn laag nad

0,021 mm dick. Die kiateia Bpiglottisfliehs bt frei

fOD Gescbmacksknonpi^n

Verworn (42; hall die Fus:iätucke der Flim-

mereiliea fBr aaaleg der ran Btttaebli SQgeaaaatea

Wabenstractur des Mantels von Cilien-tragenden In-

fusorien und schreibt beiden die Wirkung zu, die Dr-

saehe der FlimmerbeweguDg zu sein, erklirt aber

selbst directe Beobachtangen im Gegensatz zar Spaoa»

laliOB bei diesem Naobweiae ffir anerliaslieh.
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Wolff (44) setit den gestrichelten Saum der

Zellas in der einacbicbtigen Epidermis des Am-
phiWfla ilmn gasttlebaltao Saun dar iassentan Zallaa

In dar mahrschichtigen Epidermis ron Amphibienlar-

en, namentl^Lb Salamandra ninculosa homolog. Letz-

terer aber ist die ontogenetiscbe Wiederholung eines

ba< Fiaehan blaibandaa Zoateodaa dar Bpfdaronia,

mit W. in Widerspruch mit F. E Schulze tritt.

Denn letzterer Tand Porencanäle bei Fischen und senk-

rächt gesteilte Sitbcben bai Amphibien. Die perio-

diaoha Hivtang ist eine nothgedrangene Anpassung

an f>in^ vorhandene Cuticula. weil diese über den

iusaersien BpidermiszeUao lagernde (este Schicht

saeh Leydig die Högliohkait aiiaaobliaaat, dia pari-

pberen Partien der BpidarmiB aoeaaaaira in- blatoan

Sabuppan »bataaaao.

A) Bindegewebe, elMtieehea Qtwebe.

1) Butler, G. W., On tbe Eelations ef tbe Fat-

bodies of tbc Sauropsida. Proceedings of tbe Zoological

Society of London. 1889. Vol. IV. p. 602-618. —
2) Heitimann, C, Structure fine de la Com<e. Les

pr6t«ndaea oailulea da U Com^e. Journal de micro-

grapbie. Annfe ZIY. No. 1. — 3) Jourdan, B.,

Sur nn tissu fibrillaire des Annilides. Compt rend.

Tome CXL No. 2S. p. 825—826. — 4) Kromayer,
K , \Vj>s bedingt die weisse Farbe uuüerer Haut? MQn-

.ebener Woah. No. 25. S. 545—546. — 5) Lwoff, B,
Uebar die Kntwickelung der Fibrillen des Bindegewebes.

Wian- Sitsunnber. 1889. Bd. CXVUL Abtblg. Ui.

8. 184-t09. Mit « Taf. (Beriebt für 188». S. 49.)
— 6) Ranvier, L., Les ^«ments et les tissus du
Systeme conjuDctif (suiti;). Journal de mictograpbic.

Ann^e XIV. No. 1. p. 5-12. No 2. p. 37—43.
No. 8. p. 70-78. No. 10. p. 294-302. No. U.
p. ftS7-m

Jourdan (3) erklärt das snbmtfaalEra aad
fibrilläre Gewebe des Rüsseb »on Q I r c e r a für

Nervenfasern. In den Hasobeo der Bändel liegen un-

regelffliasig taralraataKaraa nad latstar» rapiiaaDtffaii

mit den Fibrillen zusammen das Stratum muoosum

der Epidermis, letzteres ist aber nach Ran Tier eine

Art Ton Heuroglia tind der Zusammenhang seiner

Zellen findet Termittelst intamadtirar Fasaro statt.

w^hrs^hpinli -ti E^r-tiört -iKch :ia5 stenißmi^a Biada-

gewebe der Rohreuwuruier iiieriier.

Kromayer (4) suchte die Ursachen der weissen

Farbe dar Haot earopüsohar Raeaa aabokUran.

Unter Zurückweisung der Maiasag TAB üooa: dla

Elfidinkörperchen im Stratum granulosum, die gar

Dicht stark licbtbrechend sind, wären daran Schuld,

babanptat K., ataa kSnna aa aiagaraa HKodaa dia

Sehnen weiss durchschimmern sehen. Ferner, weil

man bekanntlich an durchsichtigen Theilen Ton

Thieren, wie die Froschschwimmbaul, einzelne Ca-

pillaren frei Y«a draaliftadMi Blatkdrparobea findet

(falls die Strömung ein wenig gestört ist, Ref.). dass

auch dia CapilUrgafiasBobUngen in den Cutispa-

ptDaa, soiwla die OÖq|«iiotiTa idaraa aar «aafg retba

Blotkörperchen fahrten. Unlor beiläufiger Bfrnfuog

auf die „ScbwanenbQsan* ia SensaUonsromanen wird

dam Fett efn weisses Darrbsebiamare sagasobrieban

(naob Analogie der weissen Farbe der Milch, welche

eine Erscheinung sphärischer Aberration darstellt. Ref.).

Fett soll jedoch nach K. nur dann gelblich ausseben,

«raan saioe Zatlee atrapbiaob WMrdaa, aaeb «fast

äberaü" im subculancü Bin'legewebe vorhanden sein.

Lwolf (5) hält die Cntwiokelung der Biode-
gewebsfibrilten keineswegs für genügend aaf-

geklärt. Die Frage ist, ob sie Zellenausläufer oder

Inlercellularsubstar.z sind. I.. benutzte Schafsembryonen

Too 2—23 cm Länge, utiiersuchte die Nabelschnur,

das sabcatane Bindegewebe, di« Sebaao and daa

grosse Neiz mit Müller'scher Flüssigkeit oder mit

0,08proc. Chrorosäure und nachheriger Qoldchlorid-

behandlung, und kam zu einer vermittelnden Ansicbt.

Aus jeder embryonalen Zella bUdei sisb aiaa Partien

des Fibrilienbündels, fast der ganze Zellenkörper wird

zur Bildung von Fibrillen Tcrbraacht, so dass nar ein

kleiner Rest am den Kern barum abrig bleibt, aber

die Zellenausläufer werden nicht aufgefasert. Die

Fibrillen bilden sich auf der 0 berf 1 ü h « .-ler Zellen

und Zeilenauslaufer, letztere liegen immer \a der Aie

des Fibrillanbfifideis, dss sie eapsalMialieb amhiillt.

Die Bildaegsreüen sind in längliche Reihen geordnet,

ibra Aasttaier anastomosiren und die Fibrillen bilden

sieb einer ganten Zellenreiba entlang. Je jünger die

Stadien sind, desto getinger ist die Einhüllung.

Offenb.ir beginnt die Umbildung auf der Oberfläche

der Zellenkörper und schreitet auf deren tiefer ge-

laganaa Sobiehte fort, die Reste der «aibiTeaalaa

Zellen aber liegen in der Mitte ies /upehSrIgen Fi-

brilienbündels. Wie die faserige Öiructur überhaupt,

s« ist dia Bildaag dar Pibritlan auf BMoliaBiiehe

Homanta, ninlieb aaf Spaanaagan larüeknfäliren.

^ Knorpel, Knodian, OMiAeatioosproduelo*)*

1) Apolant, H., Uebet Faeerknorpel. Inaug.-Diss.

8. Berlin. 48 Ss. — 2) Bizzozero, G., Nuove ri-

cercbe snila struttura del midollo dell« ossa oexli uc-

Celli .\tti della R. Accademia delle seienze di Torino.

Tom. XXV. No. 8. p. 156—193. — 3) Derselbe,
Neue Untersuchungen über den Bau des Knochenmarks
bei Vögeia. Areh. f. laicraae. Anat Bd. XXXV. H. 4.

S 494-46». Hit 1 Taf. — 4) Dekbuisen, M. C.
üeber da.s Wachstbum des Knorpels nach Untersuohungen
am Caput ffmoris des Frosches. Bericht der fi2. Ven.
deutscher Naturf. und Aerzte zu Heidelberg im Jahre
1889. S. 308—309. Biolug. Centralbl. Bd. X. No. 17
und IS. S. 560-562. (Bericht für 1889. S. 51.) —
&) Biebbaaai, Die innere Architectur der Knochen
nnd ibre atatiadie Bedeutung. Berliner thierärztlicbe

Wochenscbr. Jahrg. VI. No. 15. — 6) Bowel 1, W.
H., Obserrations upon the Occurrenee, Structure and
Function of the Giant Cells of the Marrow. Joamal
of Morpbology. Vol. IV. Me. 1. p^ 67—116. Witb
enepl — 7) Ifatsebinski, N., Veberdsslmprigniraii
von Knochensehliffen mit Anilinfarben a!a Methode zur
Untersuchung der Besorptionserscbeinungen im wachsen-

*) Ueber Zähne siehe im Referat fOr dsaaripliTa
Anatomie, Splancbnologie.
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den Knoehen. Anat. Anteigi.T. Jabrg. V. No. 12.

S. 836. — 8) Möraer, C. T., Cheroische Sturticn

über des Tr&chealknorpel. Scnidina ; hts Archiv (Gr

PkTiiologie. 1889. Bd. I. S. S16-248. M. 1 T«f. —
9) P«nD»to, P., PignwUtton det oa. Areb. {tolimiDM

de biologie. 1881'. Tome Xfl F. 3, p. VIII-IX. —
10) Ryder, J. A., A }'by,Mological Thtorj oi Ibc Cal-

eificAtion of the Ski-leton. Proccedings t-f the American

Phiiosophical Soca-ty of Philadelphia. Vol. XXVI.
No 180. p. 650—558. — 1 1) Sc h äffe r, J., Oeber

den leioereo Bau (oMiler Kao«liea. Wioa. 8itiuonb«r.

1889. Band XCTIIt. Abtb. HI. S SI9-88». Vit

2 Taf. (Bericht für 1889. S. 5I-) — 12) Stricht,
0. vao der, La structare du cartilage artieulaird des

oiscivax. Annales < t huHetin de la scci6t6 du mMecine
d'Anvers. Aon. 1809. Ü«r. (suite) (Bericht für 1889.

S. 51.) — 13) Derselbe, Dasselbe. Archive« de biol.

Tome X F 1. 1-4L 8 pl. (Berkbt fBr im
S. 51.) — 14) Struiken, H. J. L., Die Resorpiion

der Milchiähne und die Odunteclasteii Medic. Central-

blatt. No. 22. S. 401—402 (s. den Btr. üb dcscfipt.

Anat.). — 15) Tornier, 0., Das Knochenmark. Inaug.-

Ditsertot 8. Bi«tl*ii. 84 Ss. Mit 1 Taf. (s. unten

Btot). — 16) Trojft, M., Bspirienc« sur la r^göneration

des OS. Traduit du teste latin de 1776) par V6drines.
18. Paris. Avec 7 pl. — 17) Weil, L. A, The prc-

paration of bone and • H' » th their üoii parts. Arotr»

Naturalist. 1889. Vol. XXllI. N>. "270. p. .=>20.

pola«t (1), der aoter Waidejer s Leilunf^

sriMitol*, kürt dM TeAlllDiM der venebtodraMi

Arien ron Faserlcnorpei zu einander auf Ver-

einigen sich Bindegewebe und Knorpel zb eioem

Orgao, so liegt echter Faserknorpel vor. Dm tot

aber nur an wenigen Orten der Fall: in Haeltot

gelatinosoa der Wirbelsynchondrosen, der Kern der

Sjatiibysis pabis, die üebergangstone too aofge-

feMitraG«lralilniorp*lii. Bis» MbArreObtnetwitinittg

der Knorpelielie als solcher ist notbunlich, das

WesenUichate des Knorpels ist die chondrogene, beim

Kochen Chondrin gehende Qrundsabstans. Diese«

ChMidilB ist aber nichts weiter als ein Qemenge von

Olntin nnd Vnrin Alle Übrigen sog. Faserknorpel,

mit Ausnahme der oben geoanoten, bestehen nach A.

aas ohondroidtn Bindsgevalie, namMtlieb die

Menisci interarticalares, die Labra cartilaginea, die

Zwischen?cheiben des Kiefer- nnd Brustschlüsselbein-

gelenkes, die Seaamkoorpel und die Taisi der Aagen-

Bizzozero (3) beschreibt, wie schon früher

(1880) im Knnnhenmark der VSgel zahlreiche

runde, kerobaiuge Zeilen, die eine nur dünne bämo-

gWMakalUgs VmtoplasoMMUsht bcsHiMi und all»

Cclrnrginp^frTmnn rn rothen Blutkörperchen riirbieten.

Aosserdem sind Leococjten rorbanden, die fett-

glinMsd» 8tibab»n »stlialleD, sb«r katn» Rf»i»B-

tellen mit sprossenden Kernen ond keine blotkörper-

chenbaltigen Zellen, wie sie bei Säugethieren vorkom-

men. B. seigt nun, dass die bümoglobinhaltigen

Z»I1»B siwatlMi innerhalb d»r Blntg»fi»»» Itogtn oad

sich hf-l üllen WirbeUhieren caryomitotisch vermehren.

Femer Migt B., dass die Angabe Toa Denjs (Ber. f.

1888. S. 54), wonsoh L»««ocyt»ii di» «tstaf» r«tb»r

Bloticörpercben bilden sollten, aas Nichtbeachtung der

Bigensobaft des Sobllmates entstanden Ist, das

Hämoglobin zu terstfiren. Die farblosen Erythro-

blasten von Denjs sind also nichts weiter als ent-

färbte rothe Blntkörperchen. Aehnlicben Irrthätnem

wich B. sehr einfach durch Variirnng der Unter-

sa«bnng»n»tb»d» an». — Di» y«o»n«apttlaf»n de»

Knochenmarkes sind als ein endovasculäres Organ

anzusehen. Die ausgebildeteo rothen Blutkörperobea

findet man meist in darAn d»» BlatgefSsseB. wibrend

die jungen rothen Blutk8rp»roll»B «Dd di» Leacocytan

den peripheren Th^il de.; Lumen ausfällen. B. spricht

sich bestimmt gegea die versobiedeoen Uypotbesea

aus, «»loli» r»tb» Blntk8rp»roh»n ans Lwiooojtan d»a

Knochenmarkes, der Milz. Lymphdrüsen u. s. w her-

vorgehen lassen. Seine Angaben stutzen sich wesent-

lieb noch auf Experimente an bangerndeo Hühnern;

h1»rflb»r ist anf das Original zu verweisen.

Matschinsky H) färbte Knochenschliffe

maoerirler oder durch Aetber entfetteter Rähreoknoobeo

en Kind«ra nH Anilinfarben, namentlieb mit Besin

and Safranin, und beobachtete, dass sich die Grund-

substanz verschiedener Partien ven chieden intensiv

färbt. M. leitet dies aus dem versobiedeneu Alter her:

J9ng»r» Partien an der Pnripheri» nnd an eintelaea

Stellen der RaTftrs'aehen Hohlriume sind z&hlreii^er,

ärmer an Kalksals»« and flkrbeo siob daher leichter.

Inteneir tingici «•id»B die K»ni» der Xnecbenaellen,

nicht aber deren Zellenkörper. Die Scbliflfe wurden

nach zweitägigem Liegen in der Tinftionstlii^sipkoit

gelrooknet, noch feiner gescblilIeD und in Luit unler-

sneht «der mit diebtn Cnnadabatoam «onMrtIrt.

Sebaffer's (11) ausführliche Miitheilung betrifft

den Bau fossiUr Knochen, namentlich in FJ^trefT

des ErbaUuogszustaDdes der Knocbenfibrillen, wie er

ans den Piriarisatiotteenebeinanfcn abg»leitel «erden

kann. Lias, Kreide. Pliocaen etc. lieferten das Material.

Beim Icbtbjosaurua faod S. gsn» ähnliohe Caoile in

den ICnoeb»n. wie sie Ronx (Beridit t 1887. 8. 58)
einem Pilz, dem Hyoelites oseifingns zugeschrieben

halte, musste jedoch eine Identificirnng mit dem letz-

teren ablehnen und siob jeder Deutung entlialteo. In

MastedenknaebeiB sab 8. ein Mnollebee, ron 0,OOS
bis 0,003 mm dicken Fäden gebiH-^tiv'; SporenwerV,

auch gelblich» aod briaoliche Röhren mit randlichen

InhaltekSrpereben, welche letzteren Sohaaffbansen
beim Mammuth bekanntlich für roth» Blntkörperchen

erklärt hatte (Ref., der die Canil» andi in allatielen

Zabaen sab).

V. Kmähreagsiissigiieiten nnd deren Hahnen.

A. Blut, Lymphe, Chylus.

1) Bergonzini, C, Contribut» allo studio della

struttura e delle alterazioni extravaasli dei globuli roasi

del sangue. Rassegna di Scienze mediobe. Anne T.
33 pp. Con una tav. — 2) Charles. C, Detection of

blood-staius. Americaa Moiithly Microscoptcal Journal.

Vol. X. p. 286. — 3) Cori, C. J., Untersnebungen
Aber die Aoatonie und Histologie der Gattung Pboronis.

Zaitsehrift f. Zoologie. Bd. II. H. 2 u. 3. & 480 bis

568. Mit 7 Taf. — 4) Cuinot, L.. Le sang et la

glandc lymphatiqne des Aplyaies. Compt. rend. T. CX.
No. 18. p. 724—725. &) Diddens, Bijdrage tot

de Kenntnis der Oaemato^tea. Diasertatie. 1889.
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OwningSD. — 6) Edington, A., Report on tbe Mor-

pholOfT aad OwrelopoMot of th« Blood. Britiab Joaroal.

NO. 1835. p. K8S—im. With II Aga. — T) Bwell

,

Microm- trir Study pf Red Blood Corpascles. North
Americau rraclitiotuT. Vol. II. p. 9f> — 107; p. 178
bis 186. — 8) Fiorentini, A., Intorno ai protisti dell*

iDtestifio degli equini. Bolletino scientiäcö. T. XII.

p. 7- p. 51. Con 5Uv. — 9) Focker, A. P., üeber
«igeothijmliche KvolotioMproda«!« dea QiiMflobina
(HiBatocyteD). Viroliov^a Anh. Bd. GXIX. H. 9. 8. 881
bia 384. — 10' F i jari, R, Sul modo di riproduzione

delle piastrioe nci sangae dei Vertebrati ovipari. Rendi-

«onti della Societ\ Hedioo - Cbirargiea di Paria. 1889.
— U) Derselbe, Dasselbe. Riforma Medica di Na-
poli. 1889. No. 188. p. 1125. — 12) Derselbe,
Dasselbe. Bolletino della Soeieli di Uilano. 1888.

No. 2. p. 57—58. — 18) Gol lasch, A., Uebcr den
dia^nt stischen Werth derBlatfärbungsmetbor! n Wien,

med. B!ätt«r. Jahrg. XIII. No. 11. — 14} Gries-
baeh, H., Zur Fixirung, (*ärbang und Conservirung

dar aelligen Btemeota des Btataa. Ztaobr. f. wiaaen-

aobsmioke Hioraaoopie n. «. v. Bd. TIL H. 8. & Sf6
bis 382. — 15) Hamern, G., Du saog et de ses aU6-
rations analoraiques. 8. Paris. XXVX et 1035 pp.
ÄVfc 126 fig - 16) Uowell,W. H., The Life Uistory

of the Kermed Elements of tbe Blood, especially tbe

Red Blood Coipiucles. Journal ofMoipbologf. Yol. IV.

No. 1. p. 57—116. Witb ODO pl. — 17) Kooppe,
H., Dl« BedeotnBg d«o IijrinpbMron«« für Sellenont*

Wicklung in den Lymphdrüsen. Arch. f. Anat. Physi 1

Abtb. Suppl. S. 174—181. - 18) K-.ssorotow. ü.

T . ,
Dii: Gujaltprobe als tnicrochemische Reaction.

Wjcstnik gigieny. 1889. No. IS. (Rasaisob.) — i^)

K 0 walewsky, N., Ueber die VeiindccttiiMD der rothen

Biatkdipereben Doter den Biiiflaw Ton Mdcen, die daa
BinOflobm entrieben. Med. Contnlbt No. e. S. 97
bis 100. — 20) Kruse, W., Ueber Btatp»r-is t^^r.

"Virchow's Archiv. Bd. CXX. H. 2. S. 3i3-376. Mit

1 Taf. H. 8. S. 541—560. Mü I Taf. — 21) Lim-
beck, R. von, Eiiniscbe Beobachtungen über die

Besisteni der rothen BlutkSrperohen und die Isoton ie-

feiliUtiiiaaa dea BlntaenioM bei Ktankbeiteiu Pfafer
Wooheoeehr. Jabrg.XY. No.28. 8.851—85S. No.99.
S. 865 — 367. — 22) Maragliano e Castellino,
Macroscopia e microscopia del sanguo. Morgagni. Anno
XXXIL P. II. No. 2. p, 31. - 23) Maurel. F.,

Reobercbes experimentales sur tes leucocyte.<!. F. 1 et

2. 8. Paris. — 24) Majet, Procidi teebnioue d'etude

dn nojfto des globulea bteaes. Compt. rand. T. CX.
No.9. p. 475-477. — 95) Minot, a Sedgwick, Zur
Morphologie der Blutkörperchen. Anatomischer An-
seiger. Jahrg. V. No. 21. Ö. 601—604. — 26) Mo n-

dino, C, La g6nese et le d6reloppement des ildments
da sang ohex les rert^br^s. Arobirea italieooos de
biologie. 1889. T. XII. F. 3 p. t»»—80t. — S?)
Mondino, C. etL. Sala, j^tudc sar le sang. La pro-

dnotion des piaquettes dans le sang des rert^brts ori-

pures. Ibed. 1889 T. XII P. 3. p. 297—301.
Arec nne pl. — 28) Mosso, A., Ueber verschiedene

Resistenz der Blutkörperchen bei verachiedenen Fisch-

alten. Beriebt ftber die 62. Versammlung deatiober

'iSSiiltmrfoiieher und Aerale ta Heidelberg. 1N9. Blo-

logiscL'tes .Ccntralblatt. No. 17 u 18. Bd. X. S. 570.

— 29) Müii'.T, Hermana Franz, Zur Frage der Blut-

biidunR. Wiener Sitzungsber. 1889. IM. XCVIIL
Abtb. III. S. 219—>294. Mit 5 Taf. (S. Bericht für

1889. S. 53. No. 89.)\— 30) Neu mann, E., Ueber

dieEotvielMluas rotherBlit-tkSrpetohm io neiuebUdeten
KDoebeattarb. TinAow^ krjSt. Bd. CXIX. b. 8. S. 885
bis 398. — 31) No'll. Patctn D, Observations on the

Compoaition »nd Flow ofChjVe from the Thoracic Diict

in Man. Journal of Physiology.
,
Vol. XI. N.\ 1 — 2;

p. 109—115. — 82) Ran vier, J,., Des clasmocvtes.

Compt rend. T CX N*^. 4. p. I65--169. — 83) Der
elbe, Sur lee 4l4mcnte aaatomiqd;4a da la a4rosii6

peritoneale. Ibidem. No. 15. p. 768— 772. — 84)
Derielbe, M4tliode noavelle pisor dtadier eo micro-

soop« les 414nonta et tes tieau des aBieuHti k aang
chaud ä leur temp4rature physiologique Jcurnat de
micrographie. T. XIV. No 6. p. 169. — 35) Ro ssi,

U ,
S.ipra due metodi per conservore durevolmente gli

elcrnenti del sangue. Zeüscbrift für Wissenschaft lieb«

Microscopie etc. 1889. Bd. VI. H. 4. S. 475- 477. —
86) Saofeliee, f., Oiaite dea oorpasooles roiuea dem
ta noelle des es des rert^bris. Andiifee mliennei
de biologie. T. XIII. F. 1. p. 45-55. — 87) Der-
selbe, Origin of the Red Blood corpuscle«. Bullettioo

della Societa di Naturalisti di Napoli. 1889. T. III.

p. 148—168. Con due tav. Journal of the B. MiAro*

scopicat Sodety. P. II. p. 159. — 38) Schiff. B.,

Ueber das qaantltetiT« Vei halten der Blutkörperchen
nnd dos HImoglobin bei neugeborenen Kindern und
SäugliTigvn unter normalen und patbalogischen Ver-

hältnissen. Zeitschrift f. Utiilkunde. Bd. XL U. 1.

8. 17—88. (Grösitentheila pathologisch.) — 39) Sber-
riagtoo, C. 8, aod C. A. B«iaae«, Ueber die Ent>

olekaiig dea NerboDgewebee, daa Sebieksal der Leneo-
cyten and die Rolle der Bindegewsbskörperchen. Cen-

tralblatt (ür allgemeine Patbologie. Bd. f. No. 22.

(Bei der Bildung des Karbengewebes w.r I'n die Leueo*

cytun rou den Plasma2«lien gefressen.) — 40) Sonsino,
P., Ricerche sugli ematozoi del eane (Pilaria immitis)

« aul cielo vitale delta Taenia eoeosMrina. AtU della

Soei«ti Toeem« d. eeieoa» luitimli. Vol. X. p. 20—85.
nh^r.f. !?89. S 53.) — 41)Stierlin,R., Blutkörperchen-

ZiiLlaii^ und BümogiobinhestimmungeD bei Kindern.

Inaug.-Diss. 1889. Zürich. (Bericht f. 1889. S. 53

)

— 42) Xornier, 0., Das i\nocbenmark. Inang.-Din- 8.

Breslau. 34 Ss. Mit l Taf. — 43) Vatlio. B.. Les

h6moteeoaires dn paludisme. Rerae d'h/gMoe. No. 9.

p. 91—105. (Blutparasiten.)

Bergonelai (I) erUbt di« meialen der bieber

bekannten Siructorverbältnisse rother Blutk örper

oben für Kunstproduote, welche dorcb ungleich-

mässige Einwirkungen der Raagentien herrorgebraoht

werdes. Ans d«r»rtigeii Differenzen ist daber nteht

auf ein rerschiedenes Alter dar Körperchen m
schliesseu. Aach die Treonoog von Zooid aad Oiooid

mittelst Borsiare bombt «if Kmutprodueten, siebt

minder die von Sappey hergestelUeo Kerne. Als be-

quemstes Aufbewahrungsmittel des zn anlersucbeodeo

Blutes empfiehlt B. einen lebenden Blutegel.

Oori (8) b«Mhri*b gelegeotlteb dl« rotbenBUt-
körpercben von Phoronis psammophila. Dies«

%n den Gcphyroen gehörige Gattung zeichnet sich be-

kanntlich vor anderen mit rother Biotfliissigkeit rer-

•ebeneo Wirbelloseo dedorob ms, dwe der Farbstoff

in den Blutkörperchen seUst rrthn'ton ist. Lptzt^re

sind kreisrund, scheibenförmig, haben gewohnlich

0,013—0,015 mm DarebmoMer, eiaea dvalraln

K«m ond eine schwache VertieAing auf ihrer Flieh«.

Sie entstehen otfcnbar ans losi^elösten Endothelzellen

der Blutgefüsse, die noch in situ eine gelbliche Farbe

aooefamen.

Cv^aat (4) aenat die Snbslana, welche daa

BIntseram der Aplysia dprilais rofh f'-irbt

Haemorbodin. Die amöboiden Kurpercben diese«

Bittlea «wdea fa eia«r Lymphdrüse prodooirt, iralob«

ala Criata aerta« in die Aorta hineiarafk.

Diddens '5; gelang es die Hämatooyten von
Fockex (9) aas kaofliobem erjstallisirten
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Himoglobin darsnaiellen. Man bringt ainM
Crjstall in ein offenes oder ruge5chtnolzRne3 Olasröhr-

Gb«o mit 1 proc. KocbMlzlösuog und setzt letzteres

94 Stand«!! lang der Bratwinne ron 40^50^ C. ans.

Wenn man denselben Versuch mit Blutkörperchen an«

stellt, die in einem Centrifugalapparat mit 0,6 proc.

kocbsalitlosung vom Serum getrennt waren, so erhält

man dioMlban Hiaiatooytan, nicbt «b«r ans den hfmo-

globinfreien Stromata der rotpn Blutkörperchen.

Ediagton (6) schildert die Form bestand*
tbeiie des Blutes naob Untersnehung getrockneter

und mit Dablia oder anderen Anilinfarben tingirter

Blutstropfen. Durch diese Methode wurden eine Menge

wanderbarer Resultate erhallen, die sich auf die Ent-

stehung der rotbea BktikSrpereben und ihrer Kerne

beziehen und durch ein Scht rua versinnlicht werdon.

Die embryonale kernbaltifte Zelle wäobst und ihr Kern

liefert doroh direete Tbeilung x. fi. deren vier.

Diese Tochterkorne werden frei und schlagen dlile*

• rentp Entwickelungsrichtunjjen ein. Die einen um-

geben sich mit einer Zellenmembran, wachsen und

heissen dann Matrioyten, die mehrere Kern« und

t^.^l ogeni^ Cylindcr enthalten können. Die Matricyton

platzen und lassen kleine farblose Albocytbn aus-

treten, welebe ihrerseits tu kernhaltigen rotben Blnt-

kürperchen werden, die sich abplatten, während ihre

Kfrnc .schliesslich verschwinden. Auf nicht weniger

sinnreiche Art verwandeln sich andere Albocyten in

LymphkörperebeOf deren Kern« siob wieder dnrcb di-

rect*^ Tlieiiung vermehren.

Ewell (7) zeigt durch vergleichende Messungen

an rotben Blutkörperchen , dass man ror Allem

den wahren Werth d«s benutsten Mierometers kennen

moss uti<l (iass rnöj^lirhst starlin Verj^rfis-eruni^en

dabei sehr wenig, nicht mehr als etwa 200 fache

nfitsen.

Pocker (9; h.itlo früher (Bericht f. 1887, S. 55,

vergl. Bericht f. 1884. S. 61) Hämatocyten be

schrieben, die^aus rotben Blutkörperchen in I proc.

KoohsalflBsQng' bei 40—60* eatsteben. Sie werden

hfirnig, nm so rasrher j
^ höher Ak- Tpmpernttir, dann

wachsen die Körnchen zu Ul&schen oder sohlaachför-

migen Oebilden b«raBf die SproMformen zeigen und

durch Jod sowie durch AnilinfarVstotTe sich färben.

Stellt man .sie aus rrystallisirtoni Hanio^'lülin nach

Diddens (5) dar und fuUl das Glasrobrcbeu mit

KoUensiure, so bleibt ihre Bildung am; de treten

i*>1prh auf. wenn man in offenem GlasfrefSss die Brut-

warme forterhält aod so die Kohlensäure entfernt.

Die Bildung wird duitsih MetaKsalse u. dergl. bebin^

divt« begünstigt aber durch Harnstoff und kleine

Mengen gallensaurer Salze. Sicber sind die Hämuto-

oytea keine BaoterieD) können aber vielleioht solche

weiden, deren Vontufen sein. F. bilt die Baeterien

•:vc'!er 'fir S; nltspihe, noch für abgclösto Thoile von

Flagellateo, überhaupt nicht für actuelle Lebewesen.

Da aber die Bimatocyten nach F. solche sind und

aus Hämoglobin entstehen, so giebt F. die Hoffnung

nicht auf, dass auch Baeterien aus Protoplasma (durch

Oeneratio spoDtanea) sich bilden könnten.

JahMiheiiah» *m gwi—taa Mwitrtii ISM. M. U'

Qriesbaob (14) unteraiiebte in Neapel dai

Blut mariner Mollusken und färbte dessen Kör
pereben auf mancherlei Art, namentUob mit ploriu'^

schwefelsaurem Rosaniltn, indem die farblose Rosa-

nilinbase mit der Säure erwärmt wird. Die Kerne

werden prachtvoll nlh. Dojiptilfiirbanfren wnnlei» n.H

leberosmiumsäure, Uetbylgrnn und Khodaiiiin oder

an den lebenden amSboiden BlutkSrperohen mit He-

tdylenMaii und Eusin vorgenommen; erstere Methode

ist auch fitr rothe Blutkör|iercheo von Vertebraten

vorgenommen. Angekittet werden die Piiparate in

Qlycerin.

Kowalesvslsy (19) erörtert die V6ränderun;;en,

welche die reihen Blutkörperchen des Menschen

dureb eonoentrirte Salzlösungen erleiden. Sie

treten durch 26prüC. RhodankaliumlÖsung ein. oten.so

2ö proc. Lösungen von Jodkalium, Jodnatrium, Jod

ammonium, femer durch eleotrisohe Entladungschlägo

(Rollet, 1864) und am ii an defibrinirtem, 14 Titi;o

lang .'lufbewahrtem llnndelilut. Die rothen Blutkör

pereben werden zackig, maulbeerförmig, dann werden

die Fortsitse eingezogen, die Soheibenform Ändert

sich durch S<-!iwellt3Dg des I^andes in Kiigelform um.

plötzlich tritt das Hämoglobin in die Umgebung aas

und sobliesslich verschwindet auch das Stroms.

Kruse (20) untersuchte die Parasiten les

Froschblutes ;iuf der zoologischen Strifion zu Nea-

pel. Sie waren bekanntlich von Gaule (1880) für

Wfirmohen (Bericht f. 18S4. S. 61; 1885. S. 52;

1886. S. 55; 1887. S. 55) gehalten, die aus den

Kernen der rothen Blutkörperchen entstehen sollten,

während Ray Lankester (1882) an der parasitären

Natur seines Drepanidium ranarum festhielt und das-

selbe für den .sicLelfurnii^^en Keim eines CücriiJiuni

erklärte. Viele Autoren haben sich dieser Anschauung

angeieblossen; K. ist anderer Ansieht: es handelt eich

um einen Parasiten, dessen Ordnung man Haemo-
gregariniden nennen könnte, und dessen ganzer

Entwiokelungscyclus ionerhalb des des rothe» Blut-

körperchens veriiiuft. Die jüngsten Formen sind

0,00:5^0 004 mm lang, 0,0015- 0.002 mm breit,

leicht gekriimmt and enthalten an ihrem dünneren

Pol in der Regel ein Tröpfchen eines flüssigen

Oeles. Die sog. Würmchen sind 0,01 —0,015 mm
lang, 0,002—0,003 mm breit, beweglich, sie zeigen

5—12 durch .Methylenblau blass zu tingirende Kerne,

zerfallen in eben ea fiel Sporen, die ganz den jfing-

ston Formen gleirben, womit der Kreislauf voüendel

ist. — Die sog. Grassia rauaram hält K. für ein

StOek eloer abgelösten Plimmem«Ue und hetebreibt

ausserdem stibohenffirmige Baeterien in d«n Blutkör-

p^rchen.

Derselbe fand Blulparasiten bei Corvus

«ornix in der Umgegend von Neapel; vermag aber

nicht 7T! r^n'^pn. ob" dieVoijrd W^ch^elficbfr bitten nd«r

nicht, obgleich intermittirende Temperaturerhöhungen

darauf hinzudeuten schienen. Jedenfalls Hess sieh der

Lebenslauf der in den rothen Blutkörperchen enthal-

tenen Parasiten feststellen. Sie existiren in einem

amoebenarligen Zustande uud andererseits aia lang

5
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«6 Kbausk, Histolooii.

liobe, d«n olMn arwlboton BlotwünnebM ibalioh«

Gebilde. I.etzterf verwandeln sich iintor dem Micro-

soop io freie, lebhaft acbvingende Oeisseln, die Tiel-

l«i«bt •iaw Rfi«1ibjMiiQgaprooM8 andwitoii. Aach
Sporetibildang adieittt fttnikemiaM, die mU der Ke-

prodtiction zasammenhäng^n mne', 01«^ attihbüi'ion

Kurmen scheiden in sich duolieibrauiiä l'igmäutkorn-

«hra Ab. Di» TsrwaiHUaobftfttftrblltnItM «rbell«!!

ii»eh K. aus folgender U*b«niobli

Cluse: SporoKM.
Unttrttlawe; ai«gMini4a.
Ordnung: Ifonoeystidea.

Familie: Uämogregarinidae.

GftttUDgen: a) nämogre^'arina, darunter:

II. rauarutn b. Drepanidiuin Lan-
kester.

11. teatfidiDis.

H. laerta«.

H. Datiil''wskii.

H. columbae.
U. passeris.

K. it«ant näialiob iten NsbelkrBbtnparaBiton Himo-
proteus Dan., weil derselbe proteusartig, bald als

Amöbe, bald als Qregarine und als Qeissel erscheint.

M,^\ öl 24 ; hält die vor 500 Jahren viel discu-

tirten muliinucleäreo Leacooyten des Blutes

n««b BwigiinrabtbstidlMig fBr ZttlUa, die in dinoter

Kentheilaiig begrifleo «iod.

Mi not (2.')) zeigt in einer fiuulainontrtlen .Xrlicit,

dass die rotben Blutkörperchen der Säuger und
der übrigen Vertebr»teii einander gar nicht

homolog sind. Denn die ersteren entstehen weder

aus Tütlien kernhaltigen, noch aus weissen Blut/.ellen.

Es sind rielmehr, wie schon Schäfer (1682) es schil-

derte, DÜfereBBiraDgeD des Protoplasaia der geüaa*

bildenden Zeilen, sie entstehen intracellulär, meh-

rere in einer Zelle, ohne Betbeiiigung des Kernes. Sie

stellen also specialisirte Betirke des Protoplasma dar,

wie die Flastiden der Botaniker, und können am rich-

tigsten als blutplastiden bezeichnet wenlon. Das

Blut der Vertebratea enthält hiernach dreierlei Ele-

mente, die Plaatidea sind auf die Singer beaehrinirt.

Man kann daher auch dreierlei Sorten Blut unter-

scheiden: a) Plastidenblut; b^ einfaches zelliges Bltit

der Wirbelthierembryonen mit rothen kernhaltigen

Zellen, die wenig Protoplasma besitzen; c) doppel-

relliges Blut mit rothen und weissen Zellen; die rothen

Zellen haben entweder einen grossen grobgranuliiten

Kern (Ichtbyopsiden), oder einen verkleinerten , sich

dunkler färbenden Kern, ältere S&ngstbier-Embryonen

und Sauropsiden). In seiner Entwicklung macht das

Säugethierblut successive alle diese Stadien durch.

M. glaubt, dass in den biabsrigen Angaben immer die

Beobachtung der Uebergänge zwischen den für zu-

aammeogebörig aogeaebenen Formen vermisat wird and

daas daber die Nebnabi dieaer Angaben von aelbat

aiiL (Vergl. anab unten Tornier, 4S.)

Mundinoe Sala (27) schildern die Entstehang

der Blutplättchen hei eierlegenden Thieren T>t>

Piitloben sind längiieb und kernhaltig. Bei Fröschen,

denen wiederboite Blntentziehungen genaabt wacon,

vermehren sie sieh durch einen charaoterislischen

caryomitotischen Process, von dem H. e S. photo-

grapbisebe Darstellangen geben. Dem Senim war
Ualierosmiumsäure und Metbylviolett nebst Essigs&ure

««l?esel?.t. Am 3. nnd 4.Tat,'e nach der Blutentziehung

vergrossern sich die Blutplättchen auf das DoppeUe,

dl« ebromatopbiten, Qrsprfinglieh S fBrmigen Ptdea

im Kern theilen sich der LSnge nach, nähern sieb

dam Aeqoator und marscbiren wieder nach den Polen,

wo aie aiob an parallelen Stibobenreiben ordnen. Die

Aequatorialplatte kommt dadnmih %a Stande, dass die

Schleifen oaob dem enigegaageaetsten Kempola bin

wandern.

II. e. 6. wenden atob femer energiaob gegen

Hayem. sie halen niemals hehirip'nt, dass die

rotben Blutkörpereben der Sauger kernhaltig

wiran. Aneh bei den Angara ferawbien aiob die

Bltttplättcben durch carjomitotiMdM Tlieilang; die

Lyrophkörperch en i<ehör*n gar nicht dem
Binte an, sondern sind nur eingewandert, wie sie

in andere Qewebe einwandern.

Mosso (28i henierkte. d,is.s die rothen Rlut-

körporchon der Selachier in 2,5 proc. Chlor-

natriumlösong bald ibr Hämoglobin verlieren, wShreod

Muraena und Conger riet reablentere Körperchao ba>

sitzen, die sich io 3 proo. Kochsalzlösung länger er-

halten. Die meisten Susswasserfiscbe, auch solche,

die kttgleieb inSalswaaaer leben Minnen, wie Aeipenaar,

An^fiiilLi, PetrQmyzon haben resistente Blutkörper-

chen, nicht aber Alosa, die in süssem Waaser lebU

M. glaubt, es könne sieb um phylogenetischen Zossmmsn-

hang der Differenzen handeln.

Nenmnnn '^0, wirft die Frage von Neuem anf,

wo die kernhaltigen rotben Blutkörperobea
des Knocbeamarkea beimErwaobaenen hM^komman.

Den Ausdruck Hämatoblasten will N. vermeiden, weil

90 sehr rersobiedeoe Dinge damit bezeichnet worden

sind. Als Ueberbleibsel embryonaler rother Blut-

körperchen, die ibre Proliferirang in ausgedehnten

"M.iasse fortsetzen, können sie nicht angesehen werden,

da an rieleo Stellen des Knocbensjstems rothes

Knoebenmark mit soleben kembaltigen Btntkörperoban

im Knorpel inselförmig beginne: z. B. bei der Ver-

knöcherung von Epiphysen, Kehlkopfsknorpeln q. s. w.

Entweder muss man also annebmeo, dass sie aus Leu-

cocyten nmgewandelt werden, die ibretaatta ans dar

Milz oder r,ymphr!-ii'^f n etc. herstammen, oder sie

können von farblosen Markzellen abgeleitet werden,

die K. keineswegs fftr identlsoli mit den «rvibDtMi

Leuoooyten hält. Oder endliob, es mQssen, woflir

einige Beobachtangen zu sprechen scheinen, andere

Bdstaodtbeile des Knochenmarks, die den Getasswan-

dangen angebflren, betheiiigt a^ s. B. wann sieb

gelbes Knochenmark wieder in rothes ntnwandelt.

Eine bestimmte Entscheidung liest sieb nach N. noch

ulebt geben. Soblleaalieb wird anf die Feblerqnelton

aufmerksam gemacht, welche wie die SabÜtuatbehaad-

lung den Anschein ron Kernen io rotbon Blntkdrpar*

eben hervorrufen können.
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R«iiTi«r b«Miohii*t »Is Clasmoeyt«ii (wi

xXdCfiu. das Fragment) Zr-IIcn, dio 4— 5 mal so gross

sind wie gewöhnliche Leucoc^'ten and sich b«i Sala-

nradra maoalosa, Triton eristatas, Rana temporaria,

Mcb bei S&ogethieren im Bindegewebe beobachten

lassen. Sie halien eine bedenkliche Aelinlichkfit mit

den i'lastnaseUen von Waldejer (1875) oder den

VwteellMi Ton E1irli«b (1883), aber bei den beiden

erstgenannten Thieren können sie mit ihren Portsätzen

eine Länge von I mm erreichen. R. behandelte das

frische Bindegewebe mit 1 proc. Ueberosmiumsäure

and 10 proc. Metbylviolett (EBB B). Bei Siugetbieieo

finden sie sich zu mehreren Tanserui in einem Cnbik-

millimeler. Gewöhnliche Leucocjten sind die Embrjo-

nalfennen der Clunmoyten ; erstere TerlaNCD die Blut*

geßsae, verfetten, senden Pseudopodien aus und

serfallen srhiiesslich in abgetrennte Frotoplasia»-

Portionen, wonach sie benauni worden sind.

Derselbe (jtS) erSlhete die PerlteneeIbSble
bei decapitirten Wanderratten, Kaninchen, Katzen mit

roihglübendem Messer und glaubt dadurch Verunreini-

gung de» Inbeltes mit Blot Termieden zu heben.

Oleichwohl zeigten sich constant rothe Blutkörper*
chen in der Poritonealfüissigkeil. Ausserdem

Leucocjten, beim Kaninchen von 0,006— 0,02 mm
Dorebneaeer mit Kürnobea und Vaouoleo, «elebe letc-

teren ein granulirtes Protoplasma vortäuschen können.

Aber sie werden bei Uebang des Focus dunkel.

So grosee Lympbkörperehen kominen im Kaninehen*

blui nicht Tor; die meisten JettK Leucocylen eeigen

bei 38**C. amöboide Bewegungen. — Die Ratte be-

sitzt Leococj'ten ron 0,02—0,025 mm, deren blasser

Kern eiob eptiaeh wie einer der obifen Hohlt&nme ver-

halt, die Körnchen im Zellenprotojila.sma vorhalten sich

hingegen wie Mostzelleo. Solche Leucoojrten giobt es

weder beim Itanineben , nooh bei der Kaixe. — Bei

der letzteren sind sie enorm gross, von 0,OS->-0,05

Ms 0,1 mm; sie haben keine amüboiden Bewegungen.

Bei allen drei Thieren enthalten manche Zellen Gly-

eofen, weaigstena firben sie aieh mit Jed. — Aueh

die Peri-onealhöhle von Urodelen i'Axolotl, Triton

oristatus, Salamandra maculosa), nicht aber die des

Presehes enthält grosse körnige Lenoooyten. Mit den

ClaamooyteD (No. 32) haben sie naba Verwandtschaft:

insofern sie wie die letzteren aus Leucocyten h«rror-

geben; Clasmooyten besitzt auch der Frosch in der

Sttbitanf seiner serCsen Kembranen.

Rossi (35) schlägt zwei Mischungen zur Unter-

suchung Ton rothen Blutkörperchen vor. Die

erste besteht aus (ioncentrirter Methylgrünlösung, ein-

pfoeent. Ueberosmiumsäure und Waaser an gleteben

Tbeilen. Sie wird mit Blot auf dem OhjeettrSger pe-

misobt and mittelst eines Stachels Tom Stacbel-

•obvein, deaaeo Spitse mit IbaigaBnre befeuchtet

iriid, amgerährt. Kaoh der zweiten Methode lässt

man das Herzblut einer Maus, eines Frosches oder

Salamanders in 1—1,5 proc. Ueberosmiumsäure sLrö-

nen, samgt letstar» aof und fKrbt mit Alanaoarmin,

dem 1 proc. Essigsäure zugesetzt ist. Dann folgt Be-

bandlnog mit Atco hol» Xjrlol, CenadabaUam.

Sanfetiee (86, 87) leitet die Bntatehaag der
rollien Blutkörperchen in allen Wirbelthiorclassen

ron Leucocyten her. Die Riesenzeiien des Knochen-

markes entstehen theils aus zusammenflieasenden Leu-

cocyten, theils aus ebensolchen jungen rothen Blut-

körperchen. Die Caiyomitoaen werden dnrob Blntent-

ziehungen vermehrt.

Tornier (42) konnte anfangs wie Kanvier keine

kernhaltigen rothen BlntkSrperohen bei (jun-

gen) Säugethieren finden. Es existiren allerdings heile

rundliche Zellen im Blut, mit klarem Protoplasma und

kugligem Kerne, welches eruiere sieb in O.Cproc.

Chlornatriamlöanng allmilig gelb färbt. Diese Pär*

bang tritt nicht nur unter dem Einfluss des Sauer-

atotfes, sondern auch des Wasserstoles sowie der

Koblenalure auf. T. sohiteaat daher, dasa die meisten

sog. kernhaltigen rothen Blntkörperchen erst im
Präparate (oder unter abnormen Umstanden, bei

Cbloroformitarcose oder durch Faulniss) ihr Hämo-
glebin ane dem Blutplaama aafbehmen. Sobald

eine Zersetzung des Blutes eintritt, bemächtigen sich

Junge Elemente des freien Hämoglobins, denn dass

diese K5rperohen, fialla sie Blatfarbateff anfgenenmen

haben, schliesslich zu kernlosen rtttheo Blottoipeiohen

werden, ist nach T. ebensowenig nusgesohlossen, wie

bewiesen.

B. Gefbie« »nrAse Bäumt.

1) Cop;gi, A., Ueber die sog. Kalfc>äokchen an den
Sjjinalganglicn des Frosches und ihre Br/jeluingen zum
Ductus endolymphaticus .Vnatrm Anzeiger Jahrg. V.

No. G. S. 177—178. — 2) Dekhuyaen, M. C, Eine

Bemerkung über das Endothel. CentralLI. f. d. med.

Wiaeenaeb. No. fi. S. 100. — 8} Diaae, J., Ueber die

LymphlMthnen der SUigethierleber. Areh. f. nicroae.

Anat. Hd. XXX VF. H. 2. F. 203^224 Mit 1 Taf. —
4) Horiivitz, U. u. M. von Zeissl. Zur Anatomie
der LvmpligLkiMe der männlich<-n Geschlechtstheilo.

Arcb. f. Dermat. Jahrg. XXII. H. 4. S. 553-555. —
5) Negrini, F., Intorno al tessoto adenoide nella mu-
co» natrica nel majale. L'BrcolauL 1889. 16 pp. —
fi) Piiliet, Ä., Note »nr 1a diatribution dn tiasu ade-
noide dans le tube digestif des poissons cartilagiucux.

Comptcs rendus de la socicte d'j biolo^ie. S6r, IX.

T. II. Nm. 32. p, 5!'3-5;»5. — 7^ Zeissl, M. von.

Zur Anatomie der Lympbgelässe dtr männliofaen tie*

schlechtaorgaaeb Vfwt. Clin. Weehenaebr. Mo. fO. (Vgl.

Mo. 4.)

Coggi (I) stodirte die bekannten Kalkanhäu-
fungeu an den Spinalganglien des Frosches und

bringt aie mit dem Duetns endoljmphations in

Verbindung. Letzterer bildet mit dem der anderen

Seite einen ringförmigen Lymphsinus am das Hinter-

hira dea Frosehea; Ton da erstrecken aich Fortaetaun-

gen dieses Sinus an der Dorsalseite der Innenwand

des Spinalcanales bis zum Steissbein, und ihre Aus-

stülpungen bedecken die genannten Ganglien mit zahl-

reichen, die Cryatalle eatlialtenden Sehläaoben.

Dekhuysen (3) TOirilberte aerOae Hinte vom
Frosch und Triton mit 3— 4 proc. Salpetersaure,

welche 0,25 pCt. Silbernitrat enthält und fand nicht

6»
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nur die Z*Ueiigi«BMii, Mndan aa«b iltnn Ktnw g»-

ttrbt; die Zallön decken sic!i (i»chzie^clförmi(^.

Diss« i<i) gelang es, die Lyoiphbahnen ia

der Siagethivrleber sa injioiren. E« wardeD

Berlitierlilau oder Silbernitrat angewendet, die Wan-

dung der LeLorvenen durchstochen, umi ilann erirab

sieb, daas die Ulutcapillaron innerhalb der Leberlapp-

eh«n »ine iMsonder« MlbfliDgig» Kembran bMlUen.

Dieselbe Lestoh' aus homogener GrundsiiViStanz mtt

ftiogelagerlem Fasernett und platten, aternföruigen

Z«)l«o, xeigt «ber ktm Bado(b«lmoMik, wie m den

iAtortobuiinn Lymphgefintn «ikomint.

VII. flaskelgewebe, electrt^chi ürgnut.

1) Anknnazy, Zur Regeneration der querge-
strt-ilt>'ii Miiskfliast'rii. Inaug.'Diss. 8. Königsberg.

33 Sa. — 2) Du Uoia-Reymoad, R., Ueber die ge-

atteiften Moskeln im Darm der Seblete. Äreb. f. Anat.
l'hysioi. Abth H. 1 u. 2. S. 176- ! 77. (S. B-r. f

1889. S. 54.) — 3; Boldt, H. J., Ikitiag lur Kennl-
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svsteme miiseiilairf liu Lombric terrt'itre. Ärcbives de

biologie. T. X. F. 3 p. 837-428. Aree 4 pl. —
7> Biner, S , Ein pbysiologisebeePandoion betrelbnd
die Innervation des Kehlkopfes. Centralbl. f. Physio-

logie. Jahrg. 1889. No. G. — 8) KrarquÄ, 0. von,

Keiträgo lur Ktniittus.s der Muskclknospen. Inaug

-

Diss. 8. Würsburg. 30 Ss. Mit 1 Taf. — 9) Der-
selbe, Beitiäge sur Kenntniss der Muskelknospen.

W&nb. SiUnngaber. Bd. XXXT. Ho. 2. 8. 19—48. Mit
1 Tef. — 10) Pritaeb, Ci.. Die eleotriseben Flaebe.

2. Ablh. Die Torpedin-'tfn. Fol Uipz'.f^. VI. u. 14ß Ss.

Mit ÄO Holzschn u. 20 Tat - 11) Kiiill, P., Debor
\\<i\\u uuA UÜLi-', wi_:isst_' und rothe querj^'.'streiftu Muü-

culatur. Wiener SiUungsber. M. XCVllI. Abth. III.

S. 455—4^ — 12) Marshall, C F, Furtbor Ob-
serntiew oo tbe Histology of SUiped MuMle. Joarnal
of nieroee. Vol. XXXt. P. 1. p. 65—8f. With one
pl. — 13) Mayeda, Keitaro, Ueber die Calibervvrhält-

nisse der quergestreiften Muskelfasern. Zeitschrift f.

Biologie. Bd XXVII. H. 1. S. 119-152. Mit 2 Taf.

~ 14) Pioelea, F., Die Degeneration der Kohlkopf-

BitakelB brim Pferde nach Darobscbneidung des N.

laryDgeus auperior und inferior. Pflüger's Arch.

H. l. S 17—84. Mit 1 Taf. — 15) Ramön 7
Cajal, ?, Fobre las fiiia> reii s ilf Us trfniuea-, cri lus

müscuios de la^ patA» y aläü de los iusectos. Gaoet»
Sanitaiia de Barcelona del 10 de octobre. p. 1—7.

Con 4 grabados. (Netzförmige finden der Tracheen in

Inseetenmuskeln.) — 16) Dereelbe, Colontion par
Ia methude de Golgi des terminaisins des trach6es et

des ncrfs dan.s les muscie.s des ailes des insectes. Zeit-

schrift f. wissenschaftliche .Microsco[.i • u s. w Bd. VII.

II. 3. S. 332—342. Avec unc pl. et 3 gwan». —
17) Ranrier, L., Le<-ons d'anatomie generale sur le

sfitime musculeire. 8w Paria. Avec 99 fig. — 13} Der-
eelbe, Des tllmenta nDienlairee et dei MmwU iltf

attqnvs de Ia membrane titroliogualo de la Grenouille.

C>mi>t rend. T. CX No. 10. p. 504- 508. — 19) Ret-
ziu:>, Ii, Muskelöbrille und Sarcoplasma. Biolcsjfisfibe

Untersuchungen N. F. ül. i. U. 2. Ful. 61—Sä.

Mit 3 Taf. — 20) Rindakopf, C, Ueber das Ver-

halten der Moskellaeern in Beaug auf Vaouolenbilduog
nnd Hypertrophie nach Nerrendarobaehneidaan. Inaog.«

Oiss. S. Bonn. 22 Se. — 31) Robert. F., Ueber
Wiedcrbildung quergestreifter Mnskelfasern. Inaug.-

Diss. 8. Kifcl. 16 .S-i. — 22) Roltett, A., Atiatomiscbe

und physiologt^cbe Bemerkungen über die Muskeln der
Fki^rmäuse. Wiener Sitzungsber. 1889. Bd, XCVIIL
Abth. 3. 8. 1$9—182, Mit 2 Taf. — 88) Hother-
ford, W., Slmetnre aad Gontraetieii of Striped Mosele.

British Journal, p. 688-689. — 84) Sloan, A. D.,

Report on th« Oecupation of tbe Table at the »oolo-

giral Statton at Nafile,s. Report (if tho 58 th Meeting dt

the British As^iuciation fcr the .Vdvancement of Science
at Hath in Sept, 1888, 8. Lomlou. 1S89. p. 159 bia

157. — 85} Triucheae, S., Contriboiione alla oocioa«

eema dti fbai naaeolari. Memoiie della & AmbiI«»
delle Scienzi> d«-(l' isti'uto di Boliigna, Ser. Vf. T. X.
F. 4. p, 715—725. Con ur.a tav.

Boldt (3) fand feine Bündel glatter Muskel-

fasern zwischen den Ulerindrüsen bei Jung-

fraaen sowohl wit bei Fraoen und Gebirendon. Sie

sollen ilas Cylinilerojiilhel d^r Druse urimitleitar nach

aussen begrenzen, daB. (wonl in Folge der Einbettung

in Canadabalsam) keine structurlose Urenzmembran

zu erkennen vermoolite: doch gelang dies hier und da

an Ausbucht linken der Drüsen Jer Cervix ut^ri von

Multiparen. Auch das mit Wanderzellen tnflitrirte

Bindegewebe der Uterassebleimbaot wird von glatten

Muskelfaserbürxicin durchzogen. B. glaubt auffallen-

der Weise, die glatten Muskelfasern zwischen den

UterindrQsen seien in Deatschland nicht längst be-

kann l.

Bonhöf fer (4) suchte Analogien für die rotheo
nnd weissen Huakeln der Siogetbiere in Amphi-

bien mn.skeln .Ulf, BeVanntlich sind die Muskelfasern

der ersteren stärker gefärbt, dicker and contrahiren

sieh aohneliar. Die weissen Mukeln haben liellera,

dünnere Pasern und sind langsamer. Bein Froaoh

sind nach B. nicht etwa die feineren Muskelfasern,

welche bisher für jüngere gehalten wurden, sondern
im Gegentheil die diekeran ab andog den

dünneren Säugethiermuakelfasern aufzufassen Frosche

aller Allersclassen zeigten zabireiohe dünne Fasern

(bekaonttieb «rbilt man kaln«Tollstindig aasgewaehsa-

nen FrSsohe in den Laboratorien, Rof.), aber rerscbie-

dene Mengenverhältnisse in verschiedenen Mnskoln

üur an der Peripherie der Mm. gaslrocnemu und

mto» iMBoria ^d alo Mhlreioh, soiitt übafwlafan

hier dio dicken Fasern. Im M. sartorius kamen circa

90 dicke auf 110— 120 dünne Fasern; im M. rectas

internns minor waren letstere taUraioltor, in H. bioo|a

fenioris beide in etwa gleicher AntaM Torhanden. Bai

Bufo vulgaris dagegen, die langsamer springt, war

das Verhältniss im M. biceps feraoris wie ^0 : löO

— SOO ond in den meisten Krfitenmndnla iborwogan

die dünnen Fasern bedeutiTiil. Zu Jen vergleichenden

Z&bluogen wurden ioFi^-Hn Schwefelsiare aadAloobol

gehärtete, io Pteaffin ewig »rettete Priparata banntet

und die Qaaliohnitte aus der Milte der Länge der

Muskeln genommen. B offenbar die Froaohmoakal«

fasern fiir spindelloruiig hielt.
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PrMqii4 (9) Ifefnto «is» grfindltob« Dnltr^

SQchangderNerren knospon (Muskellinospen,Maskel-

spiodelo eta), welobe ao vielfach too Pathologen, die

ai* Blftbl kanaton, for knnkbtfto BIMnogen aogeMbtn
und mit den rerschiedensten Namen belegt worden

sind (Ber. f. 1887. S. 57. No. 28. — Ber. f. 1889.

S. dd. Mo. 12}. V. F. fand sie bei einer TOjährigen

FiM, wu Mbr b«iD«rk«iiMrertb iit; m würd« bier-

naob die Muskelfaserneubildunia; auch im hohen Älter

nioht ganz siätireo. Ferner wies v. P. die Muskel-

knMpen bei »fner Reibe tob Tbieren (Laoerta ooellata.

Colli her natriz, Coroiiella laOTiS, GftOtritoB fUHMI*) Und
in der Zunge des Menschen nach,

Fritsch (10} lasst die Nervenfaaero dea electri-

•eb«ii Organe« roii Torpedo fa sebr kleinen

lelienÄhnlichen Körpern endigen', die zwischen den

Palissaden der elecirischen Platten gelegen sind und

kaom die Orfisse eines Kernkörperchena haben. Die

Resaltate seiner Arbeit, soweit es sich am bistologisoh-

embryologische Dinge handelt, fasst F. folgender-

massea ausammen. Das Hauptmaterial xor Ent-

itehong der «leotrisobon Organ« dürfte «in Tb«il dea

(grossen Kiefermuskels und des M. con^trictur communi.s

des Kiemenkorbes geliefert haben. Damit steht die

embrjologische Entwickelung im Einklänge, welche

sich als ein K«rnwaeboningi|iroo«a« ooibryonaler

Muskelhündel mit Qaelluug der amgewandelten Maskel-

subslanzen kenoseicbnet. Dieser Quellungsvorgang

betrifft in berrorrageodooi Haaaa« di« Hoskelsobeidsn.

Die electriscben Säulen entwickeln sich aus einer

lateralen Matrix and werden nach und nach weiter

aaedianwärts gedrängt. Gegen das Ende dea Fötal-

l«b«B8 aind all« aMil«n b«r«ils gtbildat. Der l«tet«

Interbrancbialraum zwischen dem 4. und 5 Kiemen-

«ack hat keinen electrischen Ner?ea, deren es mitbin

nnr 4 gi«bt. Di« Lor»nsini'Mb«n AmpaHen dienen

aeoretorisflben Functionen. Der Eintritt der electri-

scben NerTen von der medialen Seile her bedingt eine

radiäre Anordnung der electnschen Säulen. Die

•leotriaeben Platten beben eine deraalwirt« gewölbte

ifnppe. Die Sumtne der Plutten eines Or:rrini^'^ belräj^l

bei Fimbriotorpedo marmorata etwa 1 80 000, bei der

«eeltaU 165 000 (Ber. f. 1889. S. 55). Das Qesets

der Präformation gilt mit grosser Wahrscheinlichkeit

auch für die Platten. Jede Nervenfaser kann rermöge

ihrer Tbeilaogen 3 Platten versorgen, von denQanglien-

tellen dea eleetrlseben Lappena bia ao den Stolen

finden keine Theilungen der Nervenfasern slatt.

Feinste dnnkle Pieckeben zwischen den stark iicbt-

breebendea Körnohen der granalirten Schicht der

electrischen Platten ddrften Porencanälchen bedeuten.

Die feinsten Nervenfasern bilden an der oberen Grenze

des ventralen Gliedes der electrischen Platte den sog.

PaHaaadeDaanai and endigen daaelbat wie eben er-

wähnt, wobei jedoch die Wirkung der Reagentien zu

berücksichtigen ist. Das dorsale Glied zeigt eine zarte

Anordnung schwach lichtbrechender Theilohen in

Reiben, die rar Plattenriebtung senkreobt ateben, sog.

Bogenfasern fBer. f. 1886. S. 58) entstehen durch

Maoeralioo beim Auaeioanderweicben der Platten-

fHeder. Der Leboloa eleebieaa dea Oebina eetatebi

durch Wucherung der grauen Kerne, von denen die

Kn. vagus und trigeminua entspringen. Breitere

ITarrenfesern ziehen so einer Qanglienaellengruppe,

die für ein Homologon der Olive gilt. D«D am weite-

sten proximalwärts gelegenen Theil des T.obus electri-

cus durchsetzt eine sensitive Wurzel des N. trigeminua.

Kneit (tl) beceiebnet die rotben and weiasen

<juerge!-trcift«n Fasern, die schon so viele Namen be-

kommen haben, als helle und trübe Muskel-
fasern. Die rotben Noskeln entbalten nämlich wie

der Herzmuskel bell« and trübe Fasern durcheinander

gemischt. Dagegen siud alle Muskeln der Fleder-

mäuse triibe (vergl. Kollett, No. 22}. Andererseits

ist der rolbe M. soleaa des KanlaebeBS ton dem
weissen M. adduotor magnus hinsichtlich der körnigen

Beschaffenheit seiner Fasern verschieden. Noch weni-

ger ISsst sich in dem Zusammentreffen von rother

Färbung und träger Zasammeniiehang der Muskeln

ein durchgreifendes Gesetz erkennen. Die Trübung

hängt von zahlreichen Körnchen in der interstitiellen

Piäasigkoit awbeben den Hnskelflbrillen ab, di« niebt

Fett, sondern I>eoitbin sind. In wenig gebrauchten

Muskeln sind solch« am 7Ahlreiohsten. K. beruft sich

auf die Nachweisung des Ref. (1884}, wonach die

Braatmnskeln bei nicbt mehr fliegenden Vligeln, wie

das Hätishuhn, und die Beinmuskeln beim hockenden

Stallkaninchen (nicht aber beim wilden Kanioben, Ref.}

weis« aosstben und fBbrt ooeh die blassere Firbang

des Fleisches beim zahmen Schwein und Fasan an.

Auch enthalten die thätig<;ten Muskeln daa ni«iste Oxj*

bämoglobin (Lankester, 1872}.

Harabail (19) wandert aieb, das« aelbat di«

nenesten [.eh^'t-ficher die Theorie von einfii --nntrac-

tilen Netz werk innerhalb der q,aerge8Ueif teo

Haakelfaser niobt an«rk«an«n wollen, trotadem IL

selbst (Bericht f. 1887. S. 58) die dahin lautendaa

Angaben von Melland. van Gebuchten. Carnoy,

Maoallom u. A. bestätigt hatte. Offenbar ist es ein

aiemliob bedenklieber Fehler, wenn man interstitielle

Flüssigkeit und Qucrlinien durch Gold gleichmässig

schwärzt und dann die optischen Querschnitte der

Zwiaobenrinm« cwiscben den Fibrillen (Br ein Paden-

netz ansieht. Diese Fehlerquelle discutirt M. nicht

weiter, sondern baruft sieht darauf, dass die angeb-

lich am meisten von allen leistangsfähigen losecten-

aiaakelD daa iDtramnseoiire Netswerk am b«aten lelg-

ten — und auf Hlinliche Gründe. Die Resultate

seiner Unteianohangen fasst H. folgenderaassen zu-

aamnen. Die transversalen Abaobnitte des querge-

streiften Netzwerkes in den Muskelfasern smil direct

mit den Kernen der letzteren verbunden, die motori-

acben Endplatten hingegen (bei Djtisoos und Astacos

flnriatilla) mit den LIngabalkeo dea Fadenwerkea.

Dieses enlwicktlt sich schon in frühem Embryonal-

Zustande und gleich in seiner definitiven Form, zuerst

aber an der OberflSebe der Faser. Nachher wächst

es nach innen und tritt secundär mit den sog. Muskel-

körperchen in Verbindung. Jede Muskelfaser entsteht

aas einer einzelnen Zelle und nicbt dorob Versohmel-
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tung mehrerer. M. schw&oht öbrigens hiw und da

seine Satze durch mehrfach eingeschaltetes „esscheint"

ati, wob«! der Sinn jedoch der angegebene bleibt.

Uayeda(13) TdiÖffenÜicbt eine sehr sorgfältige

UntKMiehaDgsnilie aha 61% Dfoke der querge-
streiften Uuskelfasern bei Thieren. Bs wurden

meistens ca. 100 Fasern eines jeden Muskels und zwar

von 2. B. 21— 26 Muskeln bei der Maus und dem
Frosobe gemessen, ausserdem beim Stieglits, der

Ringelnatter, dem FlussLarscli, dem Salaruander und

der £idech.se. M. bestreitet zunächst, dass die feine-

ren Pasern jüngere Elemente sind, wovon z. B. für

die Augenmuskeln keine Rede sein kann. Es

müsse vielmehr die Verschiedenheit als cluiracleristiscii

für die betrefTenden Thierdassen oder für bestimmte

Mosketn engeseben werden. Kleineres Ontiber m1) der

Kraftentfaltung eines Muskels günstig sein, weil eine

Fläche von Querschnitten kleinerer Muskelfasern voll-

ständiger ausgefüllt werden könne. (Dem Ref. uover-

stSndliob, da das Terb&ltniss einer Krelsfliebs tu

einem Quadrat von gleichem Durchmesser stets das

selbe bleibt, oylindrisobe Fasern vorausgesetzt; es

kommt Tietmehr anf etwaige Versebiedenbeiten der

Form der Muskelfaserquerschnitte an.) Auch die

Länge der Muskelfasern zog M. in den Kreis seiner

Betrachtungen, sie schwankt l»iiu Barsch xwischea

3—16 mm, beim Frosob von 1—^S&, beim Pink fOn

11— 25, bei der Maus V'in 3—24 lum. Jedenfalls ist

die Dicke der Fasern ron ihrer Länge unabbängig,

B. bei den Nn. gastranDemins und Mrtoritts des

Fkosobes.

Die wichtigsten DiffeienteB ergeben sieh ans

folgender Tabelle:

in mm Mittel Maiimum Minimum DiiTcrcnz

Barjicb 0,0891 0,2052 0,0114 0,1&38
Frosch 0,2014 0,0067 0,1957
Wintersalamaad.
Sommer- — Ü,Ü485

0,0584
0.0884
0.1064

}o,0038 0,1026

Ringelnatter 0.0502 0,1140 0,0057 0,0983
Kidechse 0,0500 0,0950 0,0057 0,0893
Maus 0.469 0,0798 0.(K)38 0.0798
Stieglits Ü,U237 0,0456 0,0057 0,0399

lu Bezug auf die rothen und weissem Mus-
keln widerspricht M. der rerbreiteten Annahme, dass

beim Kanineben die Mnskel&snrn de« rotben H. semi*

tendlnoans darchscbnittlicb dieker seien, als diejenigen

des weisslichen M ndductor magnus. Im Mittel hatten

letzlere 0,064 1>. erstere 0,0570 mm Durohmesser.

Aueb sind die Sebwnnkangen im II. addnetor niagnns

unbedeutender, als man annehmen könnte, endlich

widersprechen sich die Angaben Koüett's und des

Ref. Über die diebtereAneinanderdrängang der Paaem,

welche Ersterer den weissen, Letzterer den rotben Mus-

keln zuschrieb. Hiernach scheint in den Caliber-
verhaimissen kein durchgreifender Unter-
sobied swiseben reiben nnd weissen Hnskeln
zu besteh.M). -- Di'^ Ilrmfi^keit der Fasern von jeiler

gegebenen Dicke io einem bestimmten Muskel veran-

sebauliobte M. dnrob grapbisobe Tabellen.

Pineles (14) fand wie Binsr(7), dass naob

Dorohschneidung des sensiblen N. laryngeos saperior

beim Pferde die Keblkopfmaskeln uobewegliob

werden and eine Art von Degeneration und Atrepbie

aufweisen, von denen die erstere wie die bekannten

Qerinnongserscheinungeo in todlenstarren Muskel-

fasern aussieht (Ref.). P. wendet siob auch gegen

Brslsnchsr (&}, der keine Degeneration halte finden

können.

Ramon y Cajal (16) färbte die feinsten Tra-
cbeen der Flägelmaskeln ron Insecten (Husca,

Hydrophilus), auch die HemnTeisweigangea anderen

Fasern bei Caüiphom fomitofia mittelst der Metbod»
von Golgi schwarz.

Ran vier (18) entdeckte abgeplattete, verästelte,

anaslomosirende , qnergestreifle Mnskel-
fa.«;ern. wie .sie von der Oberfläche der Zunpe spit

sehr langer Zeit bekannt sind, auch an deren unteren

Fliobe in der Membrana retroliognalu bei Rana
temperaria und escalenta. welche den daselbst gelege-

nenLymphsarfc bedenkt und comprimirBn kann. Die

Undäsle der Muskelfasern gehen in ein >ietz elastischer

Fasern über, beide firben sieh blau uü NethjrlTiolett

No. 5 B, ra'^h Behandlunfr mit Pri'fel Alcchril. Die

Fasern setzen sich an das ungefärbt bleibende Sarco-

lemm. DieBedigong der leisten quergestreiften Zweige,

die man als Fibrillen betrachten kann, geschieht

mittelst einer halbkugelförmi»en Scheibe anisotroper

Substanz, welche sich mit Eosin rotb färbt, während

die Isotrope Snbstau angeflbrbt bleibt.

Rollett(33)b»tdieqtterg«streift«allask«tn

der Fledermäuse, Vesperugo noctula und pisi-

strellua, Vespertilio murinns, Rhinolopbus ferrum e^oi-

nun nnd R- bjrposideros onteisnobt. Da alle Hns-

keln der Fledermäuse roth sind, so hielt es R. nicht

für passend, rothe und weisse (trübe und helle, K n o 1 1,

Ko. 11; Muskeln zu anterscbeiden ; besser ist es, trag e

und flinke Hnskeln so trennen. An den Hm. peo>

toralis, biceps und trieeps brachii und den Mm. adduc-

tores femoris beträgt die Zackungsdaaer 0,496 Se-

ennden; beim Frosch 0,1—0,S, bei der Sohfldkrite

0,55—1,8, I M !
' en Kaninchenmuskeln 1.0, in weissen

0
, 25 Secut;den. Flederinai)Smuskeln sindaisu flinker als

Schildkrotenmuskeln und roibe Kanincbenmuskeln. Ihre

Liogsstreifnng oder ihr flbrlUKrer Ban ist im friseben

Znstande sehr deutlich, weil die interstitielle Flüssig-

keit zwischen den Fibrillen reicblicli vurbanden ist. R.

bildet vergoldete und mit HSmatozylin gefärbteMuskel-

fMem nebeneinander ab, die einander sehräbniich
sehen, aber f?leichw:ih! iranr. v ersii h i e d e n e Sub-
stanzen in ihrem Innern gefärbt zeigen — «in

Verhalten, das wahrsebeinlieh sobon manobon, ehe-

misch weniger geschulten Beobachter getäuscht hat.

Jedenfalls gehören die Fledermausmuskeln alle za den

trägen (trotz der blitssohnellen Wondungen des Tbieres

im Kluge). Bemerkenswerth sind die annähernd glei-

rhon Durchmesser der meisten Fasern anf dem Quer-

schnitt.

Rntberford (23) bezeichnet die Querlinien oder
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ZwlMbwiMlNlbra d«r q««rfestr«{ft«n Hiitk«!-

fa.sern als Lioieo ron Dobie (1849; , obgleich sie

bekanotiich schon Qoodfellow (1844) und vielleicht

Boch vorher Lealaod bekaooi waren. Uebrigens be-

streitet R. deren BiislMs. B«i d«r Hnslwleootnetion

sind drei Stadien zu anterschciden, zuletzt findet eine

Umkehrong der bellen und dunklen Streifen statt, wie

Flögel behauptet», nnd swar Tirlftngert sieb das

Sareoos element, nimmt Wasser auf, wird heller, wäh-

rend beim Naohlass der Contraction das aufgpnommpnn

Wa»»er in die Interstitien der MujskeÜibnlien oder das

nieellan Nekaverk »ie R. sie DMint, Mrtritt. Dw
Phänomen der ConIractioB bernht WMmtlieb Mf „Ti-

ialeo" Veränderungen.

Sloso (94) bat in Neapel das eleetrisohe Or-
gan vomTorpeda ocellata untersucht. Die mit

Gold f'der Silber als positive oder negative Figuren

däigestelllen nervösen Terminalfaaern bildeten häufig

ein wirkliebes oder aebeinbares Bodaels; S. ist jedoeb

geneigt, die letzteren Fälle auf zuflillige Unterbrech

uDgen in Folge aogleicbmässiger ReacUoo zurüoktu-

fBhren. — In dem unfoHboniBenen eleetriseken Organ

vom Rajaasterias liefen die feinsten Ti-rminal fasern

jedenfalls frei aus; merkwürdiger Weise bezweifelt S.

die moacaläre Nator der t^uerstreifung, welche die

Platten darbieten. Bleotitsobe SebMge konnte 8. mit

der ffand weder in X<>apel noch bei den viel grosseren

schottischen Rochen fühlen. Als bemerkenswerth wird

beseiobnet, dass den Rochen der Schwant ausschliess-

lich als Ruder, ttiobt als Fortbewegangaapparat dient;

einer Vennnthung von Meyer (Paul Mayer?) folgend

halt S. es für wahrscbeinliob, dass die Nerven des an-

ollkemmenen «leotriioben Orgaoes der Rochen nicht

aus dem Rückenmark, sondern ausdem Gehirn stammen;

wie es scheint, sollen sie im Rückenmark direct proxi-

mal verlaufen. Das .angeblich onvoUkommene, elec-

trische Organ, welcbM in der Gegend des Organee der

Torpedo bei Raja nach M'Donnell liegen soll, ist

nichts weiter als die Thymus. Die in l<ieapel zagäng-

lieben Torpedineen nnd Selacbler besttsen im Sobwant
g;ewohDlicbe Muskeln, nur Sqaatina angelus zeigt im

M. sacrolumbaris lateralwärts eine Anordnung der

Fasern zu longitndinalen Säulen, welche macroscopisch

nn da« nnfolikommene eieetriwb» Qigan der Boobeo

orinBon.

Till. Rerrengewebe.

A. Slaiifltnr N«mn, Ganglieo und dt*

Centnüorgnna.

1) Abundo, de, Contributo allo studii' drile vie

linfatiche dei c«rveIlo. Rivista clinica. T. 1. p. 3äS

—

400. — 2) Arnold, J., Bemerkungen eines Betheilig-

ten über Spiralbsem nnd pericelluläre Fadannetie an
den Gaoflieniellen des Sjrmpatbieus, Anatoraiseber
AnteiRer. Jahrg. V. No. 7. S 204—'207. — 3) .\ron-
son, ü., L'eber die Anweuduug des Gallem zur F'är-

bung des Centralnerven'^ystcms. Med. Centra.bl N 31

S. 577—579. No. 32. S. 593-595. - 4) Ü r

gherini, A., Contribution ä Thistologie normU. Ii

eetfelet. Archlves itaiiennee de biologi«. 1888. T. XU.

P 8 p. XXXVII—XXXVIII. - 5) Boavier, E. L..

Sur le sjrstlme nemu des Cypr^es. Zoologisober An-
zeiger. Jahrg. XUf. No. 352. S. 717—720. (Polemik
gegen Ualler, Morphologisches Jahrbuch. Bd. XVI.
H. 2.) — 6) Bürger, 0, Beitrüge zur Kenntoiss des
Nervensystems der Neraettinen. li lttinger Inaug. Diss.

8. Leipzig. 76 Ss. Mit 4 Uolascbn. — 7) Cbatin. J.,

La oeliale nerreose. Btnde d'bistologt« Mologiqne snr
la forme dile my6locyte. 8. Paria. 61 pp. Avee une pl.— 8) Cirincione, G., Storia dclle struoture dei

nervi. Giornale delle Assooiasione dei Naturalistie Me-
dici di Napoli. Anno f. F. 1 e 2. p. 179. — 9) Dio-
midow, A., Untrsochnngen des Nervengewebes ira

polarisirten Liebte. Arbeiten der naturforsoheoden äe-
ssllsebaftstt Kasan. Vol. XXlt. No. 4. p. 8-180. Wt
I Taf. (Russisch.) — 10) Dogicl, ,J., Zur Geschichte

der Herzinnerration Centralbl f d. med. Wissensch.
iNo. 15. S. 257 261. - 11) KdinKer, L., Twelve
Leutures on tfae Struoture of tfae Central Nervous
System. 2 d. edit. Translated by W. U. Vit tun,
Philadelphia. 8. — 12) Deraelhei Anatomie des oeatres

nervenz. Tndnit per Sirond. l^s. (Beriobt f. 18S9.
S. 5f>) — 13) Der sei bf l'fber einige Fasersysteme

des M.ttelhirneh. .\rch. I. i üj chiatr. Bd. XXII, U. 2.

S. 518—520, — 14) Foist, B., Beiträge zur Kennt-
niss der ntalcn Methyienbiaufärbung des Nervengewebes.
Arob. f Anat. Anat Abtb. H. 1 u 2. S. 116—184.
Mit 8 Taf. — 15) Fleebsig, P.. Ueber eine nev«
Fftrbongsmetbode des eenttalon Merrensystems nnd
deren Ergebnisse bezüglich des Zusammenhanges von

Ganglienzellen und Nervenfasern. Berichte über die

Verhandlungen der Kgl. S-i' h i
, hen (le.sellschaft d.

Wissenschaften zu Leipzig. Mith. pbys. Klasse. 1889.

II u IV. S. 328-S31. Mit 1 Taf. - 16) Fritsch,
O.. Ueher das numeriaohe Verhältnis^ der Gangliea-

sellen im Lobas eleoMons der Torpedineen. ArOb. f.

Anat Physiol. Abtb. H 1 u. 2 S. 183—186. (Bericht

f. 1889 S. 55.) — 17) Gaule, J., Zahl und Verthei-

lung der raarkbaltigen Käsern im Froschiückenmark.

8. Uipzig. 44 Ss. Mit 10 Taf. — 18) Derselbe,
Daanlbe. Abhandlungen der kgl sächsischen Geselbch.

f. Wiiseosdwft so Leiptig. — 19) Qolgi, C, Ueber
den feineren Bau de» KQottenmarkss. Anatomlseber
Anzeiger. Jahrg. V. Xo. 13 u. 14. S. 372-39R. No. 1!^.

S. 423-435. — 20) Keraval, P. et J. Targüuia,
Contribution ä l'histoire anatomique et pathologique

de« fibres oerrenses ä niiy6lioe iotraoortieaies du cer-

veaa. Ann. mld.-pe3rcb. T. sdr. T. XIL p. 268—275.
Avec 7 flg. — Sl) Kölliker, A. too, Histologisobe

Hitthellnogen. Würzburger Sitzungsberichte. 1889.

No. 11. S. 166-169. (Bericht f. 1889. S. 64 ) - 22)

Derselbe, Ueber den feineren Bau des Rückenmarkes.
.Münchener Woehensohrift. Jahrg. XXXVII. No. 11. —
23) Derselbe» Zar feineren Anatomie des centralen

Nenrensystema Ztsohr. f. Zool. Bd. XUX. H. 4. S. 668
-689. Mit 4 Taf. — 24) Kühne, W. o. B.B. Chit-
t e n d e n , Ueber das Neurokeratin. Zeitsobrift f. Bio-

legie. Bd. .XXVI II 4. S. 291-323. — 25) Magin.
G., Sulla natura delT epitelio cpendimale. Seoonda nota,

Bolletino della R. Accademia di Medicina di Roma.

Anno XVI. T. XI p. 116-133. Ceo 2 tav. (fieciobt

f. 1889. 8. CO.) — 88) Derselbe, la divorsa ubiea-

zione dei cnriop1a<<ma e dcl nucleolo nella rellala ner-

vosa motoria. Atti della U. Accademia dei Lincei.

Vul. VL Sem. 1. p 4G6-472. Con 2 fig. — t7) Der-
selbe, Sulla rtgenerazione dcl midollo apiuai« oaudalo

nel Triton crislatus, e nella Laeerta viridis, e SOl

tossnto di riparasioae delle ferite «erebrali oegli ani-

mal! omeotermi. Bollettino della R. Aoeademia di lfe>

dicina dl RAma. .\nno XVI. p. ??-"4. — 28) Marti-
rotti, r., Beitrag zum Studium ilur Uirnrinde und
de.s Ceniralursprunges der Nerven. Inlernation. Monats-

scbrift t Anatomie etc. Bd. Vll. U. 2. S. 69—89. Mit
1 Taf — 29) Minor, L., Ueber Schnellhärtung des

Bdokenmarkas TermitteJat des olektrisobeo Stromes.
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NeurolofLscbcs Cenlralblatt M. IX. No 10. — 30)

Oyarzun, A, lieber den feineren Bau des Vorder-

hirnes der Amphibien. Arcb. f. microsc. Anat. Bd.

XXXV. H. 3. S. MitSTaf. — 81)0wajaii.
nikow, F. W , Znr Straetur der NemnCuer. BnlleÜB
dl l'i.M'l.'ml^" imperial« de« seicnccs de St. P6ters-

boui« T .KX.XIII. No. 4. p. 497-50S. — 32)

Parker, G. H., Preparaticn of Kyes of Lobslers, Bull,

of the Muscam of Comparative Zoology. Vol. XX. p.

3—4 — 83) Porter, W. Towosend, The Presence of

Ramrier's Constrictions in tbe Spinal Cord of Vertebtat«.
Joura. of microsc. Vo). XXXI. P. 1.91—98. Witb ene

pl. — H4) Kabl-Rijckhard, H., Sind die Gan-li n-

zelkn amoeboidV Neurologisches CentraibUtt. Jdhrg.

IX. No 7. 2 Ss. — 35) Ramön, P., La» fibras cola-

terales de la soatancia blanca en la m^dula d«

1u larw de batracio. 6ac«ta Sanitaria de Uaroelona.

10 Oot. p. 8. — 86) Bamön y Cajal, S., Notasana-
tomicas. I. Sobre la aparicii^n de \hs expansionea celu-

lares en la mt'-iula ?'nifir;riinTin. II. .'^>bre las terroina-

ciones nerviosa^ doi lotazi>n de los Batroaciös y Rep-
tilcs. Ibid. Ano II. No 12. p. 413—419. — 37) Der-
lei be, Sobre cierto« elemtstos bipolare« del oerebelo

jovan eto. Ibid. tO. Febr. SO pp. Oon 6 gi*1»d«i.

3$) Derselbe, Textora de las ciroonroloeiones oece-

brales de los maraiferos inferiores. Ibid. Mnnieipal de
10 de dicieml rr. 11 n . Cuu 2 grabados. — 39) Der-
selbe, Pequenaji comunicaciones anatömicas. I. Sobre

la existencia de terminaciones nerviosa.s pfcrirellularcs

en los ganglios nerviosos raouidianos. Ii. Sobre exis-

tenda de eolaterales j de DiforniioBes en \m fibraa

de U su.stancia blanoa de la corteza gris del cerebro.

S. Barcelona 8 pp. Con 3 grabados. — 40) Derselbe,
Sobre cu rtos ek'pa'-ntos bipolares del Cerebelo joven y
eroluciön de las tibras cerebelosas. Gaeeta Sanitaria.

20 pp. Con 6 grabados. — 41) Derselbe, Nuevas
obeervMione« «obre la estruotara de la mödala eepioal

de loa manlferoa. Trabajoe del laboiatorl« »utMiteo
de la Facultad de medicina. S. Barcelona, p. 1—27.
Con 7 grabados, — 42) Derselbe, Sur les fibres ner-

veusts de la couche granuliuse du cervelet et sur

Tevolution des 6l^ments cercttciieux. Internationale

Motiats-schrifl f. Anatomie etc Bd. VII. Ii. I. S.

31. Areo ane pl. — 43) Ravita, B., Bemerkuofen an
der Abhandlung von J. |Thiele ,,Ueber Sinnesorgane
der Seitenlinie und d.is N'jrvfiisvb'.- ru il- r M Husken.
Zoologi-icher Anzeiger. Jahr^;. Xlll. Nu. ö3»i. i> 361—
3fi4. — 44) Retzius, G., Zar Kenntnis» der Ganglien
Rellen des Svropathicus. Biologiska Föreningens För-

handliiigar. 'lS89. Bd. II. No. 1—2. p. 17-25. Mit

1 Tafi — 45) Ruf fini, A , Su due caai di anastomoei
dm-tta fra i prolungamcnti protoplasnatiei delleeellale

pancUoiiari de! r i ., )lo. Bul!':'.tiii delle scieoze me-
duhe dl Bologna. 1889. Vol. X.XIV. N^. VI. — 46)
Samassa, P.. Ueber eigen thiiiahclif Z^ ll-jn im (i'jhirn

von Leptodora. Anatomischer Anzeigtr. Ihäl. Jahrg.

VI Nc. 2. S. 54—56. — 47) Schneider, K C,
Histologie von Hydra fiutea mit besonderer Beräek-
Mchtigung des Nervensvstens der Hydropoivpen. Areb.

t. micri.sc. Anat. ?M, XXXV. H. 3. S. r.21-n7l. Hit

3 Taf. — 48) Sebrwalil, K , Zur 'lecboik d- r Golgi-

srhtii 1 liibüiig. Zeitschrift t. wissen.scb Mu r' soapie.

u s. w. 1NS9 Bd. VI. U. 4. S. 443-456. — 4»; Der-
sello. Die Vermeidung der peripheren Niüderschliitfe

bei Golgi*« Chronuilberfärba^ Ebeodaa. S. 45fi^461.— 50) Derselbe, Dar Binmtn der Hirtoog auf di«
• ir.'Nse der Gthirniellen und die Gestalt der Golpi'scben
Itii-I.r. K hl II das. S. 461— 47Ü. — 51) Shcrrington,
C. On out-lying Nerve-Cells in the Mammat an
Sj;nal-('ord 4, London. 16 pp With 2 pls. — 52)
52) Derselbe. On out-lyinu Nerve-cells in the Mam-
malian Spinal Cord. ProceedinKM of the R. Society of
London. Vol. XLVII. No. 287. p. 144—146. — 53)
Der^ell.e, Dasselbe Nature. YM. XLI. No. 1059.

p. w5b. - 54; ijiLger, J. u. K. Müuaer, Beiträge

zur .\ti:\tMmii; d- n Centnlnerrensystems, inshcsondtT''

des Rückenmarkes. 4. Wien. Mit 8 Taf. — 55) Die-
selben, Dasselbe. Denkschrifter. 1 k. .'^cademie der

Wissensetaaftcn zu Wien. 2S Ss. Mit 3 laf. — 56)
Smirnow, A., Die Stmotnr der Nerreoiellen im Syn*
pathicus der Amphibien. Arch f. microsc. Anat Bd.

XXXV. H. 4. S. 407-424. Mit 2 Taf — 57) Stade

-

rini, R., Contribato allo .studio del tessnto inter-

stisiale di aicuni nervi oraniensi del' oomo. Monitore

MOlogico italiano. Anno I. No. 12. 11 pp. Con una

tav. — 58) Staebly, A., Zar Histogeneae der Gao*
glien. 1889 Inaug. Diss. 8. Wfirzburg. 26 S*. — 59)
Tili' I' , .1

.
reln f lÜe Sinii-'N irgane der Seitenlinie u.

das Nerven.'.yslera von Mollusken Zeitschr. f. iiooloK.

Bd XLIX. U. 3. S. 385-433, Mit 2 Taf. - 60)

ViaUauAs, H, Sur la straotore der centre.s nerveux

du Liraale. Compt. rend. T.GSI. Mo. 22. p. 831—833.
— 61) Vignal, W., Devetoppement des 41jmcnts du

Systeme nerveox c^rlbro-spirial. 8. Paris. Avee 14 pl.

et 9 fig. — G2) Weigert, C, Bero<rl>ut)g-n üher das

NeurogliagerSst des menschlichen Centrainärveos)&tem<^.

Anatomischer Anzeiger. Jahrg. V. No. 19. S. 543—551.
— 68) Whitwell, J., R., Naolear Vaeoolation in

Nerve Getta of Cortex Cerebri. Brain. P. XLVin. p.

521—525 fVacQolen im Kern und Kernkörperchen der

grösseren Pyramidenzellen im Stirn- and Scbeitellappen

(ks (i rosshirnes vim Mtnsi-hf ij, wenn während de*

Lebens bir.düinn oder Epilepsie bestanden hatten.) —

-

64) Wicdcmann, K, Ocber Scbnellhärtung des

ftäekenoarkes vennittelat de« eleetriscben Stroves.

NeorologisobeB Centralblatt Jahrg. IX. No. 15. S.457.
— 65) W ie d ersb ei m , R.. Bewet;ungserscheinungen in
Gehirn vott Leptodora hvalina Anatomischer Anzeiger.

.Fahrrf T. No. 23. S. (17:^ M • .t Fit;. — fifi:

W I p h t p.i 1 T) , \. C, On th«j Vetitrii'.ilar Kjiithelium oi

the Fn llrain. John Uopkins' Liuv.rsnv Circulari>.

1889. VoL IV. p. 261—274. — 67) Wbitwell. J. R.,

Noelear Taoaolation In Nerve Cells of Cortex Gercbii.

Brain. Jan. ReprinV S London. 7 pp. Wltb Oac
woodcut. (Kinijereicht im Mai 1888.)

Arnold (2) macht in Betrefl der Ganglien-

sellen des Syapatbious nieht ebne Oraod darauf

aufmerksam, dass er den UeVergang der Spiral fasern

in ein die üanglienieilen amspinnendes oberfiäGbUehes

Pasernetz bereits vor 25 Jahren (Virchow^s Aicblv

Bd. XXXH u. XLI) beschrieben habe. Keoerdings

ist dasselbe auch mit Methylenblau durgestellt wor-

den. Dies i$t aaoh wiederum voa Smiroow (56)

anerkannt, wftbread Bhrlieh, Aransoo (3} »od
Feist (14) merkwürdigtr Waise «ioe iDtgegeogeMtsl«

Ansicht vertreten habe.

Bürger (6) erörtert den Bau der Ganglien-
zellen bei Gelegenheit der Beschreibung von Langia

formosa Habrecbt. Dm Stfon» dar Zell« wird Miiom

genannt, ihr Prntophsmri P.'ir.iniitom. Beide sind in

coDcentrischen Kugelscbalen angeordnet, wie schon

Ley dig vor langen Jahren «imte, die sieb nit Borat'

carmiD und H&matoxylin difTerenziren lassen: da«

Paramilom wird rosa. Die Zellen haben keine Mem-

bran, sondern nur oine Bindegewebshülle. B. be-

traebtat die Existent von unipolaren OaDglion«
?,ellenals erwiesen, ^r» soll.^n nümlich birnförmige

genannt werden, die ihre Fortsätze aammtlicb nach

derselben Seite bin aussenden. Keineswegs branobt

also eine onipolare Zelle zugleich unifilar zw stun.

Birnförmig? multipolare und sternförmige multipolare

Zellen hall B. für grundverschieden, die letzteren wie
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dk 1»l|M»1wn für rtflaotoriidi» ZeU«D» die biinförmigen

aber für selbstEndige kolbig«, keraführende Bodge-

bild«. Organe für sich, wenn man will. Es spfif^tnt

Dicht, &ls ob der Verlaaf der FortsäUe dieser verscbie-

dram Zallm wM't tu fdrfolfiii id« worauf «a in Be-

iv.fr auf die morphologische Bedeutung' doch ankommen
wurde ; B. sagt nur, die Fortsätte seieo zuweilen sobr

Ung. (S. 19.)

Chatin (7) ttbemngte sioli, daas die K5rnor
des centralen Nervpn.'^yslems, des Cerebellum

and d«r iooersn Körnerscbiobt der Ketina in Wahrheit

bipolar« Zoilon mit iwoi oder mebreren fadenför-

migen Ausläufern sind. C. bezeicbnel die Körner als

Myelocyten und wies sift bei vielen Wirbellosen nach,

z. B. bei Terebella gigantea, Pontobdella muricala,

Anaieota piaeatomD« anoh beim Blntegel.

Dogiel (10) beeobreibt gelegentUeb die Qan«
g 1 i t> D de r Herznerv e n von Ran^i temporarii». Triton

cristatas, Pbrynooephalus heliosoopus, £isys oaspica,

naeli Bebandlang mit 0,5proc. Essigsänre oder Iproo.

tJeberoemiomaäare. An der SiDue*Vorhofsgrente, auf

den Vorhöfen und der Vorhofsschtfidowand an den

Klappen, an der Atriovenlriculargrenze tindeu sich eine

Menge von Ganglien, denen D. Beneonangen nach

Rc m a k , L n il w i r . B i il d o r beilegt, zue;lejch Dogiel-

»che Knoten zwischen den Muskelbündelu (ss La-

mellen. Ref.) daran sobliessend. Einen Spiralfort-

aatz, wenigstens in der von J. Arnold (1865) b«-

schrielenen Form Terniock1e> D an ilen Ganglienzellen

nicht aufzuf in den, bestreitet- die Beweiskraft der

Metbjlenblaareactioa and bilt jedenfalls den Spiral*

Ibrtials ffir eine reebt seltene Bnebetnnog.

Feist (14) zieht das Piorocarmin zur Fixirung

der Hethylenblaufärbung dem Jod- Jodkalium

vor. Untersucht wurden Nervenst&mme, Qanglien-

sellen, Blotkörperebeo, gelegentlich aoob motorische

Eodplatten des Frosches. In rlen Nerven siebt F. die

MethylenblaareactioD als Absterbeerscheinung
an , weil keineewegi all« Fasern oder Zellen dieaeibe

darbieten. Die NerreBfasetn enthalten einen aus Fi-

brillen zusammengesetzten axialen Centralfaden des

Axenojlindeis, der V4— Va Breite des letzteren

einnimmt. Der Zwisohenranm soll von einer besoB'

deren consiatenten Masse und keineswegs o'.wn von

Senua aoegefülU sein, welches bei Gerinnung des Azen-

«ylindsreiweissss nm Centralfaden ansgepresstwnrde;

diese Masse teigte sich nach Behandlnng r i 1 :
oc.

Uet erosminmsSore als heller, homogener, den blauen

Centralfaden auf Querschuitten nmgobenditr Ring. In

den NenrenstKinmeii siebt man naeh der angegebenen

Methode auch die bekannten Kreuze an ilen Ranvier-

scben Einscbnärnngsstellen. F. sucht die Längsbalken

das Kreoses ans Compression der Aienfibrillen m er-

kl&ren. Der Querbalken bildet eine in ihrem Centrutn

durchbohrte quergestellte Scheibe von nicht unbedeu-

tender Consistenz, die siob mit Methylenblau nicht,

wobt aber darcb neohtri^^iobe Bebandlnng mit Pioro-

carmin u. s. w. tingirt. — Die b!a.«sen Nervenfasern

des Mesenterium und der üarnblaee besteben ebenlalla

ans FibrillfB. Aasserdsm Irommen in den Herren-

Stämmen varteise NerTenfasern vor, die P. Perl-

sch n urfasern nennt und allen Ernstes für präfonnirt

hall. i>i« sympathischen Ganglienzellen des Grenz-

stranges seigen beim Preseh an ihrer Obertlebe ein

Netz varicöser Pasern , die mit der Spir&lfaser zu-

aammenhängen. — Die blau Ungirten Kerne der rothen

BliitktfrpfrabeB werden tok sioam Ringe umgeben, der

•nsblaaen, sshrfeinenFftd^n laaammangeüoohten ist

Oolgi (19) giebt eine sehr dankpnswerlho

deutsche üeberaelzung seiner zahlreichen seit 1880
TOrBlfetttUebten Arbeiten aber den feineren Bau
des Knokenmarkes, die mit Hdlfe sainer lierfibm»

ten Färhungsmethode erhalten waren. — Dem sog.

Gesetz der isolirten Leitung ist nach G. für das

PanoUoeiten der OangHeuellen and KertenfMem
der Centralofgane jede anatemisohe Ornndlage eni*

zogen.

Keraval et Targoula (20) stellten mit ver-

sohiedenen Metboden die' tangentiellen NerTon*
fasern in der r^ra uen Hirn rin d e des Menschen

dar. Sie unterscheiden nur drei Schichten : grosse

Pyramideoiellen, kleine Pyramidenzellen und die

iussere grannlirte Schicht. Die transversalen doppelt-

»•ontourirten Nerrenfasern sind zahlreich in der Schicht

der grossen Pyramiden (innerer weisser Nervenplezas,

Ret); in der Sebtebt der kleinen Pyramiden tdnd sie

weniger zahlreich und nnregelmässigTerlheilt(äu8serer

weisser Nerveoplexus); in der granulirten Schicht,

unter der Pia mater sind sie wiederum sehr zahlreich

(Nertennets der Randsoblobt).

Kühne und Cbittenden (24) geben eine com-

plioirte Methode an, um Neuro keratin aus dem N.

ischiadicus vom Kaninchen herzostellen. In Magensaft

werden 3—3 cm lange Sticke wochenlang verdaut,

dann mit Wasser. Aether, Aicohol-Aether. Celloidin

behandelt, die Schnitte mit Benzol gekocht and zuletzt

in Olyeerin nnterenebt. Vlberes ist im Original naob-

zusehen. Die Trichter und Spiralen von Neurokeratin

werden für Kunstproducte erklärt, die durch Zer-

reissang, Schrumpfung u. s. w. entätandeo sind.

Martinotti (SS) betont in Betreff der Oolgi*-

sehen Methode, dass man oft die besten Resultate

an stark gehärteten G eh i rn st ü i'V e n und mit sehr

verdünnten (0,25 proc.) SilbernitraUO:>uDgen erhalt,

ancb wenn man lelctMre ein paar mal benvtst. — IL

stellte in ansgezeirhneter Klarheit den .^eit Kfilliker

bekannten oberflächlichen Flexas doppeltcontnu-

rirter Nertenfasem in der (Jebimrinde dar, widerlegt

vielfache Hinwendungen, die seither gegen die Rssni-

täte der Golgi 'sehen Methode erhoben worden waren.

Die verästelten Fortsätze der Pyramidenzellen reichen

fibrtgene Piawirts aber die genannte Merrenfaeer«

srhicbt hinaus. Bemerkt^nswerlh sind die von M. ab-

gebildeten zahlreichen Theilungen von Azencylindern,

die öfters unter reobten Winkeln gesohehen (Tkf. L
Fig. 8).

Oyarxun ''M] B;elang; es, die E p i t h el z el len

des GroeshirnTeotrikeU und die von ihnen ana-
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g»)i«iidm FtHra der üTeoroglUi ntttoltt d«r Oolgl*-

soben Method« beim Froscbd zu farbeo. lo anderen

Präparaten wurden auch die multipolaren Ganglien-

zellen des Vorderbirnes schwarz gefirbt erhalten and

dabei ein ZusMBneatreten der sich tbeilenden Axen-

cylindorfortsätze 7.n einem Nerve nfaserbündel beob-

achtet, wie ea mit solcher Klarheit biaher noch niobt

gelungen sn eefn sobelnt. JedenMIe Hegen im Oebira

des erwaobsenen Frosches sehr einfache Verhältnisse

vor, welche mit den von His Bericht f. 1889. S. 93)

geschilderten cabezu identisch sind. Die Spongio-

blutm sind dMllieh imdllr geordnet, die QugHeii-

zeüpn oder Abkömmlinge der Nenroblasten liegen nach

aussen von den Keroeo der ersteren in einfacher

Seibiobt Sie «enden nnob Innen einen Asenfortsats,

der bald in caudale Richtung umbiegt. Zahlreiche

Portsiil7P der SpongioMnsten wie der Oanf?lienzeIlen

bilden in der äusseren Schicht des UirnmanteU ein

diebtee, naeb 0. blaber onbelunntw Fnserverk.

Parker (32) fizirte Nervenfasern mit Nelkenöl

und Coliudiar.1 auf dem Objecttr&ger, behandelte sie

dann mit Kaliumbjfdral, Uämatoxylin etc., wodurch

sie eine blangrane Centont erbielten.

Porter <3S), der in Fiemming's Institut ar-

beitete, nimmt die alte Angale von Torneawi et

Le Ooff (1875) wieder auf, wonach die doppeit-

omtonirten KerTenfasern des Rfiekenmartres

RanTier*sobe Einschnürungen besitzen. P. stellte

solche mit Silber und mit üeberosmiomsSure dar, die

AbbilduDgeo zeigen jedoch beträchtliche Abweichun-

gen von dem sonst bettannten Bilde dieser BinsebnO-

rungen. Jedenfalls ist nach P. das Nourilem nicht

die Uraaobe der Einschnürangen, weil die Nerven-

fasern des Rficitenmarkes bekanntlich kein solches

(keine Schwanti'sche Sobeide) besitzen. Sie sobeinen

die ErnährungsflGssigkeit zu dem Axencjlinder zu

leiten , obgleich diMer in seiner zagehörigen Qan-

glienseUe naob His (1886) sein natritives Oeatram

beiitat.

Kahl- Rückhard (34): Bekanntlich sind eine

Anzahl Ganglienzellen durch den Besitz von

zweierlei Arten von Fortsätzen ausgezeichnet: einer-

seits der Axenoylinderfortsats, der angetbeilt als mark-

haltige Faser das Centratnrgan rerl-iast, and anderer-

seits die mehrfach vorhandenen Protoplasmaforlsätze,

die siob, nnter Abgabe von sablreiofaen Veristelangen,

in ein feines nervöses Netzwerk auflösen. Wir finden

diese Art von Ganglienzelten ausschliesslich in den

nerrtiseo Centraiorganen, sowie in den Schichten der

Retina, als mnltipolare Ganglien der graaen Sabstaas

dps Rnckenmarks, als Pyramidenzellen der Grosshirn-

rinde, als Purkyue'scbe Zellen des Kleinhirnes, als

Ganglion nerri optici. Vergieieben wir sie mit den

»ni- und bipolaren Ganglienzellen, so stellen sie offen-

bar höher difTerenzirte Gebilde mit entspreobenden

böberen Aufgaben dar.

Das Gewirr feinster nervAser Piserdien «der das

Neuro«ipfvnffitira, in welches sich diese Protoplasma-

fortsätze aoflösen, mass eine kosserst wiobtige Rolle

bei allen VoigKagen der UberM MervMtbitiglMft

spielen: hier findet offenbar der Austausch der ver-

schiedenen moleculareo Vorgänge statt, die wir in den

Herden der psyohisohea Thätigkeit, den Ganglien-

zellen selbst, notbwnndig voraassetzen müssen. R.

sieht dabei von jenen nenesten Ansichten über die

Protoplasmafortsätze der Ganglienzellen ab, die ibneo

nnr nntrilifeFanetionea saspreebeu(Nansen,GeIgi).
— Wir sind genöthigt, wollen wir überhaupt einen

Versuch der Erklärung der feineren psychischen Vor-

gänge machen, aozunebmen, dass z.B. die Pjramideo-

sellen des Omssliimes, Im Sinne einer Localisirang

der Function in stTeniK:ster Folgerichtigkeit, jede ein-

xelne Trägerin einer ganz bestimmten Menge ond Art

fon Yorstellnngen, Erinnemngsbiideni b. s. w. ist,

deren Summe das umfasst, was wir Gedächtniss nen-

nen. Mit anderen Worten: Das Protoplasma in seiner

höchsten Differenzirang. wie sie unä in den Hirnzellen

entgegentrfttp bat GedSebtniss. — Unsere gansa

höhere geistige Thätigkeit ist nur die stets weclis'Mn '«

Combination aller dieser in den Molecülen der Ganglien

aufgespeicberten ffioielrorstellnngen oder wenigstens

in ihren Aensserungen an dieses Substrat gebunden.

Es will R. nun scheiner, als wenn das Verständniss,

wie dieser Austausch vor sich geht, wesentlich da-

dnrob erleiobtert wird, dass wir das fein« nerfOse

Netzwerk, welches offenbar Sitz und Bahn jenes Aus-

taosches darstellt^ nicht als etwas UnTer&aderliches,

starres, gegebenes annebmen, sondern für dasselbe

während des Lebens eine rege Beweglichkeit, einen

fortwährenden Wechsel der Verbindunj^en in Ansprach

nehmen, mit anderen Worten: wenn wir die Proto-

pIasmaf«rtsKts« der bdberen Ganglientelten,
aus denen das Netzwerk hervorgeht, dem
Spiel amöboider Veränderangen unterworfen
erachten. Unausgesetzt strecken sieb iHlnrend der

Gedankenarbeit feine Verästelungen von diesen Port«

Sätzen aus, treten mit einander in vorüberg«henden

Zosammenbaog, lösen sich an anderer Stelle von ein-

aBd«r. Se wird ein mecbaoisebes Verstlndniss psy-

cbischer Vori^ilni^e angebahnt: ein abgerissener Ge-

dankenfaden wird zum abgerissenen Protoplasmafaden

einer Gedlobtaissselle, eine geistreiche Combination

ist die Verbindong renebiedener Ganglieniellen, deren

Protoplasmafortsätze mit besonders lebhaften amöboi-

den Bewegungen ausgestattet sind, eine träge geistige

Tbitigkeit wird bedingt dnrdb das langsame Spiel

dieser Fortsätze u. s. w. Es ist bemerkenswerth, wie

selbst unser Spraohgebranch unbewusst Bilder ver-

werthet, die solchen Vorstellungen eoilöhni sein könn-

ten, so t. B. der eines abgerissenen Gedankenfadens.

Eine Anzahl physiologischer und pathologischer Vor-

ginge, der Schlaf mit seinem Traumleben, der Hypno-

tismns Q.a.slnd rieHeiebt aar Ersobeiunngen partieller

Bewegangsläbmungen der Protoplasmafortsätze ge-

wisser Hirngangtienzellen. Freilich ist bisher nichts

bekannt von solchen Bewegungen, abgesehen von

einer feiatasdlen tltereo Beebaobtong sweifelbaftoo

Werthes. Vorerst kann nun die liilgli<Akeit eisor sol-

cben nicht bestritten werden.
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RtDön j Cajal (42) mtonneMe nti der Golgi-

schen Hethodo di« Nervenfasern der Kö^nenobioht

dfs kleinen Gehirnes nmi die Entwickelnng der

ElemeotartheUe desselben. BeauUt wurden neage-

IwnM RiiDd« odAr KttMD, die 2—4 Wochen ali

waren. Nr>rrenrasern, die aus der weissen Sabstanz

d«s Cerebelluffl kommeo, durcbsetzeo in schräger Rioh-

tmif die K9raenebleht, tbetton sieh «nd endigen frei

in der ^ r .r lirten Sohioht; es scheinen die aeuiUTen
Pasem ie? Kleinhirnes 2o sein. Fasern, die von Zellen

berkommend durch die genannte Schiebt verlaufen,

stenBen tbeil« t«ii den ^reeaeo moltipolereoPorhyDje-

scben Ganglienzellen, iteils von grossen stt^rnfÖriMigen

Zellen in der Körnerscbicbt, tbeits von den Körnern

lelhat. Niherei ist Im Original nacbzuseben.

Derselbe (37) hat ferner die bipolaren Zeilen

<^er Kleinbirnrinde anter Rücksicht auf ihre Ent-

vickloog mittelst der Golgi'schen Methode antersncht.

Ansser KnhTjeneD von Vdfeln und Siagetbieren wnr»

den jnnge Thiers. Mäuse von 1 2 Tagen, Hände von

16 Tagen o. s. w. benutzt. Die graue Schicht der

ebeifliohliohen Körner des Cereb«llain enthält zunächst

der Membrnnft limiUni resp. der Pia mater eine

doppelte Lafre von cylindrischen Epithelzellen.

Dann folgen bipolare Körner» mit der Oberfläche

panlleleD Porteitien ond weiter in der Tiefe sonkreoht

gegen die Membrana limitans gestellte, ebenfalls bi-

polare Körner «ieren Fortsätze einerseits zwischen die

Kömer der geibiolben Schicht eindringen, anderer-

seits to den der ObwBioh« paniMen KSraeni nv-
lanfen and mittelst dichotomischer Theilungen sich

deren Fortaätten reobtirinklig umbiegend sich an-

aeUietieD.

Derselbe (40) setzte seine UntersDohung des

Nervensystems (Bericht f. 1889. S. 60) an den l-i

polarea Körnern des Cerebellutn noch tort,

tbeiU nuiob neiA Deteils fiber die Bntwiskelnog der

Nervenfasern des letzteren mit. Benutzt wurden nament

lieb ganz junge Singeibiere: Hund vgn 8— 1 6 Tagen,

Ratte TonlS Tagen n, s. «. Die grossen nraltlpolaren

Ganglienzellen verbinden sich mit sternförmigen Zellen

der obernäthliehen grannlirten Schicht, fcrnfr dnrch

ihre Axenojlinder mit Fasern der weissen Substanz,

deren OrapraDg anbekanni ist, endlieh dorch Aeste,

welche ihre Pr i* f
i

[ ' ci s r

;

h f i i risä tze rechtwinklig abgeben

,

mit loDgiludinaien Fibrillen, die von bipolaren Kellen

der grMnlitten Sehieht abiUmmen. R. findet in der

letzteren zahlreiche bipolare Körner, die sowohl verti»

cal, als horizontal gelagert sind und bezeii hnet die

ersteren, dicht anter der Basalmembran gelegenen als

Sehieht der oberflichlieben Kdraer. Die Kerrenfasern

der gelbrothen Schicht sind tlieils Axeni'vlindyrfort-

a&tse der grossen maltipoiaren Ganglienzellen, die

aieh Sften theilen, theils stammen sie aus einem diese

Ganglienzellen umspinnenden Netz: br-ide Arten von

Fasern schtiessen sich den Nervenfasern der weissen

Sabstanz an. Die I'roloplasmafortsätze jener grossen

2dlen nber bilden einen dichten, emporktinineoden

Plexus oder einer Art Feder resp. Fächer (penacho),

der aas starken und mit Zacken beaetsten Aesten der

ZeBe besttht Di« Herrenfssem der wvisssii Sabstnns

[Jassiren theilweise die Körnorsohicbt, verästeln sich

in der prauen Schicht auf diese Art frei aufhörend.

Die Koroer der gelbrothen Schicht haben tum Tbeil

Tiele AusMiUbr; einer d»voB e«I«igt sbenfnlls in dis

graue Schiebt oder iwischen die gnaseo 6nnglieii>

»eilen.

Derselbe (39) findet, daas dieQolgi'sobe Methode

beginnt, eine gründliche Revolution in den AnschM-
ungen über den Bau der nervösen Centraiorgane
zu bewirken. Ausser den Axencjlindern und Froto-

plasmafortaStzen der Onngllenseilen hommm n&mlieh

jetzt auch die üiizählif^en seitlichen Ramificationen

der Axencylinder in der weissen (und grauen) Sabstanz

in's Spiel. K. giebt eine ansfnhrlicbe Darstellung Tom
Bau des Rückenmarks auf diesen Grundlagen, die hier

nicht wiedergegeben werden kann; übrigens werden

für DictjeoigeD, weichender romaniscbeDialect: diespa-

nisch« Spnobe, Sebwierigkeiten bereitet, sobon die

anatomischen Abbildungen genügen, welche eine inter-

national verständliche Sprache reden. Das Wesentlich«

sind dichotomische Theilungen der Nervenfasern in

der weissen Snbstans, die R. biforcdaeines en T nennt,

obgleich bekanntlich in den Spinalganglien, wie sie

zuerst 80 bezeichnet wurden, die rechtwinklige

Tbeilong keineswegs die Regel bildsi Doeb das ist

gleichgültig. Die Axencylinderforlsitse der QMglien-

Zeilen in den Vordersänlen treten, wie man weiss, in

die Vorderwurzein ein. Nerveutaseru aber, die ihre

Entstehung eineia diese Zelten amspinneoden Ifets ver«

danken, verlaufen unter dicbotomischen Theilungen in

den Vordersträngen, setzen benachbarte motorische

üanglienxellen der VerdersKole derselben Seit« in

Communication, die in verschiedenen Höhen gelegsil

sind und vprbinden sich auch durch die Commissur»

anterior ulbn hindurch mit Ganglienzellen der ent-

gegengeaetaten VordersKoIe. — Di« hinteren Wvrsel-

fasern theilen sich in den Hinterstriingen. senden Aeste

in horizontaler Richtung durch die graue Substans zn

d«n Gsogll«ttseIlen der Verdersinte sowie ansserdem

senkrecht aufsteigende und absteigende

Aeste durch den Hinterstrang. Die letztgenannten

Aeste verzweigen sieb wiederum und die Zweige

gelugen tbetls in herlsentaler Riebtnng sn benaeh-

larlen motori.^chen. tlieil.s zu sensiblen Ganglienzellen,

die in verschiedenen Höben des Rückenmarkes gelegen

sind.

Rawitz (43) erwähnt gelegentlich, dass bei

w^i.ssen Mäusen die peripheren muUipolaren
Ganglienzellen im Verlaul der Aeste des N. giosso-

pharyngens in der Znnge am beatan sn s«ben sind.

Sie dürften Verstärkungsapparaie für die einwirkenden

peripheren Sinnesenegangen sein, welche letzteren

von minimaler Intensität sein können.

Retzins (44) schildert die sympathischen
Ganglienzellen des Frosche.«; sehr al'Weicbend von

Dogiol (10). Die Spiralfasor umgiebt sich früher

oder spiter mit einer Hsrksoheide. st« tbeitt si«h

häufig dichotomiscb (was R. als T förmige Tbeilung

beaeiohnet, obgleich dieselbe keineswegs rechtwinklig
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g6Mbl«ht>. Sogw Janwiti 8—10 RmtIm*«^ Bio-

si'bniirungen kommen solche Theilungeu vor. üebri-

geoa Ter! 's 1 ft die Spiralfaser sehr biafig gar

nicht sp . I d [ lg (was nan frShar blpotti« Oanflfon*

Zeilen nannte, Rtf.). Wann man einem Frosch in die

V. abdominis tn&f^na vorsichtig bis 20 com einer Lö-

sung von 2,4 g Cbloroatriam auf 400 Thetle Wasser

nnd I Th. MathylanUaa eliupcitit, m flrb«D tiob

nach e'.wii einer balben Stunde die sympathischen

Halsgauglion blau. Fixireu iässt sich die Farbe daroh

aabr wenig Ammoniaoipicrat mit Glycerio; die D«r-

vösen Netze werden violett aaf gelbem Omnde. Noi^

x^igt sich auf der Oberfläche der OaDglien7elIen ein

Itetz varicöscr Fasern, welohea mit der Spiralfaser

iQsaaioiaobiDgt; aawailan lauaa sieh baida glaieb->

zeitig färben. Freie Endigungen der Fasern mit sog.

Endknöpfen fehlen bei guter Tinclioo, es bandelt sich

also om namse Netze, wie sie Arnold (1865) be-

schrieb; u danaalbao ntiao hier und da abgeplattete
*

Verbreitenrngen. Von der mehr Itörnigen Partie des

GanglienzeileDkörpers an der Ursprungsstelle der

garadan Faaar gaben «ioh tingiraikda FlbrillM abar-

rantes aus. Da die Spiralfaser sich sehr häufig theilt,

so bfiit sie K. für eine cerebrospinale Nervenfaser,

welche mit je zwei sympathischen Ganglienzellen in

Varbindang tritt, was natfirliob alna waittngaiida Ba-

daoliing h*ban wfiida.

S <i ni n s s a '4 hat ^a^ GnSirn von Leptodora

aaoh UDtersacbt, komott aber za ganzaadero Schlüssen,

als WIedarsbaim (65). Dia 2aUan das tatrtaran

sind gar keine Ganglienzellen, ihre protoplasmatischen

Binsfhlüsse und deren Bewegungen haben gar nichts

mit der centralen Nervensubstaoz zu tbao, sondern
liegen obarflitthlieb an dar Daeka daf Qa-
hirns. l'ebrigohs ist der Bau da* Sabgaoglions dar

gewöhnliche bei Arthropoden.

Schneider (47) versuchte bei Hydra fasca

dielUethylenblaureactioa anzuwenden: »s färbten

sieb terar EpithateaUankama und Naaaalkapaain,

durchaus ;ibi5r nicht die Rlemento des Nerven-

systems, ebenso wenig mit Goldohlorid. Die Nessel-

zallan aoheidan abanfalla quergestreifte HaakaUnbataDS

aus. Alle Bpithelmnskelzellen aber sondern zugleich

Seorete ab, die dem Thiere dazu dienen, sich irgend

wo anzukleben. Die Ganglienzellen sind sehr zahl-

raioh, haben Maina Käme, aandao S—7, malst S—

5

Fortsätze an die >|aergestreiften Huskelzellen ; einen

Zusammenbaog nahm S. an, wann ein Fläasigkeita-

ttram «ntar dam Deckglas daaaalban «lebt Idsta.

Uabrigens stimmen dieGanglienxailan von 8. weder

nach Fondstelle, noch nach ihren morphologischen

Eigenscbaiten mit denjenigen von Jickeli (1882j

iiberain «nd S.arklirt kortwag^dasa Jiekali gar kaioa

Gangliptizfllen vor sicli gehabt hat. Letztere bilden

in Wahrheit einen über das ganze Thier, mit Aas-

nahme des Bntoderms, znsammenb&ngenden Plaxns

multipolarer Zcli-Mi S. be.schäftigt sich auch aus-

führlich mit der Widerlegung der nun wohl zur Ruhe

gelangenden Theorie von Neuromoakelzellen nach

Klatneabarg (187S). S&mmUiehe zellige Elemente

der Hydren lassen sich auf Epithehellen des E "i o lt^-ms

oder Entodermssarückf(ihren, die ihrerseits zusammen

die Jnfandferm, die Flannla rapriaantiran.

Sehrwald (48, 49, 50) ist eine gründliche

Untersuchung über die eigentlichen Vorgange bei der

Qolgi'sohe Methode zu verdanken, die wenigstens

maneha RUhsal dar arstnao MfUirk BarSeksiebtigt

man nur dir Behandlung mit Silbernitrat, so schlägt

sich an Präparaten, die in KaliombiobromaUösnngen

gabSrtat atod, natlrlieharwaisaSIlbaibiehnMBal iiitdar

und zwar vorzugsweise in Spalten oder Höhlnngao,

welche die Chromverbindung enthalten. Wahrend bei

anderen Metallen, z. B. Osminm, eine wirklicoe Im-

pfignlnmg dar Elwaisamalaefila in den n arbandan

Fasern u. s. w. stallfindet, erystallisirt das Silber-

biobromat in relativ grossen Körnchen aus. Die Ge-

webe mfiaaen troekan sein, wall dia SUbarrerbiDdnnf

im Wasser leicht loslich ist, daher alnd aialafe ge-

schrumpft und ihre Pasern inorustirt, etwa wie ein

Grashalm mit Chlornatrinmorystallen eines Gradir-

werkea tnr fiareitang Ten Saliaeole. Wie dar Balm

seine 'ziemlich geringe und vollkommene) Elasticität

verliert, so wird auch die Paser unelastisch, bruebig

ond wegen der Sohmmpfung des Gewebea kniekt sie

sieb laiidit. Solche winklige Knickungen sind an den

FortsEtzen der Fyramidenzellen des Grosshirnes be-

kanntlich als etwas Besonderes beschrieben (Ref.).

Wie farnar dar QnshafaB raub wird von aaitUeh sieb

ansetzenden Crystallen, so besetzt sich die Paser mit

anhaftenden Silberkörochen, nur dass letztere schwan

aussehen. Die Schrumpfungen dergenannten Ganglien-

zellen bestimmte S., vom Asanoylinder abgesehen, auf

22—26 pCt. (!) und erinnert dabei daran, wie irr-

thümlicb es ist, au glauben, dass ansere entwasserten

Pitparata einfMb ein matheoattaeh ibnllchea, im^

kleinertee Abbild des lebenden Gewebes darstellen.

Denn wo der Wassergehalt verschieden ist, muss ja

schon deshalb die Schrumpfung eine ungleicbmässige

werden. AoadarLelebttBellohkeitdeaSilbarbiehromalea

ergiebt sich ferner, dass und warum man den Prä-

paraten Wasser fern hallen muss, weshalb man sie

niebt nachträglich mit wisserigeo FarbstollUlaanfen

tingiren kann. Aber auch die Paraffineinbettung ver-

tragen sie nicht, weil die Knickungen der sprSden

i^Ueoausl&nfer leicht zum Brechen, sowie tu Dis-

loealionea ad aila, ad Utas, ad iMgttndiBam Itbren,

und so lässt die gevröhfili"hi^ ?-^hrteidetechnik hierbei

im Stiche. S. erfand daher Modifioationen, um diese

Uebelstiade i« beseitigen. ZooSobat i«t aaf Rainbelt

der anzuwenden Reagentien zu achten; namentlich

derAlcohol enthält häufig schädlich wirkende Chloride.

Dann werden sammtlicbe Substanzen, mit welchen

das Priparat In BarÜhrang kommt, in dar Wirme
mit Silberblchromat übersättigt, also Wasser,

Aloohol, Xylol» Paraffin, Canadabalsam, denn in allen

diesen Ist das SilberbiobTomat aaf dia eine oder

andere Art löslich, und selbst das Paraffin färbt sich

gelb von Chromsilber, weil letzteres vom Xylo! auf-

gelöst wird. Um die ausgedehnten diffusen Silber-
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aMmdilig» wMfgattoi «i im OaUnolMilliob« ta

termeiden, wendete S. vorherige DurchtrSnkung der

Stäok* mit lOproo. QeUUoDlösaag »d. Di» QeUtio«

wild «pitor dviob ohraiuUb»rli*Uig«a WasMr wi«d»r

enlfenit,—Vannehe, dasChromsilbor darob cbeiuische

Umwandlung an s«in«(n Orte, d. b. an den Zellen zu

fixireo, waren erfolglos; es wardeo verschiedene

iimnlainreo, ErwIsoDg durah Gold. Qoeoksilber,

Blei. Bildung von Schwefelsilber. ReJücüon zu me-

Ulliscbem Silber duroh alkalische Hydrochinonlösnng

jNObirt. — Im WesniUieben findet der CbromsUber-

•todtrsehlag bei der Golgi'schen Methode aaf der

Sosseren 0>">rnSfhe der Zellen und in den sie um-

gebenden Käumen statt (Bericht f. 1888. S. 62.

Vo. 6S).

Thiele (59) constatirte, dass »aeh hei den

meisten Mollusken und Chaetopoden die motori -^r fi f> n

Oaoglienzellen der Centraiorgane duroh bedeuten-

dere (höeee des Kernee wie dei ZeUenkfirper» «od des

Vorhandensein eines KerQh6rperoheni fon den MoelbleQ

Ganglienzellen sich unterscheiden.

Viallanes (60) giebt eine Beschreibung des

eentralen Verrenflyeteois von Lian lue. Bs eitiUrt

ein Hinterhirn distalwärts von den Qebimlappen;

seine beiden SeitcnhHlften werden durch eine proximal-

wärts Tooi Oesophagus gelegene Commissur verbunden.

V. ^oH, dir B«ftad iidnne für die phylogeottisoho

VenrtndiMbaft Ton Limalns Yonrertbet ««cdsn.

Whitwell (CS) beobachtete in den Kernen der

Pyramiden seilen der Frontal- und farietai-

windongen des grossen Gehirne» TOn Blüd*
sinnigan eine Vacuolisirnng, die nach Tinctionen

erkennbar hervortrat. Einielne grössere oder mehrere

kleinere blasse Hohlräume zeigten sich in den tiei-

geOrhUB Kernen. W. hUt die Vnmiftlen nioht fOr

eine Leichenerscheinung, da 24 Stunden nach dem

Tode das Qebirn noob ganz frisch sein soll, noch

weniger Ar den Blbot von Oeden» oerebri, sondefii

von gestörten Ernährucgsbedingnngen, die Tielleicht

die Ursache, Tielleicht die Folge der begleitenden

Dementia sein mögen

Wiedersheim (6ö) erkannt« in dem durob-

•tebtigmi oberen Snbinndgaoflien m Leptoder»
hyalina ein ausgezeichneles Object. um am chloro-

formirteo Thiere Bewegangsersobeinangen in

einem gewissen beweglichen Oebimtheile vahrin-

nehmen. Die seilen- nnd körnerreiche .MasM dieses

Dritttbeilea des Gehirnes ist während des Lebens in

einem langsamen Fliessen begriffen und diese Be-

vegongen der eentealen IferrenanhiUBn sind aeUr.

Es können auch Vacoolen darin nnltreteii. (Veigl.

Snmaesa, Mo. 46.)

B) IfervenendiKaiigwi.

1) A roDSon, H .UeberNerrenundNervenendijfungen
in der Pia mater. C^ntralbl. f. die medic. Wissensch.

No. S2. S. 594. — 2) Brand, K., Tbe Nerve Tcrmi-

aatiooa in tbe Cornea. Aiob. of Opbtbalmology. 1889.

Vol. XVIII. p. 456- 4Gr> With 2 pis. (Bericht für

188». S. 65} • 8) CiaeoiOt 0. V., Intorao alle

piastra nervAse InaK ne* tandini de* Tertebmti. He-
morie dellc R. .\ccademia delle Scienze dell' latitnto

di Bologna. Str. IV. T. X p 301—82i Con 6 tav.

— 4} iJer selbe, Se la terminazion« de' nervi nelle

piaatre «iettricho <i'}li& Torpedicc sia un picsso o una
rete, o veramente l'uno ne l'altra, m* una cosa

tutta apeoiale. Spallansaoi. Anno XVKI. F. 1. p. 1

bl« 6. — fi) Derselbe, Sar les plaque« nerfeasea
finale.s dans les tendoris des vert/ibris V. Des plaque»
nerveuse.s tiaales dans lös tendoiis des poi&sons. VI.

De la nature et de la fonction des piaques tiervtusiä.s

finales des tendons dee vert6br^s. Journal de micro*

graphie. Ann. ZI7, P. ft. p 405-416 — 6) Der-
eelbe, Dasselbe. Neavallea reoherobea mionMoopiqaeB.
AneUtee italiennes de biologle. T. TIT. F. 1 et 3.

p.81—57. Av. 6 pl. — 7) Ciaccio. G. V. e V. Maz-
zoni, Int(»rno alla terminazione dei nervi n^'" tendini

dei Vertebrati. Kcndicoiili della Rcalo AcL-ademia d'.'lU'

Scienze di Bologna. Bollettioo della Socid i .Mcdica di

Bologna 1S89. Vol. XXUL p. 105—407. - 8, Die-
selben, Sar les plaquei aemiiMe fiaalee dans lea

tendeai dw Teitfhrfa. Jonm. de mierogr. T. XEV.
No. ß p. 172—178. — 9) Cuccati (s R-richt für

1889. S. 66. No. 10). p. 2;ti)—ä03 — 10) Der-
selbe (s. Bericht für 1889. S. GG. No. 12), p. 3ü4
bis 307. — 11) Dogiel, A. S, Metbylenblautinctiou
der motorischen Nervenendigungen in den Muskeln der
Amphihiea nnd fieptilien. Arebi? fBr mierosc. Anat.
Band XXXV. Heft 3. S 305-820.- Mit 1 Tafel. -
12) Derselbe, Die Nerven der Cornea des Minsoben.
Aüat Aiizeig. Jahrg. V. No. 16 und 17. S. 4Ö3 hii

494 Mit 8 Fi^. — 13) Fajerstajn, J., Rechcrchca
sur les terminaisons des nerfs dans les di8<iaes termt-
naoi chez la greaonüle (Baaa eeeatenta et temponria).
Arehives de Zoologie exp^rimentale et gin^rale. 1889.

Tome VII. p. 705—750. Avec 1 pl. — 14) Fusari,
B, e A. Pannsci, Sulla terminazione dei nervi nelia

mncosa della liugua dei Mamtai/eri Alti dtUa E Ao-
cademia dei Lineei. Vol. VI. F. 7. p, 266—268. —
15) Dieselben, Dasselbe. Monitore soologico italiano.

Ann. I. No. 4. p. 74—77. — 16) Dieselben, Salle

terminaaioni nervöse nella mucosa e nelle gbiandole
sierose della lingua dei mammiferi. Alti della Reale
Accademia delle scienze di Torino. Vol. XXV. p. 835
bis 857. Con 1 tavola. — 17) Guitel, F., Sur la

ligne laterale de la Haudroie (Lophius piscatorius).

Compt. rend. Tome GX. No. 1. p. 50-53. — 18)
Bayoraft, J. Barry, Termlnations of Nerves in tbe
Nnelei of tbe Epithelial Cells nf Tortoise-shell. Journ.

of mierosc. Vol. XXXI. F. 4. p. .»ieS—569. With
1 pl. — 19) Mayer, Beiträge zur histologischen

Technik. Zeitschrift für «issensohaflliohe Microscopie

n. s. w. 1889. Band VI. Heft 4 S. 422-486. —
SO) Mibellt, V., Di nn metodo semplioe per la di>

mostrasiene delle flbre elastiche nelle pelle. Monitore
zoolögico italiano. Vrl I. p. 17—22. (Schnitte von

Aleoholpräparaten der ILvui werden mit einer Mischung
von 1 proc. Safraniolösung in Wasser mit einer solchen

in 90 proc. Alobhol zu gleichen Theilen, dann mit ca.

3 proc. alcoholischer C^tarwasserstoffsäure behandelt,

entwiaaert und in Damnar eingeechlosaen. Die elasti-

eehen Fasern erscbelnen dankelroth.) — Sl) Negro,
La terminazione nervosa mritrice nei muscöli striati.

(NOOTO metodo di colorazione.) Atti della R. Accad.

delle scienze di Torino. 1889. T. XXV. D. 1. p. 2

bis 10. — 22) Derselbe, Nuovu metodo di colorazione

della terminazione nervosa motrice nei muscoli atiiatl.

Bollettino dei Moseo aoologioo e deU' anatomia oompar.
di Torino. Vol. No. V«. — SS) Pilliet, A -fl

,

Sur les corpuscules iieuro-muscalaires k gainfs paci-

niennes. Journ. de l'anat. No. 6. p. GÜ2— C16. Av.

2 Fig. — 24) Pur vis, G, Carrington, Note on Certa:n

Icnniaal Organs reaembling Touch-corposoles er End»
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bulbs in Intra-muscul&r Conneclivc tissue of the Skate.

Joorn. of microse. Vol. XXX. F. 4. p. 515—51S.

With 1 pl. — 2b) lUmön j C»jal, S., Sobre la ter-

niuoiön de lo& nerrioa f fr&qaws cn los müsoulos de
Im »Im de los inseetos. Tnbajos del iabontorio

analömico de la Kaoultai de tnedicina. 8. Barcelona,

p. 29—32. Coii i grabados. — 26) Derselbe, Ürigen

7 terminaciÖD de las fibras nerviosas olfatorias. (taz.

Suiitoria Monicipal de 10 de dioienbre. 21 pp. Cod
6 gnbedoe. — S7) Ratte ne, 6., Oseervuiooi df-

anatomia normale e patologica sai corpuscoli pacinici

neir Qomo. Ateneo med'co parmense. T. III. p. 167

bis 172. — '.'8} Rctzius, G., Ueber die Kndigungs-
weise der Nerven in den Genitalnervenkörperchen des

Kaninchens. Internat. Moi/alsschr für Anatomie etc.

Bd. Yli, H. 8. 8. 323—384. Hit 1 laf. — 29) S mir-
Bftw, A., Oeber Merreoendtgongen In der Longe tod
Rana temporaria. SitzanK'sbi: richte der Naturforscbend.
Gesellschaft zu Kasan .No. 100. 6 Sa. (Russisch.) —
30) .Sz6l.;cly, Die NervcniTirii^jurißen ur.il .Siiineszellen

der Pulmonaten Orvos-Termiäiettu domanyt Knesito.

1889. Vol. IX. Heft 3. Mit 1 Tat. (Ungarisch) —
31) Tartaferi, F., Nouvelle impi^snation m6talliqae

de la eorr^. Anatom. Anzeif. Jabrf. Y. No. 18.

S. .•)24-52R. — Vr-ddHer, Nern-r i Humm,!retis

ovarie I. Ark. for Matbematik cg Nalurvid« nskab. 188S>.

Bd. »T. H. 1, 2

Aronson (1) entdeckte in der Pia mater des

Kückenmarkca nach ADveodaog Ton Galleio (s.

oben S. 47) längliohe Terminal körpereben,
die walzen- oder lirnförmi^t gc.stal'.ct , von wenigen

roDcentriscbeo bindegewebigen Hüllen umgeben sind.

Eine oder mehrere Nerrenfasern treten in dieeelbeo

ein und winden sich spiralfiiTmig vielfach im Inneren

der Körperchen; sie könnten zur Wahrnehmung von

Spannungeverbältnissen in der Fia toater dienen. —
Blibir waren Vater*iehe KSrperobM out von der Dur«

maUr de» Qehirne bekannt (Ref. 1866).

Ciaccio (3) hat eine aiT^fährlirhp, mit schönen

Abbildungen versehene Abhandlung über die merk-

wördigen nervösen Bndplatten in den Sehnen
geliefert. Untersucht wurden vonS&ngern: Mensch.

Fledermaus. Rind. Ratte, Meerschweinchen; von Vögeln

der Sperling; von Reptilien : Lacerta agilis and Coluber

aatrix; vini Amphibien s Fromh, Lanhfroacb ond

Kröten; von Fischen Hippocampos und Torpedo. In

allen Wirbeltbierolauen endigen dieKerven der Sehnen

mit Bodplatten, die S«bnenendplatten genannt

werden können. Die NerTenfasem selbst hören in den

Endplatten büschelförmig?, spiralig oder schlMfen-

förmig (ad anella) aaf, nur bei den Anureu ist die

Anordnang basohfSnnig. In apindeinfrmigen Sehnen,

sowie bei solchen, die in Gruppon von Sehnenbiindeln

zerfalleo, sitzen sie regelmässig in derMitte der Sehne.

Sdehe M«hi»D tnd. ihrer Bndptatten von Endothel

überkleideten Sehnenbündet haben eben zu der Be-

zeichnung als Organi musculotendirei ron Gotgi Ver-

anlassung gegeben. Die Nervenfasern sind stets

doppeltoentonrlrt, selten sind es mehr all eine oder

zwei, jodenfalls aber ursprüns;Iich .\es*.ö einer einzigen

Faser. Mach Verlust des Mervenmarkes und Neuri-

lemms theilen sieh die blass gewordenes Fasern

wiederholt, spiralig oder büschelförmig (s. oben),

zeigen Anschwellungen verschiedener Gestalt, d-» ib^r

keine Kerne sind, sondern der xireiteo Substaaz an-

gehören, ans welcher die blassen Nervenfasern auch

in der Cornpa nach C. (1881) und Ranvier (1881),

abgesehen vom eigentlichen Axencjrlinder, siob su-

eammenaetsen. DieaeSnbstani ftrbt sieh mitMethylen-

blau und die Neurococcen von THnchese (Beriebt f.

1885 S. Ci'^), «sowip die analogen Gebilde von

Cuccati (Bericht i. 1889. S. ÖTy scheinen nichts

Anderes an sein. Im Mangal der Kerne liegt eine

Differenz von den motorischen Kndplatten der Muskel-

fasern; übrigens sind die der Sehnen im Innern der

letateren ond in mehreren (2 oder 8) Bbenen ange>

ordnet. C. hält die Sehnenendplatten sicher für sen*

sibel (cosa certa), weil sie nicht zn Grunde gehen

nach Reseclion einer vorderen Wurzei, wohi aber nach

deijenigen einer hinteren Wonel hinter dem Ganglion

oder eines. gemischten Nerven fCattaneo, Berieht, f.

1886. S. 62). C. verwirft also die Meinung, die

Sehnenendplatten seien nichts als motoriiohe End-

platten, deren Muskelfasern sich in Sehnen umgewan-

delt haben ^Ber. f. 1889. S. Gl), ebenso aber nuch

die von Sachs, wonach sie die Dehnung der zuge

hfirigen Sehnen vegnliren sollen. Femer die von

Gntiji, welcher sie für Reflexionsortrane ansieht,

wobei an den Fatellaneflez gedacht wurde. Diese

Meinung ist bereits vor mehr als 10 Jahren von

Rollen experimentell für den H. sternoradialis des

Frosches widerlegt worden Cucrali stellte die Ver-

muthung auf, es handele sich um Organe des Muskel-

sinnee, Ciaeoio aber nimmt mit Rfi«l»ieht auf die

besonderen Fundstellen wie die Sehnen des M Iriceps

surae und des M. sternoradialis an, die Seboeoend-

platten bewirkten eine Proportionirung swisoben der

Ausdehnung und Resistenz der betrefifenden Sehnen

und der Cortraotion des zugehörigen Ma-^kcis, ohn«»

eine genauere pb^'sicaiiscbe Definition der Sache bio-

snzufagen.

Dogiel (11) sendet aus Sibirien (Tomsk) wobl

die erste, sehr schöne, wissenschaftliche Arbeit über

die Nervenendigung in den quergestreiften

Muskelfasern bei .\niphibion und Reptilien. Die

Verwendung des Methylenblau bestätigte im Wesenl-

liehen die doroh die frfiberen Metheden bekannt ge-

wordenen Resultate; ersteres wurde in Blutgefässe des

eben ^,'etndtoten Thier?"! ?.n t pCt. in 0,6prof. Chlor-

natriuuiloäutig injicitt. So lange die nervösen Ele-

mente nooh leben, laHea ei» sieh aveb HngirBn, man
kann daher umgekehrt die Zeit des üeber-

lebens durch die Hetbjlenblaareaction be-

stimmen (s. Feist S.73). Naohher wird die Firhang

durch Einlegen in ges&ttigte, alcoholisolie Ammoniuni-

picratlüsung (liirt. Man erhält sehr elegante Bilder der

säiumllicben motorischen Endplatten in kleinen Muskeln

derBideohse. hBetreffdeaPiöeeheaistbemerkeanwwtii,

dass D. das Vorhandensein von zwei oder mehreren

motorischen Endplatten an derselben Muskelfaser schon

in dem Falle annimmt, wenn sieh die doppeltoontoa-

rirte Nervenfaser dicht an der Muskelfaser getheilt

hat, was bekanntlich fast regelmässig der Fall ist.

(Vergl. Bericht f. 1888. S. 67. No. 25.) Auch die
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HMtmikiMMiMa liMwn sieh TorliwSUiih tingiran, m
sind fast in jsdem Rrusthaiilmusk*"! des Frosches

3—3 oder mebr solcher spindelförmig Terdickter, in

Liagftlioiloiig begriffener Viukeiraaeni TorhandeD.

D. bildet auch eine der (von Waldey«! 1863 ent-

deckten, Ref.) bekanntlich sehr seltenen, runden uioto

rilobeD Eodplatten vom Frosche ab, die genau wie

iii^«DigWi Toa Ltoerta agilia and viridis aajMSlieD.

Derselbe (19) findet am Rande der Cornea
bis 1,5—2 mm rom Limbus mit Hülfe von Methylen-

blau and Ammoniampiorat, dicht unter der Membrana

elsiliea anterior, eine greese Menge knänelförni-

gsr Harvenendapparate, die grosse Aehnlichkeit

mit Endkolben haben (Ref ), ausserdem aber eine

Meng« fOD sonstigen Endigungsformen.

Faaarsteln ((Tajerstaja 13) hatdie Papillae

fangifornies der Frosohzunge nnd aaoh den

OsoTnen des Thieres mit Melhylenbtan untersucht,

wenn der NerTeoverlaaf dargestellt werden soUie. Die

Parbstofftdsnng mnss man langsam in die Banehvene,

V. abdonainalis . oder in den dorsalen Lyniphsnrk in-

jiciren oder direot die eine wässerige Lösung von

0.12 pCt. Hethylenblaa und 0,6 pCt. Koebsalx in die

ViudUhla dar Pf8seh« giessen.

Fusari ePanasci (15) Terwendeten die Golgi

sehe Me>thode zum Studium der Nervenendigungen

in der ZuDgenscbl eimbaut. Die blassen NerTen-

fasern wcirdan dabei sebwars, die doppeltconloorirten

braun in Fn!fr" der Osmium Einwirkung. Benotzt

worden das KaainobeD, die Katze, Ziege and Maus.

Ans den Papilla« flliformea treten eiaseln Terlaofende

Nervenfasern sowohl an dsr Spitse wie an den Seiten

in das Epithel ein; in d»>n pn^'Ssseren Papillen zeigen

sich auch einzelne Gaoglieozellen. Auch die Papillae

fangiförnksa md vaHataa antbsltaa Oangiiansellea,

deren Fortsätze in dem Epithel bis an dessen Horn-

sobicbt reicben and tbeils frei, theils mit einer kleinen

Ansohwellang aofliSren. An dem Ringwall der Pa>

pillae rallatae sowie in den Fimbriae linguae hängen

die NerTenfasern mit den basalen Enden der Stift-

selleo and St&bcbenzelleti der Geschtuackaknospen

suannsa. Aber In letitsren selbst sieigsn aneb

Kerrenfasern zwischen den Declizellen auf und endigen

frei an dar Oberfläche der Gesobmacksknospe. Nicht

minder fsrtaBfNi frei nnd bnopflormif endigende

Varfanfkasra im Epithel zwischen den Geschmaoks-

tnospen; die tob Sertoli daselbst beim Pferde bo-

scbriebeneo Aoastomosea der Nervenfasero konuteu

P. a P. nur selten finden. In den aeialaett Zoageo-

drüsen, die serö-j genannt werden, färbten sich f^r-

weder die Lumina der Acioi and Ausfähroogsgange,

adar^ DrOsaa aslVstj Una Adnl tnid selbst jede

Zells der letatmn sabianan ran sinsm raloban Nsmo<
plezos umgeben.

Dieselben (14, 16) antersacbteo die Merveo-

endigucg in derZonge and den Znngendrfisen
bei S&ugetbiereo. Die Zungen der Katze, des Ka-

ninchens, der Ziege, Ratte und namentlich der Maus

(saroio) worden in reichliche Mengen einer Mischung

m I Tb. 1 pino. Uebamsmlnantm anf 6 Tb. Sprae.

Kältnmhichromallösang 5—9 Tajje lang gelej^t und

dann für einige Tage in 1 proc. Silbernitrallösaag.

An der Baris der Papilla« fnngiformes finden sieb bei

der Hans Ganglienzellen, ebenso an der Basis der se>

candären Papillen in den Papillae vaüatae der Rat'«

(topo). Blasse Nervenfasern gehen in die inoerea

spiadaU5rmigan Zellen der a«sebmaelttka«sp«n ibsr,

endigen ferner frei im Schleimhautepithel auch der

Papillae filiformes (oomiobe). Sehr zablreiobe variedse

Katvsnbisni toslsn in das Bpitbel der aeiaSsen

(sof. iSlfiSMi) Zangendrüsen ein, bilden darin ein Nets

oder endigen mit kleinen Endknöpfchcn frei zwischen

den Kpithelzelien. Uebrigeos besitzen diese Drüsen

sweiariei Nerten, nlmlieh dmiltelrandige nnd feine

zum Theil varicöse, die unabhängig von einander vor-

laafen, aber dnrob Plexus und Stränge verbanden

werdan.

Hayeraft (18) fübrt senkreobte Sobaitte dnrdi

den entkalkten Haatpanser von Testudo graaea
und bildet dicht unter der Epidermis in Knocfienhobl-

räumen gel^eoe Gebilde ab, die frappant dem i^uer-

sebttitt «iaes ojrlindriseben Bndkelbens gleiob«n. Si«

bo.slehen nämlicli aus concentrisch geschichtetem

Bindegewebe, einem granulirten carminophilen Innen-

kolben, der frei von Kernen ist und einem oentralen

Azenoylinder. H. erklärt dies« Querschnitte für solche

von blassen Nervenfasern, obgleich deren Längsschnitt

keine carminophile Axe (core) zeigte. Mit Hämatozylin

gelang es, an Präparaten, dis in Zweidrittelaloohol

gehärtet waren, zwar nirgends anderswo blasse Ner

venfasern zu tingiren, wohl aber färbten sich solche

in der oberflächlichsten Bindegewebsschicht unter den

Schuppen. Sie endigen, wl« Bensen, den H. niobt

erwähnt, von der Kaulquappe angab (ISfil), in den

Kernen der tiefsten Epidermiszelienlage, aber keines-

wegs an jeder Haotstall«, sandem nnr an gans nm-
scbriebenen Flecken, die etwa ein Dutzend Zellen um-

fassen oder aber auch zwei bis drei microscopisohe

Gesichtsfelder gross sein können. Das Hämatosylin

wnida falgaadermasssn subeiaitett

3 g Älaunammontak werden in 1(K) ccm destillirten

Wassers gelöst, mit ciuer Liiiuiig von 3 k Hämatoiylin

in 16 ccm absoluten Aloohol vermischt, zwei Woch.-n

lang in diffusem Tageslicht aufbewahrt und mit d«:»tn

SOGuben Volum deetilUrten Wassers verdünnt. Man
schneidet die Schuppe mit einem scharfen Messer nebet

etwas Unterbautbindegewebc horizontal ab, härtet in

dem oben angegpbenen Aloebol, liibt oad l«gt in

Balsam ein.

Mayer (19) schildert sabr treffend di« Sahvierig-

keiten und Mängel der Metbylenblaumetbode (Be>

rieht f. 1880. S. 43) und bemüht sich daher, sie zu

rerbessern. Die bisherige Metbode ist launisch, un-

gaObr wie die Veigoldnng. was natfiriieb b«d«Qtat,

das9 man die Bedingungen der ReacHon nicht ge-

Dügead kennt. Abgesehen davon, dass die Präparate

bekanntliob fiberbanpt nnr einig« Kinnten daaem, sa

treten sehr häufig Unterbrechungen in den blauge-

färbten elastischen oder Nervenfasern ein. Die erste

logisohe Forderung, die man bei der anatomischen
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Vwfolgong einer Faser stellen muss, nämlich die

N&cbweisung der Continaität, ist also anerfüllbar. Die

Lücken versacbt dann der Beobachter mit Hilfe solcher

HwnangM tu fib«rbr6dwtt, wi« si« fibar di* Kerveo*

endigungen oder dergl. gerade gehegt werden, i^en^uer

gesagt, mit Hilfe der Pbaotasie. — M. versuchte also

die Tinctionen ta flxiren, in der Aussiebt, die Me-

Wtai* ««rd« mit der Zeit, wenn Moh niobt die vor

Jahren gehegten bochfliegenden, (loch wenigstens be-

scheidenere UoCtnangen befriedigen (Beriebt f. 1887.

8. 4i) und strebte ver Allem nub einer Verbeseerong

der von Arnstein (1887) entdeckten Pixirang mittelst

Piorinsäure. Entweder wurde eine Lösung von I g

Methylenblau BX aus der badisohen Anilinfabrik in

Lndwigsbafen (von der 1 g nar 10 Pf. kostet) auf

300 — 400 Th. halbprocentiger Kochsalrlnsung den

Tbiereo unter kün&llicber Respiration iiyicirt.

Oder die mSgllobst fHsehen Qevebsst&elte worden

10 Minuten in jene Lösung gelegt, mit luU pracentiger

Chlornatriumlösung abgewaschon und sofort in einer

Picrinsäuregl^ceriamiscbuug iixirt, wobei die

NerreoieserQ niobt blau, sendwB rütUieh bis blea-

schwarz ersciieinen. Dipse Mischung besteht aus

gleichen Kaumtbeilen Gljcerin und einer conceotrirten

Änmoniampieretlfiisniig in Wssser, nach 80 Minoleo

ist das Präparat fertig nnd hält sieb. Gefärbt wurde

ODgefäbr Alles, was sich mit Silber schwärzt oier doch

darstellen lässt: elastische Fasern, die sog. Kiltsub-

etans der Bpithelien, die Hombaathörpercben, Biode-

gewebskörperchen, Peltzelleii, Muskelfasern, die Ein-

schnärangssteUoD doppeltcootoorirter Nerven fasern,

die blassen Verveofasern der motorischen IBndplatten.

der Blutgefässe im Mesenterium, der Schweissdriisen

mit Hilfe von Einstichinjertione'n, ebenso der Drüsen

der Krbtenhaul. Die Sehnsucht, eine Metbode za be-

sitsen, welobe ein bestimmtes aaatomlsohes Element,

2. B. blasse Nerven fa.'^ern um! niolits Anilt'rt^s ffirV t.

ist also immer noch nicht erfüllt; sie stützte sieb auf

den Scbwefelgehslt des Hetbjlenblaa. (Ref.)

Pilliet (23) beschreibt in Muskeln unter pn-

tholügisrhen Verbältnissen beobachtete Nerven-

knospen oder sog. oeuromascoläre Stämmchen,

aasserdem aber eobte Vater'solie K9rpercben
im Innern der Körpormuskoln. Sie fanden .sich theils

in Arterienscheiden, tbeils im interstitiellen Bindego

webe der Muskeln, aach am Plexus brafihialis. Grosse

Körperchen wurden in den Muskeln des Fusses und

Unterschenkels, auch unter der Fascia cruris an den

Mm. gastrocnemii und im M. pectoralis migor, endlich

in der Lippe vom Hirsob naebgewlesen. Diese intra-

mosonlären Vater'schen Körperchen waren

bisher nur vom Schaf and vom Menschen an Hand-

oder Fassmuskeln sowie an der A. profunda femoris

bekannt (Ref.), sie dienen offenbar dem Muskelsinn,

aber abgesehen von Druck- und Schmerzgefühlen fragt

P., ob nicht die Riobtong, Intensität und Dauer der

Httskelbewegangen auf fttsohiedene Art percipirt

werden.

Parvi3 (24) untersuchte den M. sacrolambalis

von Raja cla vata mit Goidcblorid und fand in dessen

iatefStlUeUem Bindegewebe terminale Körper-

chen, die P. mit Endlso!ben vergleicht. Sie besteben

aus einem mehr oder weniger gewundenen Axeocylin-

der, den ein heller Raam von der etafaeben dflirmlgeD

IIüIIk oder Kapsel trennt. Letitere leigt mitunter «in*

schrägspiralige oder quere Streifung.

Rarti.'n y Cajal ^25^ verfolgte rnrt der Golgi-

äcben Methode (die man als ,CtiromsUbermethode*

beseiobnen könnte, um die mannigfaltigen, namentlicb

dir- von R. y C. ausg'-^Vüii-'t-'n b-'sclileur.isronden Modf-

ficationen der ersleren zusammenzufassen, Kef.) die

Endigungen der Nervenfasern nnd Traobeen in

den Flügelmuskelo von Insecten. Es wurden Coleo*

pleren und Dipteren ausgewäSilt, deren Muskelfasern

viel granulirte Substauz zwischen den Fibriiien ent-

halten nnd schon im frisoben Zustande sofort in lett-

tere zerfallen. Die Muskelfasern werden nun nach H.

von einem Plexus veristelter und aoastomosirender

Ganglienzellen nmspennen, deren Aeste In die mit

körniger Substanz gefüllten Spalten oder Zwischen-

wände eindringen. Ein Zusammenbang dieses Plexus

mit anderwärts berkommendeo Nervenf&.-tern war nicht

sieber feotsastellea. R. glaabt, der nervise Cbaracter

des N'^tzc'i könne von pinigen bezweifelt werden. —
Das Chromsilber färbt auch sehr schön die Tracheen
und deren feinste Verzweigungen, die niobt mehr als

0 0002 mm Dicke haben und ein etgot Hasobenwerk

bilden, das die Muskelfibrillen umspinnt. In

Flügelmuskelo, die von interfibrillären Körncbeu frei

sind, wie bei der Libelle, erseheinen dnreb Silber ge-

färbte Körnchenreihen, welche die Querlinion beider-

seits begleiten and ganz so aussehen wie Neben-

Scheiben (Ref.). — Benatzt wurden Hosoa domestica,

Galllpbora vomitoria n. s. w.

Retains (28) theilt eine ansfibrlioho astt «aU-

reichen AMildungen ausgestattete Abhandlung über

die Genitainervenkörperchen des Kaninchens
und die Endigungsweise der Nervenfasern in dsnselben

mit, wozo eine Uebersicbt der ausgedehnten Literatur

des Gegenstandes kommt. Es wurde in die .Schleim

haut des Peoii oder der Clitoris eine 0,2äproc.

wisoerige Lfisnng von Netbylenblan mit 0,75 pree.

Cohlornatrium injicirt, Di»? Nervenfasern Hessen sich

bis zu den Genitalnervenkorpärchen verfolgen, deren

Gestalt and Grösse binianj^hch bekannt ist, aoob ans

den ÄbbÜdangon sich ergiebt. Ein Zusammenbang

der Nervenfasern mit den früher von Key und R. be-

schriebenen sog. Endknöpfen exislirt nicht, letztere sind

der inaorston Lamelle der BindegowebohGilo aniiegmde

Kerne. Das Uesaltat in Betreff der Endigung der

blassen, durch Ammoniumpicrat dauernd zu cooser-

virenden Nervenfasern im Innern des Innenkolbens

fasst R. folgendermassen zusammen: Jedenfalls ist in

Uebereinstimmung mit Aronson's Angaben durch die

Methjlenfärbang bewiesen, dass beim Kaninchen die

in dis Qenitalnorvenfcdrporoben eiogotretane Nerven-

faser nicht, wie Izquierdo und Schwalbe sahen,

ungetheilt oder nur mit derTheilang des Innenkolbens

sich iheilend bis zum anderen Ende des Körperchens
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ferläuft, am dort uDverindert oder spitz (Izqui erdo)

«dM nH «imr ^migMi (mp. dopfwltoo)ADMliw«niiBg

(Schwalle) zu en<Jigen, sondern ehpr in Uetereiii-

atimmaog mit Kr&nse's, Key s und U.« früheren,

Herk«!^ n. A. Angab«n rieb mehrfaoh tbeOen.

Dim uhlreichen Aestchen endigen nicht, wie Merkel

es dar?*st«l!l hat, in einer kernführeiiden Ganglien-

xelle, und nicht, wie Key and K. annahmen, mit

gMWMii BndlraSpfeB, SMd«ro stob T»feblieb«B Vm^
istelungrn i.nd Windungen mit kleinen knotenförmigen

AnBohweliuDgön, in der Nibe der Oberfläche eines

ktmlosen, gestreiften, oder richtiger conoentrisob an-

geordneten InoMkolbMM, w«l«b6r iDiiwbklb d«r KftpMl

forhanden ist.

Smirnow (29) be«treitet entschieden in Betreff

dar tjraipfttbii^b«]! Oanglienielleii von Am-
phibien die Angabe Aronson's (Bericlit f. 1880

S. 60). dass die von Arnold jror vielen Jahren be-

tobriftbonen Oberflächen fasern von den durch Melhylen-

blftn and Ammoniumpicrat dtntoUbaren etwa m»
schieden seien. Die knopfförmigen, an dem Netze ror-

kommenden freien Enden sind nur Zeichen nnvoU-

koBflMnor RMOtfon. 8. logt Qoviobt ilaroiif, dorn tHo

geraden Fasern sieb manchmal unter rechtem Winkel

tbeilen, nachdem sie in ein Nerrenstämotcben eioge-

koten sind (obgletoh doeb fa solobem Pleins beide

AMto sowohl peripher als centralwärts verlaufon

können. Ref) Die Spiralfasern aber verlaufen

peripher, stellen Anastomosen swisobeo peripheren

Quglloomollon bor, wi niUolsi dos Oborfltohon-

Uetzes, sei es durch Verbindung mit Portsätzen dieser

Zolloa. Oder sie geben zu den Herzmaskelfasern oder

als vuouiotoriscbe Fasern zu den Blutgefässen, und

swar gohon Aotto doiMlbon Spiralfaser tn m tror-

schiedenen Organen. — Die so^ Zellennester von

L. Mayer sind »olbstverständlich kleinste peripborisobo

OaDgHon.

Tartvfori (31) legte die Coroe« ia eine 15proo.

wässerige Katriumbyposulfallösung etwa drei Tage

lang bei 26 dann in eine Anfschwemmang in Silber-

nttratpatror tn Wassor twoi Togo latig odor länger,

um die Hornbaulkörparchen braun zu färben; statt

derselben erhält man anzählig viel elastische Fasern,

wenn d^e erstere Einwirkung länger gedauert hat.

Beim Mensoben theilen sich dio Fasoni manobmal

gänsefatsfSrmig (wio dio Norvenfatoro dar Conoa,

Kef.).
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eement of Science at Newcxstle-upon Tyne in 1S89.

London, p. 628- C29. — 12) Grand is'. V., Sur les
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und ihrer drüsigen Adneza bei den einheimisehen Tri*

tonen. .\ n h f, miorosc. Anat. Bd. XXXV. Heft 2,

S. 113-274. Mit4Taf. — U) Uolfmann, N., Einige

Beobachtungen betr. die Fonotionen der Leber- und
JlitoioUen. Inaug.-Diss. 8. Doi^t SO Sa. — 15)
Kadkin, P. K., Beiträge rar nkroieopiieben Anatomie
der Milohdrüse in ihrer aotiven Periode Inaug.-Diss.

8. St. Petflirsburg. — 16) Klein, J., Ein litiilrag zur
Function der Lebcrzellen. Inaug. - Diss. 8. Dorpat.

2y Ss. — 17) Kuezynski, A., Heitrag zur Histologie

der Branner'scben Dränen. Intern Moimtssohr. f. Ana-
tomie etc. Bd. VII. No 11. S. 419—446. MitlTaf.
— 18) Langendorff, 0., Beiträge aar KonDtnias dor
Schilddrüse Arch. f. Anat. Pbrs. Abth. 1889.

S. 219. Mit 1 Taf. — 19) March al, P., Sur la strueturo
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T. CX. No. 5. p. 201—253. — 20) Marti notti, 0.,

L'iperplasia e la rigenerasione degli elementi ghiandO"

lan in rolaaiono ooUa loro artiMlaaiono faoaiODalo.

Baaaegna dt loiemo nedteho. Aano T. Eetratto. 8.

7 pp. — 21; Derselbe, lieber Hyperplasie und Re-
generation der drüsigen Elemente in Beziehung auf
ihre Functionsfahigkeit Centralbl. f, allgem. Pathologie

and patholog. Anatomie. Bd. I. S. 688—638. — 22)
Mertens, F., Zar Kenntniss der Sohilddrüse. Km.
S. Gfittiogeo. SS Sa. — 28) MiooUa, A., Le noyau
ooUaluro dana loa glandet mnoiparsa da Piripat«.

Revue biologique du N^rd de la France. T. II. II pp.
Avp(! um pl. — 24) Derselbe, Sur les cellules ;i

^rains du fond des glandes de LieberkQhn chez quel-

taes m&mmiferea et^hez le l^ard. Bulletin des s^uoes
e la sooiät6 des sciences de Nancy. 2. Aon. No. 5.

p. 45—49. — 25) Pisenti, 0. 0 G. VioU, Beitrag

zur normalen und patbologiaohen fliatologio der Hypo-
physe und bezüglich der Verhältnisse zwischen Hirn-

aubang und SchilddrQse. Mcdic Centralbl. No. 25.

S. 4.^0—452. — 26) Renaut, .1., Note sur la structure

des glandes a. muous du duod^num, glandes de Brooner.
Si. Paris 8 pp. — 27) Ryder, J. A., The Pbjrlo*

gODjr of tbo Swoat-Glaads. Proeeodiogs of the American
Pbilosopbieal SOeioty. Vol. XXVI No. 130. p 534
bis 541. — 28) Salvioli, J., Alcuno i-sserwizi-ni

intorno al modo di formazionc e di accrescimento delle

glandule gastriohe. Atti della B. Accademia dolle

Seienae di Torino. VoL XXV. Estratto. 8. 18 pp.

Coa aaa tavobk — 29) Dorsel be, Dasselbe. Atti
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P. 9. f. Coa am tay. — 30) Derselbe,
QiMlqaw ottamti«» rar le mod« d« rom*tioo «t
(TMroiiwiiiieat dw ^tindei de l'eetoMM. Intenwtionate
MoDatiachr f Anatomie etc. Bd VII, Heft 10. S. 396
bis 413. Mit 1 Taf — 31) S c h m i d t

, A., Zur Pby-
siologi r Nieri'. Ueber dtii Ort und den Vorgant,'

der Carminabsrheidung. Ptiüger's Arch. Bi. XI.VIII.

H. I. S. 34-62. Mit 1 Taf. (Phjrsioiogischt: Kipe-

riaentoj daa Cunm «dindet sieh beim Kuinoheii uod
Froeehe an raaeren Saame der Bpitbelwllen der ge-

wundenen Harncanälcben, aber auch in den schleifen-

fürmigen Cauälchen ab). — 32) Vosselcr, J., Die

Stinkdrüsen der Forflealiden. Arch. f. miorosc Anat.

Bd. XXXVI. H. 4. S. 565— 57b. Mit 1 Taf. — 33)

Waldeyer, W., Die RQdtbildung der Tbymus. Sitzangs-

beiielitA der K. PfenaaiaolMD Aeadcmie der Witaen«
idMflttt «a BetUik N«. ZXIII-XXT. S. 4tt-4iC

Bial (8) bestreitet, daas jemals HarnsSare-
concremenle in der. Nierenopitlielzellen bei

Vögeln und Eidechsen vorkommen, wie seil von Wit-

tioh (1856) allgemein geglaubt wurde; erslere liegen

im Lomen der Harncan&lcheD. DI« Zellen der Niere

von Heliz pomatia enthalten zwar microscopiscbe

CoBcremente in eine organische Substanz incraatirt,

diwelben besteben aber ms QBanin, aleht aos Ram-

Carl et (6) beschreibt eine aus Epitliolzcllon be-

slehende Membran, welche daa Wachs der Biene
seoerairt. Die oberltl«bliebe Sohlefat firbt sieb vielett

mit dem ,oncre Gardot". Die Secretion findet auf

den Abdofflinalringen mit Ausnahme der beiden vor-

deren statt, beineewegs in iDtra^abdamioelltn Drtien

;

das Wachs hat die gtoaanta Membran (membrane d-

ri^re) zu passiren.

Fr&nkel (9) (ärble die Belegzellen der Ma-
gendrfiseo des Kairinsbeos mit Bosto und gletob*

teitig die Hauplzellen mit Hämatoxylin. Die Hagen-

scbleimhaat des Frosches sondert Pepsin ab; bei

Hunden ßrben sich beide Arten von Zellen roth, wenn
Säurefucbsin mit Alkalien in «lae Vene ia|ieirt wnrde,

beide Arten reagiren also sauer.

QiUoo (11) hebt die obromatophile beschaffen-

beit der in DrQsenselleB der Seidenraape secer-

nirlen Seidepartikel hervor und fragt, ob letztere

vielleicht von dem ebenfalls obromatophilen Nnoleia

abzuleiten sei.

Heidenhain (13) sobildert die Histologie der

Drüsen der Cloake bei o i n b ei mischen Tri-

tonen. Solitäre Bindegewebskerne sind in das Epi-

thel der Beckendrüsenzellen eingelagert, weit die

letateren btnfif sn Orande geben nnd dann die Kerne

der Membrana propria vorgestülpt werden können.

Wäbrend der Bmnstperiode waren keine Kerntbeilan-

gen anbnAnden, abar fiel« Cbromatolysen, wdebe die

nprmal« Pam d«t UoterigaBgiM der lerne ta sein

scheinen.

Kuczjriiski (17) fasst seine Unlersuchangen

Über die Branner^seben Drüsen felgendermasseo

zusammen

:

Die Bninner'schen Drüsen besitzen einen tubu-

lösen Bau; sie sind mit Cylinderepitbel ausgekleidet.

— DI« Ansfübrnnftging« der Brnoner*sehen Dr&sea

reieben bis an die Oberfliehe der Scbleimhaat des

Duodenum (Hund, Katze, Marder, Schaf), oder sie

münden in die Lieberkübo'scben Drüsen ein (Pferd,

Kaninchen, Meerschweinchen, Ratte, Uaus); bei man-

chen Tbieren treffen wir beide Arten von AusfübrungS'

gängen an (Mensch, Rind, Scbweifi)- Die Brunnor'-

sehen Dröseo sind lei der Mehrzahl der Tbiere den

Pylorasdras^n ihnltcb und bilden deren nnmittelbare

Fortsetzung. Verschieden sind diese beiden Drüsen-

nrten bpini Schafe. Bei Ratte und Maus ist ein Ueber-

gang der Pylorusdrüsen in Brunner'sche ausgeschlossen;

letatere treten vielmehr an der Uebergangs^telle des

Magens zum Dünndarm s;anz unrermittelt auf. — Die

lÄoge der Schicht der Brunoer'scben Drüsen ist bei

versebiedenen Tbieren «ine Yersebiedene; r«rbiltaiss*

mSsälg aui grössleii ist sie bei Pferd, Rind, Schwein,

Kaninchen und Meerschweinchen; mitlelgroas bei

Menseh, Ratte nnd Maus; relativ am kleinsten bei

Hnad, Katze und Marder. — Bei gewissen Tbieren

secerniren die Zellen der Brutmer'scben Drüsen gerin-

gere (Pferd, Kaninchen) oder bedeutendere (Meer-

sobveineben, Rind) Qnantititen von llueia; bei aa>

deren färben Atiilinblau sowie Azoblau die Elemente

der Brunoer'scben Drüsen, eine Tinotioa der Drüsen

des Schweines ist nicht gelungen. — Im Duodsmm
des Kaninchens besteben die Brunner'achen Drüsen

aus Läppchen ,uid Schläuclua mit verschiedener Tex-

tur, indem ein Tbeit desselben am den Läppchen dos

Panoraas ülMreiostimml.

Mertens (22) gab eine histologische Beschrei-

bung und führte ExtUrpalioneo der Schilddrüse

bei Kaninchen, Hunden, llatien aas, ersteren schadet

die Operation gar nichts. Bei Exstirpation einer

Drüsenh&lfle zeigte die andere Hälfte namentlich bei

jungen Hunden nach einigen Tagen «ine erhebliche

Verm«brang d«r vorhandenen Aoiabl von Cai7«-

mitosen

Fisenti e Viola (25) schreiben den Follikeln

der Hypopbysis oerebri Oeffnnngen so, dnreh

welche dieselben mit interfolliculiiren lymphatischen

Hohlräumen und schliesslich mit den Blutgefässen io

Verbindung treten sollen; die Verf. theilen fibrigens

diese Entdeckung unter aller Reserve mit. Jedenfalls

liegt die Cnlloidmasse in der Hypopbysis ce*

rebri nicht nur in den geschlossenen FoUikelo, son-

dern aoeh In den interf«lficiiltren Riumen, di« ver-

muthlich mit Colloidmasse ijofüllte I.vmphgefässe sind.

Erstere ist mitbin als ein Secretionsproduct anzusehen

}

wie dasselbe in die Blntgefftt« absrtritt, blieb« ttoeb

aufzuklären. In der Ol. tbjreoldea aber «lad di«

Verhältnisse ganz dieselben.

Salrioii (30) schildert die Struotur und die Art

des Waofastbnmes der llag«Bdr3s«n i&t Ka-

ninchens bei F6tBi von S «m Iiing« bis iiin «rwanb-

senen Tbiere.

Waldeyer (33) findet dieThymns das ganze

Leben hindurch ihrer Form und Qefässversorgang nach

ansnahmflos erhalten, als ein retrosternaler oder thy-

mischer Kettkörper, in weichem herdweise oder ditlus

vertbolite R«sl« das Thymospareneb^ns entbaltea



IBAOM, Bit«

•tod. F*ttg«w«b« WM sieh in dM Msd«f»««l>Jg«n

Hfill«n and dringt zwischen die Bestand ibeile der

J>r8M «in, die dann zum TbeÜ atropbireo, lum Tbeil

in der erwihnUn Weüe erbalten bleib«n.

Di« TkjBttt Mhwiadel mithin im Greisenalter

nicht roHkommen, sondern wandelt sich durch Fett-

ablagerungeo am, ohne ihre Form zu Terlieren. Im

cmmmnucncm. SS

Oaymtlmil: b]«ibt dto Pomi dM gntmuHm Org»dm
erhalten bis zu jeder Grenze des Lebens. Die

Dimeosiooen der Thjmns fand W. bei einer 70jlhr.

Praa: LSnge des lappigen Fettkörpers 11 cm; Breite

oben 3 cm, Milte 2 cm, unten 1 MD, Di« Diok«

lebwMkt swisolieit 0,5 oad i em.
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poQr Tembryulogic i.tc. Arcbives do physiologie.

&e Sit, XXIle Ann. T. II. No. 1. p. 88-89. —
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Paris. XXIII et 472 pp. AVM 4 p1. et 9» clich^s.

— 11) Sohenk, Mittbeilonieii m» d«a embryologi»
aebOD Inatitate der k. k. TJnW. W\m. 8. Wien. Mit
S.Taf. — 12) Schröder, F., Theoiiecn über die will-

kürlich« HervfirbringonR des fieschlt cht» hf\tn Mfmchfu.
8. Berlin. — 13) S t e i n h a u .'!, .Tul., Menstruation und
OvuLitioii in ihren gegenseitigen Beziehunger. Leipzig.

Bard (i) iässt die alte Lebenskraft wieder

•in««l mfloliMt Dio ]l«diSo«UoB der KnÜ, wolebe

da« oellolai» Leboo «onetitvirt, iat Diokt gleiehartlg

(univoque), zeigt vielmehr zahlreiche Modiflcationen

und ist namentlich rersohieden für die verschiedenen

Zellentypen ond für jeden der letzteren specifisch.

Als Beispiele der Fernwirkung durch eine Art von

Induction wini die Aehnlichkeit ron Zwillingsbrüdem,

ferner aber ein schon von Hippocrates in ähnliober

Pbrm beobaehletee Faetan anfelnhit, daae weiaae

Frauen, wenn sie sieb oinma! mit oinein Neger ein-

gelassen haben, niobt nur ein MalaUenkiod, sondern

mitanter deran mehrere, kinter einander, xar Welt

bringen. B. zieht aber vor, diese Thatsachen analog

der zwillingsbriiderlioben Erblichkeit (h(Sr^dit6 fraler-

nelle}, welchen Ausdraok B. übrigens selbst für un-

paiaend eiklirt, su deatea.

II. ÜeneraUoBslebrc.

Ä. Gencrationslclire etc.

1) Ballowitz, H, Ueber das Vorkammiii des

Minioptoriis Schreibersii Natterer in Deutschiau l nebet

eiBigOB Bemerkangen aber die Fortpflanaang deutseber

CSiirepteMn. Zoologischer Anzeiger. Jahrg. Zill. No.

845. S. 531—53n. (In Alt nnis.^cb.) — 2) Bert-
kan, P., Copulalory Marks in Spiders. Ameriean N.v

turalist. Vol. XXIV. p. 18t;-187. (B-rieht t 188'.».

S. 71.) — 8) Cholodkowskij, N. A., Zur Lehre von

der Parthenogenesis. Travaux de la soci^tl de^ NatO'

ralistea de St. P4teraboaig. Vol. XX. L. 8 p. 41—
48 (Rasalseb). — 4) Doaton, A. N., Gbanges upon
the B'dy r f tbe Foetus by Mental Impression.-« Texas

Medical .l.iurnal. V. l. V. p. 201—208, (Uhre vom
Versehtüi dt r Si-hwaußeren )

— 5) Duesin»;. C, Das

(teschlechtsverbältniss der Geburten in Prtussen. 8.

Jena. — 6) Rpoca della puberta. Uurata dell.-i gestia-

zione e deU'aoereieinento dopo la naaoita. Daiata
doli» Til« « lOBgevHi di alenai HbmIIM. BollettiBO
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scientifico. Ann. XI. No. 4. p. 103—106. Monitore

Zoologien italiano. Ado. h No. 5. p. 94—95. —
7) flenking. H., Die Wolbspinne and ihr Bieooon.

Zoologische Jahrbfieber. Abtheilung f. Systematik.

Bd. y. H. S. S. 185—Sia — S) Hers, Beitrag zur
Frage über die Voraasbestimmung des Geschlechtes.

Archiv I. Thierheilk. Bd. XVI. H. 1. S. 84—100.
— 9) Heyken, 0., Anatomische Untersuchungen
über die Muscalatar der breiten Matterbänder. iDUg.*
Diss. 8. Kiel. 13 Ss. — 10) Hojrmann, Uobor
die hermapbroditisehe Aalaga der Sexnaldrfisen bota
Männeben von Pbyllodromia (Blatta) gerraaniea. Zoo-
logischer Anzeiger. Jahrg. XIII- No 342. S. 451—
457. Mit 3 Uolsschn. — 11) Houssaj, F.. Btudes

d'embryologie sar les vert6t>r^. Arebives de Zoologie

oip^rimentale et g^n^rale. S6t. IL T. VIII. No. I.

p. U$-144. No. 2. p. 145-244. Am 5 pl. - 12)

Howard, L. 0., A Waspish Love stroggle (Sptaeeioo

speoiosae or Honedala Carolina). American Rntomolo«
gist. Vol. VI. p 38. — 13) Isobikawa, C, Vor-

läufige Mitthetlungt-n über die ConjagstioDserscbeinun-

gen bei den Noctiluceen Zoologischer Anzeiger. Jahrg.

XIV. No. 353. ä. 12—14. Mit 4 Fi«. — 14) Janbe,
H., Die willkürliche Hervorbringuug des Geschlechts

bei MoiiMh OAd Haoathterea. 8. StatlcwL UCXXVll
o. fn Ss. — 15) Ksfser, H., üntenaobangen Ober

Redeutunp der Samenblasen. Inaog.-Diss. 18S9.

8. Berlin .38 Ss, — 16) Klebs, G., Naebtrag zu

dem Aufsatz mv rbjsiolofie der Fortpfianzuni;. Bio-

logisohes Central blatt. B4. IX. No. 24. S. 753—Tä5.
(Boriobt t 1889 S. 71 a. - 17) Latter, H. 0

,

Abnomil reprodaotiv« omu in lUiw teDponuio.
Joitra. of nonl JXT7. No. 9. p. Mi^87S. Witb
one pl. — 18) Lydston, E. F., Aberrant Sexual

Differentiation. Western Medicvil Repürtet. Vol. XJJ.

p. 127. — 19) Haupas, E , Sur la f^condation de

l'Hydatina senta. Compt reod. T. CXI. p. 310.

No. 14. p. 505—507. — S(9 M«b«l7. L. von, Bei-

ttige aar Vorbroitoog anatvar bnuman Ftfiaeh«. Zoo*
togiseber Annlger. Jabr^g. ZU!. No. SIS. S. 445~
448. — 21) Mcnsinga, Ein Beitrag zum Mechanismus
der Cönceptwn. 8. Neuwied — 22) Derselbe, Das-

selbe. Frauenarzt. .\bdr. S. Neuwied 8 Ss. — 23)

Na^unow, N. W., Zur Morphologie der Soapbopoden.
Biologiscbps Centraiblatt. Bd. X. No. 8. S. ^bi-
256. — 24) Mc Neill, J., Tbe Male Element tbe Ori-

ginating Factor in tbe Development of Speeiee. PSTebe.

Vol. V. No. lGO-164. p. 269—272. — 25) Prem

-

brey, M. S., Tbe Evolution of Sex. Nature. Vol. XLl.
No. 10').^. ji. 199. — 26) Ribbert, Uel.er die oom-
pen&atoruche Hypertrophie der Gesebl»ohtfidrfisen. Vir-

choWs Archiv. Bd. CXX. H. 2. S. 247—272. — 27)

Stein, P., Ein erster Dipterenzwitter (Uydrotaea me-
teorica L.). Wiener entomologische Zeitung. Jahrg.

IX. H.&. S. 129-180. - 98) Stirling. B. 0., On
some pointi !n the Anatomy of the Female Organs of

(leneratlon of Ihf KanRaroi', especially in relation to

the actn of Imprc^natinn and l'arturition. l'roceedings

if the Royal Zr..loi;ical ."^ociely of London. 1S89.

Vol. IV. p." 433—440. Witb one cut. — 29) Stüve,
Rk, Beitrag sur Kenntniss des Baues der Bileiterdrüsen

bei den Ampbibieo. Areh. f. mieroee. Aoat. 1889.

Bd. XXXIT. H. 1. S. ISS—181. Mit 1 Taf. — 80)
Tafani, A., Intorn" ad aicune particolarita delle fe-

cond»2igne, studiät« üpecialmente sui topi biancbi. Atti

della Aocademia Medieo tlsica di Firenze. Spunmea-
tale. 1889. F. 1. p. 103—107, — 81) Verson, E.,

Zur Partbenogenesis beim Seidenspinoer» Zoologischer

Anadger. XULJabif. No. 8.44-4». (Polemik
gegen Tiehomiro£) — 82) Derielbe, Partbenogeoiae
des Bombyi. Bulletin de ]» ioei6t^ entomologique
italicnne. Vol. XXI. p. 118—128. Cltalicnisch.) —
33) Verworn, M.. Biologische Proti^itanstudien. II.

Ztiohr. f. ZooL Üd. L. U. 3. S. 443-468. Mit
1m lu 8 Holtaebs. — 84) Tlvian, H, W.» A poInt

conoeming hybridization Bntomologieal Montbly Maga-

siae. Vol. I. No. 3. p 87. (Männchen von Sme-
rintbns tiliae gepaart mit einem Weibeben von Sme-
rintbtu oeellattts). — 85) Weber, M., Oeber einen

Fall von Heraaphrodi^smus bei Fringilla eoelebs. Zoo-
logischer .\nzeiger Jahrg. XIII. No 344. S. 508—
512. ä6) Zeller, K., lieber die Befruchtung bei

den Urodelen. ZUchr. f. Zoel. Bd. ZUX. H. 4.

S. 583—601. Mit 3 Holzsebn.

BaUowita (1) erörtert die merkwiirdige That-

aaebe, daaa bei Pledermlnaen die Befnttnng
«war im NoTember stattfin lft, >!efruchtet6 Eier aber

in der Tabe erst im folgenden ersten Frühjahr aaf-

treten, ibnliob wie beim Reb. Ein Unteraobied

existirt indessen, insofern bei Vesperugo pipistrellus

und Pleootus auritas im Winterschlaf der Uterus mit

Samenfaden angefüllt erscheint, die lebendig bleiben,

bie wirmera Witterang eintritt und ein Ovarialfollikel

platzt. Alsdann geht die Entwickelung. abweichend

vom Reb, oontinuirliob von Statten. B. fand dieselben

Verbiltniaae bei Vesperugo noetala; beim Hlnneben

ist der Nebenboden, nicht aber der Hoden, wihrend

des gansen Winters mit reifen Spermatozoon angefüllt,

deren Mittelatäok von einer Spiralbildung amwnnden
wird, dieae Hülle iat aaffallend stark. Dies gilt fiir

die genannten Vospcrngo-Arten. Bei Rhinolophus

ferrum equinvm dagegen warde während des Winters

kein Sperma Im Ctenia aafetielliNi.

Henkinf (7) giebt eine ausserordentlich inter-

essante Schilderung hach Fxperitnet ten . wie die

Laufspione, Lyoosa ameotata Cl , mit ihren

Blern Tarftbri Letatere ererden, etwa SO an Zabl,

in ein Säckchen eingesponnen, das die Spinne am

Hinterleibe mit sich herumträgt und bis zu ihrem

Tede verthetdtgL Sie erkennt das Sioboben nnr an

seinem Geruch, nicht am Gewicht, denn man kann

statt der Eier eine zwanzigmal schwerere Bleikugel

hineintbun; nur darf das Gewicht auch nicht tu

gering aein. Die Sptonen eeben aebr acbleobi« «Ml
enf ptwa I cm Entfernung erkennen sie eine sich be-

wegende Fliege. Sie vermögen aber zu hören, haben

OedSebtnüaa, reagirea raseb atif loeaere Bfndrfleke.

Dagegen können sie ihren eigenen Eisack nicht von

dem eines anderen Weibchens unterscheiden und eben

so wenig, ob Eier darin sind oder eine kleine Papier-

kagel.

Heymann (10) zeigt bei der Schabe, daas die

Genitalanlage der Männchen, welche nicht zur

Bildung der Hodenfollikel verbraucht wird, die Anlage

ta einer weiblichen GenitaldrSae darstellt. Es können

sowohl Eiröhren wie Eier zur Ausbildung gelangen;

dieser weibliche Theil erhält aber keinen Ansführaogs-

gang, sondern nor einen niebt fanetienirendea Bnd-

faden desselben. H. schliesst, dass die Schaben und,

da diese palaeontologisob zu den ältesten Inseclen ge-

hören, auch die Vorfahren der Insecten Hermaphroditen

geweeen atod. Ilierfär spriebt auch das häufige Vor-

kommen von ZwitterbUdnnfeii bei den beatigen In»

Seelen.

Ischikawa (13) bemerkte in Betreff der Con-

jttf»(lonieraelieiaangen bei den XootiU'-
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086 n, dMS iDBloltt dM ProtoplMiM d«r beiden

lodiriduen rcrj^hmilit, die beiden Kerne aber bleiben

getnnnt, bis die venchmolzeoeQ ZeUeokörper eioh

wifdaram tbailen. Dann gabt aioa mitoUioba Karn-

theilong in der Weise Tor sich, dass jeder Kern sich

in zwei neue sondert nnd die Hilfte von jedem Kern

gebt in eines der beiden TbeiUtücke der NocUluca

«bar.

Kayser(I5) erörtert ^'.f ^fit den Zeiten Ton

Palloppia (1562^ und Vesal nicht zur Rahe ge-

JkamnMia Fraga, ob die SananbUsaa S*mB»el-

reservoire für das Sperma sind, oder nur Dräsen, oder

Beides. Ot>gleioh K. in sieben iintersaohten Leioben

von kräftigen jungen Männern constant Samenfäden

und zwar in drei Fällen eben so zahlreich wie in den

Vasa defrrentia antraf, wendete er sich doch ein, es

könne sich um eine Leichenerscheinung handeln, die

Pidan büontan naob danToda aieb aof diaWandarvBf

begeben haben. An Ratten und Meerschweinchen an-

stellte Experimente ergaben aber keine derartige

Oiiatarinderung, die Samenblawn bliaban frat van

Satnenßden. Was das Kaninchen anlangt, so fand K.

bald eine, bald zwei Samenblasen bei diesem Thiere;

es ist bekannt (Ref.)« dass die Kltereo BeobachtM: die

frai liagaoda Veai«QU praatatlan fOr aina onpann
Samenblase angesehen haben; den Spermatozn-rr

gebalt (and ä. nicht constant und oameotlich fehlten

aeloha bat ^am brfiMligwi TUtva. Jadanfall« ist

man nicht bereabllgt. seUiwtt K., die Samenblasen

fSr Reserroire anzoseben. IHe FraRe, ob das in den-

selben sich nach der Samenentleerung ansammelnde

Saerat aaglaleb SamanOdaD antbnlta, wnrda atebt

eiperimf-ntrll nntersncht. Beim Stier worden einMine

Samenfäden angetroffen, ntrht aber bei dar Huia,

daran Samanbtaaan balb so lang sein soUan, als dar

^anze Körper. — Sie liafarn bei den Säugern, die sie

bes Ilten, ein aivaisaartigaa Saorat, das aiob in Üuian

ansammelt.

ÜAnpat (19) nimmt im swaitan Tbatta aainar

Arbeit seine im ersten Tbeile anfj^estelMe Behauptung

•nrfiek, wonach von unbefruchteten Weibchen der

Rfdfttlns Santa ainiga VaibohaB minnlieba, andara

dagegen weibliche parthenogenetisoh e K icr legen

sollten: nur das letztere kommt vor. Von 342 Weib-

oben legten 252 oder 74 pCt. befrachtete Wintaraier

nnd 90 weibliche parlbenogeoetische Eier, obgleich

alle Weibchen mit Männchen sich copulirt hatten. Von

480 niemals befruchteten Weibchen legten 361 oder

75pCt. mionlidiapattbanoganatlMba Klar, and 1 19Waib-

eben weibliche parthenogenelische Eier. M. schliesst

aus dieser Uebereinstimmuog der Frooenizahlen, dass

überhaupt nur die männlioban parthenogene tischen

Eier einer Befruahtnng fähig sind. Auf das Geschlecht

der Eier hat die Ernährung der Mutter keinen Einfluss,

dasselbe ist schon im Ovarium voraosbestimmt und

ivar aiod die BfehtbafraebtiiBiaflhiKan Biar otata

weiblich, die befruchlungsfählgen stets ttiännlich.

wie es von manchen inseoten (Bienen, Wespen) be-

kannt and nu anob für eioa Rotifara nachgewiesen

ist. M. kmiBtam gakrauttar Zachtnng k^an Var-

thail ftbar dia bcBoht bat dar gaBtantan nydntida

feststellen.

Möhelj (20) unterscheidet in Ungarn die be-

kaantaa dral Froaobnrtaa: RBaafdioa*. tamperaria

aut., Rana arvalis s. temporaria Linnö, and Rana
agilis. Die Männchen von Rana anralis in Sieben-

bürgen scheinen aasnahmslos in der Taarungszeit ein

bimmelblanes Hochzeitskleid tu baaltaen. H. amdit
auch auf die haUlaa Varwimmg in dar Syaaaymik

aufmerksam.

VaraoB (S1) vannohta, vnbafiraobtata Bi« daa

Schmetterlings der Seidenraupe zur parthenoge-
netischen Entwicklung durch Eleotricität (?) zu brin-

gen ; sie waren jedoch nach vier Wochen noch aof dem
Entwicklungsstadium des dritten Tagai, nnd ver-

trockneten bis auf 0,4 pCt. im Brutofen. Es würde

hieroacb der Befrochtang zunächst die Bedeutung zu»

komman, aloan soboa aingalaitatan Batwicklnnga-

process lebhaft za beschleunigen.

Varworn (33) schildert die Conjagation von
Difflttgia lobostoaaa IMdj, wobei hlnflg der

merkwürdige Fall eintritt, dass 3— 5 Individuen sich

gleichzeitig vereinigen. Es kamen 12pCt. dreifache und

b pCt. vierfache Conjugationen vor. — Der Kern ist

«adar Bavogaagaaantram aoab pqralblaolMo Ctontmm;

bei der Conjagation tritt aln klainar Vabaakfia aaC,

der sich dabei betheiligt.

Vabar (35) baaäiraibt aiaan fUl von aohtata

Hermapbroditismns lateralis bei einem Buoh-
fi nV. Da? Gefieder war linkerseits weiblich, rechter-

seits münnlicb beschaffen: links fand sioh wie in der

Mona aia graaiaa Ovarinm, rechts aia aaraifar Hodaa,

was wohl heissen so!!, dass die S?i-nrrc?in5!chen nicht

der Bruoslperiode entsprachen. W. ersobliesst ainan

sabr prägnantan Biaflan dar ratfondan QaaoUoebta-

drfise ^durcb Nerveneinfluss auf die Leilungswege der

Nährstoffe des Integoments' und glaubt, dass kein

anderer sicherer Fall von Hermaphroditismus lateralis

bai Vdgda Torliaga.

Z ei 1er (36) oonstatirte bei Urodelen, nämlich

bei Triton taeniatus, Triton alpestris, Triton viridescens,

Sslamandra maonlosa, Plenrodeles Waltlii, Axolotl,

dass xwar keine Begattung, wohl aber eine innere Ba>
fruobtnng stattfindet. Das Weibchen nimmt näm-

lich die vom Männchen in seiner Nähe abgesetzten

Spermatophoraa in ariaa Oloaka auf, wonach dia

Samenrädea die Schläuche der weiblichen Sauientasche

aufsuchen (?), sich in deuselbeo einnisten, um dann

von da aus uaoh kttrierar oder ISngarar Zeit sur Ter-

««adang au kommaa.

B) SMn«D und Ei.

1) Ballcwitz, K., Daa Retsius'scbe Endstück der

Säogotbier-Sparmatosooa. Intaraat. Monatmobr. f. Aoat
etc. Bd.m H. 6. S. 948-954. — 9) Derselbe.
Untersuchungen über die Ftruf-Mir Hf-r Spermatozrien.

Arch. (ür microsc. Anat. Bd. XXX VI H. 2. S. 'i'.'.T

bis 290. Mit 2 Tal, — 3) Derselb'' ' niersuchunKon

Über die Structor der Öpermatosoen, zugleich ein Bei-

trag aar liebte vam feiaaiaa Bau der oaatraatUaa
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Elemente. Dio Spermatozoen <1er Insccten I. Cole-

opteren. Zeitscbr. f. Zool. Bd. L. H. 3. S. 317 bis

407. Mit 4 Taf. — 4) Bertaochini, R, Sui fenomeDi
di divuione d«lle oellale aemioali primitiTfl nella nna
ttmporari«. RMMgoft dt soieme nedtehe. 1889. Ado. IT.
7 pp. Cuti 4 (ig. - 5) Derselbe, Sopra alouni sp«r-

matoioi umaci mostruosi. Ibid. Ann. V. 5 pp, Con
1 tar. — 6) Bi6trix, L'oeuf de la sardine. Journ.

de l'anat. T. XXVI. No. 6. p. 630-636. — 7) Bo-
veri, T., Zellenstudien. U. Iii. Ueber das VerbalteD

der obromatischen K«nunbat«iu iwi der Bildaog der
RiobtDngskörper und bei der Befraebtoog 8. Jena
III u. 88 Ss. Mit 3 Taf. — 8) Derselbe, Dasselbe.

Joiuiscbe Z-.-itschr. für NaturwLssenscb. Band XXIV.
H. 2u. .3. S. ^U-40\. Mit 3 Taf. — 9) Camerano,
L., Di Uli caso di uvum in oro. BoUetino di maseo
della z' ologia ed anatomia comparata di Torino.

T. V. No. 65. — 10) ObatiD, J.. Sar lea oellales

initiales de l'efefre ebez lea Hjdrea d'eao deneew Oompt.
rend. T. CX. No. 8. p. 414-416. — II) Cuccati,
G, Sulla Spermatogenesi nella Rana esculenta. Anat.

Anwiger. Jahrg. V. Ko. Ii. S. 344—346 - 12)

Chan, C, Ueber die Bedeutung der dicrott:» Kcru-
tbeilung. Schriften der physicalisch-öoonomischen Ge-
lellsebafl ia Köoigaberg. Jahrg. XXXL Sep.-Abdr.

€ Se. 13) Canningbam, J. T., Spennatogenesis

ia MTxiiie. Zoelog. Anaeiger. Jahrg. XIV. No. 854
S. 88—87. (PrioritttsreelamatioD gegen Nansen, a.

Bericht für 1889. S. 71.) — 14^ Dcbierre, C, La
ficocdation et Vh6tidHi qu'on duit les oomprendre
d'apres ks derniers traraoi. Gasette hebdomadaire.
No. 46. p. 545—548. — 15) Ferrari, C, Sulla «per-

matogenesi oei mammiferi. Hemorie della R. Acead.

deU« aeieoae di iaititato di Bologna. Ser. IT. T. X.
r. 1. p. 181—188. Con 1 tar. (Beriebt flfar 1889.

S. 75) — 16) Gerlaob, L.. Beiträge zur Morphologie
und Physiologie des Ovuiationsvorgaoges der Fängc-
thicre. Sit/ungbber. der physicaliioh-medicinisch. SmC.

iu Erlangen. H. 2i. S. 43-61. — 17) Grobben.C,
Ueber Boveh's Fand der Entwickelung eines Organismus
mna befraobteten Eifingaaenteii «hm Giketau Terbdig.
der k. k. soologisob-botanisdien Oeaellaehaft in Wien.
Ban.-l XL. S. 4--5. (Beriebt für 1889. S. 77.) —
IS) GrÜnroos, H., Ueber die Kifurchung bei den
Tritonen. 8. lielsingfors. 60 ;-

. M _' Tafeln. —
19) Günther, A., Egg-capsuie üI Cbimaera roonstrosa.

Aanala aod Magazine of Natural Historj. 1889. Vol. IV.

p. 415—417. — 20) Haeeker, T., Ueber die Prüfonp.
erginge bei Cfolops. Zool. Anaelger. Jabrv. XiIT.

No. 346. S 551—558. Mit 1 Holzachn. — 21) n, n-
kmg, iL, Ucbcr Reductioti-stbeiluiig der Chrümojomen
in litn Samenzellen ron tn?,e i Intern. Monatsscbr.

für Anat. und Phys. Bd. VIL H. 6. S. 243—248.
— 22) Derselbe, Uotersiuchungen Ober die ersten

üntvickelungsvorgaoge in den £iero derloaeoten. I. Da*
Ei Ten Pieris brusioae L. oebet Benerknngen über
Sanen und Samenbildung. Ztschr. für Z'^ol. B4.XLIX
H. 8. S. 503—564. Mit 3 Taf. — 23) Henncguy, Y

,

Note sur la structure de l'etjveloppe de l'oeiit des

Pbyllies. Bulletin de la :>oöiet« philomatbiquc d« i'aris.

T. II. No. I. p. 18—25. Avec 2 fig. — 24) Der-
selbe, Noavetles reeberebes sur la divieion des oellalea

embryonnairrs ebea lea Tert4br6s. Compt rend. T. CXL
No. 2. p. 114—118. — 25) Herrmann, G., Notes
sur la structure et le d6reloppement des spermatozoi'des

obez les D^podes. Bulletin scientiflquo de la France.

T. XXII. P. 1. p. 1—59. — 26) Hertwig. 0., Ex-
perimentelle Studien am tbierisoben Ei vor, während
uod nach der Betruebtang. Tb. I. 8. Jena. 46 Ss.

Mit 3 Taf. — 87) Derselbe, Dasselbe. Jenaisobe

Zeitsebr. für Naturw. Bd. XXIT. H. 3 n. 3. S. 268
bis 818. Mit 3 Taf. — 28) Derselbe, Vergleich der

Ki- und Samenbilduiig bei Nematoden. Eine (iiundlage

fär oelluiäre Streittragen. Archiv für mioroiK. Anat.
Bd. XXXTL H. 1. S. 1-^138. Mitd TaL - 89) Bert»

wig, 0. und R. Hertwig, Untersuchangeii zur

Morphologie und Physiobgic. 1. Zelle. H. 6.

flertvigi 0., Esperimentelle Studien am thicriscben

Ki vor, «ihrend nnd nach der Befruchtung. 44 Ss.

lIit8Tkf. — 30) Biekaon, J. Sydney, Oo tbe Mata-
ration of the Crom and tbe Early Stages in the D>^-

velopment of Allopor*. Joura. of microsc. Vol. XXX.
P. 4. p. 579-598. With 1 pl ~ 31) Roll.M., Ueber
die üeifuug der Kizeile des Huhnes. .Anzeiger der k.

Academie der Wi.ssetiscbaften zu Wien. Math, -naturw.

fiU No-XTU. S.34—40. - 88) Derselbe, Dasselbe.

SItsnngsiMr. der k. Aeadeate der Wiaaeoseb. ta Wien.
Band XCIX. Heft 4—7, S. 811—370. Mit 1 Taf. —
iS3) Holt, K. \V. L., Oll tbe Ova of Gobius. Annais

and Magazine of Natural Uistory. Ser. VI. VoL VI.

No. 31. p. 84 —40. — 34) KasUchenko, .N., Ueber
den Reifungsprocess des Belach iereies. Zeitschrift für

ZoolM. Bd. L. B. 3. S. 428-448. Mit l Taf. —
85) Hlawleter, Firbung des Eidotters. Zeitsehr. f.

OrDithologie u. s. w. Jahrg. XI. No. 3. S. 51. —
86) Leiohmaon, G.. Ueber die Eiablage und Befruch-

tung bei .\sellu3 aquaticus. Zool Anzeig. Jahrg. ,\iIL

No. 352. S. 715—716. — 37) Lmstow, 0. v., Ueber
den Bau und die Entwickelung des Dislomum oylindra-

eeum Zod. Arobir fBr mior. Aast. Bd. XXXVl. U. 3.

S. 173-191. Mit 8 Taf. — 88) Löwentbal, N., Die

Belraohtaog, Reifung uod Tbeilaog des Bios von Oxyuris

ambigua. Internat. Honatssobr. f. Anat. etc. Bd. TIf.

H. 9. S. 340-373 H. 10. S. 375-385. H. 12.

S. 469—514. Hit 4 Taf. — 39) Lowno, U. T., On
tbc Structure and Developement of the Oraries and
their Appendages in the Blowfly (Calliphora erythro*

cepbala). Journal of the Lianean Society. 1889 Vol. XX.
p. 418-44S. Witb 1 pU - 40) Maopberaon, A. H.,

Tbe prodoetion of eolonr in Blrds* Egga. Zoologist.

Vol. XIII. p. 248—253. — 41) Martin, P.. Ein

Pferdeei vom 21 Tage. Schweizer Archiv für Tbier-

heilkunde. Hand X.X.Xli. Uelt 3 S. lOl-llO Mit

7 flulzsehn. — 42) Mayer, P., Ueber die Keirabiascben

der Fliege. Zoolug. Anseiger. Jahrg. VIII. No. 839.

& 867—368. — 43) Maszarelli, G. F., lotomo all'

aw^nia e islolegia delP apparato riprodattM« MIa
Aphysiae del Golfo di Napoli. Bolletino della Ssiletik

dei Natnralisti in Napoli. 1889. Ser. l. Vol. III.

Ann. III F. 2. p. 120-129 — 44) Minot, C. Sedg-

w'i'k, '<ei?n>'nLation ot the Ovum with espccial rcference

'h_ M.i::imalia. .Vrocrican Naturalist. 1889 Vel,

XXXni. No. 270. p. 463-481. p. 753—769. Witb
10 Bgs. — 48) Mondino, C. e L Sala. Sai fenomeni

di maturazii iP.e e feconiazione nelle uova degli Ascaridi.

Riforma medica. IS89 No. '^43. p. 1456—1457. —
4h) Dieselben, Osscrvazioiii sulla maturazione e sulla

fecondaiione delle ova. Arcb. med. Vol. XIV. F- 1.

p. 9—28. Con 2 Uv. — 47) Dieselben, Sur lea

ph6nom^nea de osataration et de fdoondatioo dans les

oenfs des Asearidea. Areb. ttaHennca d« WologiSL

T. Xn. F. 3. p. IX-XI. - 48) Nagel, W., Zur
Anatomie des menschlichen Eierstockes. Archiv für

Gynac. Bd. XXXVII. H. 3 S. 491-494. - 49) Noll.
F. G., Lange Keimfähigkeit der Eier des kleinen Sardinen-

krebses (Artemis). Zool. Garten. Jahrg. XXX. No. 9.

S. 288—283. — 50) Nikolsky, A.. Sur la forme de

l'oeof des Oiseanx. Reroe de la Soei<t4 des seienoea

naturelles de St. Pdlersbourg. .\nn. I, No. 8. p. 105

bis 113. — 51) Paladino, ü , I p »nti interoellulari

tra ruovo ovarico < le cellule fi;llicolari e la formazione

della Zu IIA pcUucidA. Cou 1 tig. Anal. Aus. Jahrg. V.

No. 9. S. 254-259. Mit Fig. — 52) Parsons, F. W.,

Another Note on tbe retarded derelopment of Caloptcnos

spretQs Egpi at Maahattaa. looeet Life. Vol. I. No. 18.

p. 8801. — 58) Petitpierre, L., Ueber das BiadziogMi

von Granulösazellen dorob die Zona pelluoida menadi*
lieber Rier. Inaug. • Dissert. 8. Bern. 27 Ss. Mit

3 Fig. — 54) Plötz, A. J., Die Vorgänge in dem
Frosehboden untei deai Bioloas dar JahrcMOit. Ter«
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gleiob von Rana temporaria und esculenta. Arohiv f.

Änat Physiol. Abth. Suppl. S. 1—23. Mit 7 Taf.
— 55) Derselbe, Dasselbe. 8. Zürich. 23 Sa. —
56) Prenant, A., Kot« «tu ]«• 6l<m«ota tömiaaox
d'on Peripattw. tLÜfut Biolofiqn« da Nohl d« 1» Fnaee.
T. IL No. 5. Arec une pl. — 57) Boss i, U., Salla

dittraiiOM degli .spermatosoi negli organi genitali in»

tcrni fcmminili dcl Mus moscalus. loternationale
Monatsschrift f. Anatom, etc. H. 5. S 196—202. — 58)
Derselbe, II nuclt o nelle nova dello Sperlepes fuseus

0 Geotriton fuscu«. äperimcntale. Marzo. p. 253—262.
—

> 5'J) Derselbe, Cootributo alla matorazione dellem dwli Anfibi. Aoatonisoher Anteiger. Jahrg. V.
No. 5. S. 14*- 148. — 60) Ryder, J. A., Aoquisition
and Loss of Fond volk aod Origin of ihe Calearcous
Keg-sheli. Amüncan Naturalist. 1889. Vol. XXIII p.

928—933. — 61) :?aba(ier. A., [>e la Spermato-
genese che» les Locustidfs. Compt rend. T. CXI. No.
21 p. 797—7W. — 68) Solger. B., Die Richtungs-

kdrperolMD von Baluiii. Zoolofiaober Aotoigsr. Jahrg.
Zin. No. 848. 8. «07-80». — «8) StefnIiSDS, J.,

Menstruation und Ovulation in ihren gegenaeitigen
Brzi. hungcn. 8 Ldpjtijf. VItl u. li''-> Ss. — 64)
V.^lle, A. lella, Dopo.siziotit" fcroiidazl'-.ii;i' e Mig-

m<Bla*ioiic deüö uove dpi (»ammarus palex.

Atti della .Societä dti .\ r.urahsti di ModoN.
Ser. IIL Vol. VU. Anno. XXIL — 65) Verson,

l>t\ grado di sntuppo ebe aogliono raggiungerc le

uova HAH f<o-.hiiate del FiluRello. Hulictino della So-

ciela fnti mohgica Italiana. Anno XXI. F. 3— 4. p. 118
— 123. — 66) Dcrstilbe, Dasselbe, ßüllcltino mensile

de Baclf nologja. 1889. No. S— 9. (EntwickcluDg unbe-
frocbttler Kicr bti der Seidenraupe.) — 67) Wagner,
W., Sur 1» foroM de Toeof des Oiaeaui. Bevue de 1«

Soeidtd de Mienoee mterelles de St Fttenbevrif. Ann

.

I. No. 4. p. 178-179. - 68) Walford. F M.,

MouDting Spermatozoa of Salmcmidac. Journal of thc

Royal Hicroscopical Socicly. P. p. 404— 40,V — G9)

Watase, S, Karjokincsjs aad tho Cleavage of Ibe

0\iim Johns Hopkins' Unircrsity Circolars. Vol. IX.

Ho. 80. p. 58-6«. - 70) Zeiler, &, Vorliolige
Beriehtlgiüg betr. die Befruebtosf bei den Tritoneo.
Zoologischer Anzeiger. Jahrg. XIIT. No. 338. S. 851.

Baliowilz lieferte sehr genaue Besohreibiir-

gen und Abbildungen von deoi üusüdrordenliich leinei^

Badetaek des SohwaDtes der Siogetbler-Spemt'

to7opn. Untersuclit wurden Hund. Igel. Scliaf, Katze,

Kind, Pferd, Schwein, Kaninchen, Katte, Maus u. s.w.

Dleees äonente EndetQok ist noch «aa mehreren
Rädchen, sumeisl aus zwei solchen bis zu vier, zu-

samroengeMtsl, was man am besten nach 1— 4 stün-

diger Maeeration in S— 5— 10 proo. Chlornatrium-

lAmag and Pirbaog mit QentiaaaTioleU wabraebnen

kann.

Derselbe (2)hat seine umfassenden Untersuchun-

gen Öber den Bati der Samenfäden fortgesetzt

(vergl. Ber. f. 1888. S. 75) und zwar diesmal an

13 Selaobiern, Ganoiden. Teleostiern, 2 Anuren,

7 Urodelea und ebenso vielen Keptilieo. Die xahl-

raiebeo DeUila «ntaiebea a1«b der Wiednfnbe. Die

Samenfaden der I>eplilien besitzen nicht allein in

ihrer äusseren Form, sondern auch noch ihrer feineren

Stmotar eine aebr aaffallend« Aebnliobkeit mit den-

jenigeri der Vögel. — Bei den Urodeten ist es aus-

schliesslich der Handradon der undulirenden Meml ran,

von welchem die Bewegung ausgebt und welchem

aliaio die Cantraoyuat sobnnmt. Ba OIU ancb biar

wiadarnm (Bnicbt f. 1880. S. »0. Ho. 1) 8bdU8fa

Structur und active Bewegungsflibigkeit zusammen.

Die undulirende Membran ist keine Duplicatur, wie

Czermak (1850) angenommen hatte. — Bei den

Bafaaaa iai die gerade, felaare Fanr deafitoaa-

(adenschwanzes homolog der stärkeren Hauplfaser der

Urodelea. — Unter den Piacben haben Scardinios

andLeoeiaeaaRiaaenaparmatoaoen (Bar. f. 1886.

S. 79. 1887, S. 77) oder wenigstens solche, deren

Kopf doppelt so diok ist wie gewöhnlich. Bei Ilaja

clavala sind zwei gleiehwerthige, um einander ge-

wiekelte P&den Torbandeo, die ntÄi den betdan diie-

reuten Fiden, nämlich dem Äxenfaden und Sptralsaum,

oder den gleichnamigen Bildungen an den Samen-

dden der Slagetblare bomologisirt werden dfirfen.

Denn diese Bildungen bei Saugelhteren und Vögeln

sind nach B. keineswegs einander homolog, besitzen

vielmehr eine sehr verschiedene Abkunft, Structur und

Function. Nur die Entwickelungsgesohichte kSaoa

hierüber Auskunft geben und B. wider.spricht der von

Jensen (Ber. L 1887. S. 72) herräbrenden Annahme,

wanaob der SamanndaasebwaDa bei attea Tbiaren eine

Zusammensetzung aus zwei Fiden aufweist, von denen

der eine» der Spiralfaden, sich spiralig um den anderen

gerade verlaufenden Faden herum windet. Nach B.

ist dies nur bei Singvögeln der Fall.

Bertacchini (5) bildet menschliche Samen-
fäden mitzweiKöpfeoab, unter Immeraionslinsen

vaa Vis <Boh. (Vargl. Bar. f. 1886. S. 7». V«. 36).

Einmal waren drei Köpfe vorhanden, in anderen Fätlea

zwei Schw&nse, aber stets nur ein Mittelstüok. (Be-

denkliob ersehet dam Ref. aar die aoffallMMla Dicke

der Schw&nze bei den mehrköpfigen Ezemplaiaa.)

Boreri (8: theilt au-sführüf-bf Beobachtungen und

Betrachtungen über das Verhalten der Cbromo-
aanaa bat dar BUdaag der RfaAtaagabdrparolMii aod
bei der Befruch'.unir mit rMeVf»rsn"he wurden

an zahlreichen Wirbellosen wie IHerotrachea, Carinaria,

Sagitta bipanatata, Oionia ialastioalia, Tiara and

Echinus microtuberoulatus angestellt, welchen letzteren

auch 0. 11 e r t w i g (26) benutzt hatte. Die Mittheilang

ist zu einem Auszuge nicht geeignet.

Chatia (10) legt Gewicht darauf, dass bei Hy-
dra fusca. viridis, grisea die Zellen der Ova-

rien nicht nur aus einem grossen Kern bestehen, son-

dern aneb ran aiaar sehr ddonaa Flatoplaamasohiabt

umgeben sind.

Chun (12) constatirle bei Stepbanopbye.s,

einem Coelenteraten, junge Eiaelleo in der Urknospe,

welche je zwei Kerne: einen Gros^kern und einen

Kleinlern besitzen. Ersterer hat 0.09 mm Durch-

messer und wächst bis auf 0,2 mm im reifen Ei heran,

der (Araakalophila Klelakara von 0,08 mnDarobmeawr
ist im reifen Ei verschwunden. Letzterer ist der Stoff-

wechselkem, ersterer der Fortpflanzungskorn. Bs

scheiaaa biarnaob ganz eigenartige Vorgänge an den

Keimbläschen sich abzasptelen, lange bevor Kichtungs»

körpereben gebildet werden oder eiaa Be&nohtoag

eingeleitet wird.

Canniogham (18) aah bei Myzina, wie ea

sooat dar Fall iat, aas jedem Spermatablaat mehreia
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S&tnenfäden herTorgehen. Sie lösen sich aber auf

abweirbeode Art, iodsm nimliolx d»r Kopf dabti ror-

angeht.

D«bi»rr9 (14) gabt Ton d«r llngat torilok-

gewiesenen Ansicht aus, dass bei partheEO!jp"iPtiscb

entwickelten Eiern nnr ein Ri ohtongskörper-
eben, bei bcfroebtttan dtm raeMMi? tirti

Stessen würden. Auf dieser Basis wird ein historischer

Ueberbliok der neueren Arbeiten antemommen and die

Lehre Tom Keimplasma aufgebaut, dass nämlich von

den BUera des Erzeugenden etwas chromatophile Sub-

starz in die Kerne der Geschlechtszellen and ihrei

Derivate ubergehe. FärD.siod folglich alle Phinomene

dar Vmrbiras in«!. d«r AtoTisnM l«fobt TCMOndHob
und voltl<oniraen begreiflich.

Gerlaob (16) hatte 130 Weibchen der weissen

Maas sar Verfügung, um die Ovulationsvorg&nge
sa StadiMII. Der Camulas oopborus besitst eine

Basal Zone, die nach und nach beller wird. Ks

reissea Zwisohentäden, welche aus Kittsubstans be-

8t*beD» MbU«BsUdi «in» dtr Ganialiis wiid i^rel, nad
kann auch mit dem Ei den berstenden Eifollikel ver-

lassen. Eilösang und Berstung des Follikels sind in

gtlriMMD Gnd» ontbhängig tod «loMder; meistooa

erfolgt bei der Maas eine Blutung in den Follikel. Der

!?eschl?rbt;if he Verkehr scheint die Berstung zu bo-

sohleuQigon; Hangel daran sie aafzubalteo. Bei

Atreria dw FotUk«! Mit dl« Blntaag Di«bt etn. D«r

Austritt der Eier geschieht «nimdw ftafotnaitig «d«r

während 1—2 Stunden.

Hs»«b«r (20) wlblto venobiednie Arten von

Cyclops, um die Schleifenzabi in den Keimbläs-

chen von deren reifenden Eiern festzustellen. Im

ruhenden £i sind acht Düppelfäden vorbanden. Das

wtte Rlditiins8l5rpMohoii ninint d»TOD vier biavaf.

Die übrig bleibenden vier Doppelfäden gehen znr

Hälfte in das zweite Riobtungskörperohea über, die

ndeiOD ?lflf TortlntgiB sieb bei d«r Befraobtong mit

Tier Schleifen des männlichen Vorkemes, so dass die

Achtzahl wiederhergestellt wird. Die Reduotion ge-

schah also bei der Ausatosaung der Richtangskörper-

eben. H. lässt «s jedoeb sweifolbaft, ob dl* Redaction

in Wahrheit bei der ersten odw b«i der SWdtm Riob-

tuogsspiDdel stattfindet.

Henkiof (91) tboUt (!« Resoltot aotoor Arbolt)

mit: dass sowohl die Kich'.ungskörper als auch die

Spermatooyten von Pyrrboooris apterus 12 Cbromo-

Mmen enthalten. Es entstehen also bei der Copula-

tioo der Geschiechtsproduote Kerne nit 34 Chromo-

somen. Diese Zahl '24) ist in den Kernen der jüngsten

Samenzellen noch Torbanden. Die Spermatogonien

DHoben, wie ea wboini, twol TbeOnogioyeteii dnr^,

in welchen die Zahl 24 erhalten bleibt. Zu einer Re-

duotion der Zahl (auf 12) kommt es in den sich nun

dnroh GrSfsenianahme bildenden SpematoejteD der*

art, dass die 24 kugligen Chromosomen paarweise ,za

einem anscheinend eingeschnürten Stäbchen' zu-

sammentreten and sich also . zweireihig** (bei Seiten-

ausist) «B6tollaii. Di» Sttbebaa aind alao «la awai

Blnbeitea snaaDmangMotit. ,Bai dor bod ataUSndaa-

den Tbeiloag tragen die chromatischen Einheiten nicht

zur Bildung der Gbromatinsubstanz beider Tochter-

zollen bei, sondern 12 Einheiten gehen in die eine,

IS andore Eioheitoa in dl« andere Toohterzelle ge-

trennt über" (Reductionstheilung). — Dasselbe

beobachtete H. bei Pieris brassioae, wo die jäng-

atea Spiadelilgvrea bei Polaaafebt SO geaoadefto

Chroroatinelemente aufwiesen, dieSpermatocjrten deren

14 oder lö; ebenfalla bei Pieris aapi (50 resp. 25
Chromosomen).

Derselbe (22) theilt aoiae Untersuchungen äbor

das Ei von Pieris brassicac nebst Bemerkungen

über die Samenbildung jetzt aosfubrlich mit (Bericht

f. 1888. S. 73). Im abgelefteB Ei treten baatelför-

mige Körperchen auf. die aus der Ae(iQatoriaIplatle

herstammen. Sie sind chromatophil, die Hauptmasse

des Chromatins befindet sich in dem Verbindungsst&cb,

sie strömt gleichsam nach dessen Mitte hin, wo lia

sich schliesslich wieder zu Körnohen sondert, deren

Gesammtzahl 14 beträgt. Uebrigens glaubt U., das«

dar tabead» labalt voa Zellea darob aaaare Metbadea

üb;erhaupt nur in Icünstüoher Umgestaltung conservirt

werden könne. In der Mitte zwischen den Tocbter-

keraoa Ualbt eia« Sobaibt a^romatepbilar Sabataas

unbenutzt liegen, dta apiter wie eine Insel im Rand-

plasma erscheint. — Was die Sanienbildung be-

trifft, so Srbt sich der Neben kern anfangs durch

üabaraamiaaiaiare, apiter aioht mabr. Dia taifan

Samenfäden sind bündelweise vereinigt wie bei Hydro-

philus, Cljthra (und Rana) u. s. w. — Im Ei findet

aiob aaob der Befraobtnag eia beUer owalar Raam, dar

Empfängnissfleck, in welchen odor ia daaaaa

JJachbarschaft mehrere SamenfSden vortudringen

scheinen. Aber nur ein Spermatozoon zeichnet

aiob darob OhromatopbiUo aas aad daa biatara Bade

seines Körpers nmgiebt sich mit einem hetlr-i H^T dem

Arrbenoid. (Ueber daa aog. Theljid s. Bericht L

1889. 8. 77.) Naob dar Veraebmelsaag dar baidaa

Geschlechtskeroe lässt sich in der Kernspiodel noch

eine Trennung der rhromatophilen Axenplatte in zwei

Gruppen von Körnchen erkennen, die mänolicben resp.

weiblichen Ursprttogaa aaio dArflaa. Freie Kera-
büdung existirt im Ei von Pieris brassioae

nicht (vergl. Bericht f. 1888. S. 77). — Die defini-

tiv» Lag» d«a miaaliobaa Blamaata liaat aiob dfreb

den Schnittpunkt der Längsaxe des Eies und der Axen-

linie der Hicbiungskörper Gxiren. Bier bleibt der

Spermakern liegen und verbindet sieb mit dem weib-

liehen Pronuoleus. Die erste Furcbungsspindei ist so

gerichtet, dass die Theiinng für gewöhnlich senkreobt

gegen die Ebene der Richtangskörper erfolgt. — End-

lieb erUirt B., er babe dte drei Riobtaagibaraa im Bi

von Musca vomitoria fälsdlUob fit Blktm «ad SWal

Spermakeroe genommen.

Heaaeguy (23) wählt« das Forellenei, um
di» Dotterfurohuog atU Hilfe von Kaliumhypermanga-

nat und Safranin zu nntersuchen. In jeder Zelle be-

finden sich zwei Altraotionssphäreo an den finden der

grSaaoiaa Ata daa Karaaa. Ibr Pratoplamaa lat aalir

f«iB graaolirt, ia ibram Caatram abar Uagt »in» giab^
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Uniig« and atefk ehronatopbil« AoMvAiog: d«6 Gm»
tCMoma, ron welchem die radiäre Dotterstrablong

lotReht. Wie H. aobon 1882 besrhripb, ent-^leht in

jeder dieser AUractionupbären eine äierutigur, bevor

Dodi ia K«n trgMid «In* •tiadtraiig elngstntM

M} Vibren«) der RiHnne f^'T -^cliromatophilen SpinHnt

«itd dM Ampbiasters Terlaogert sieb jedes CeDtrosom»

MokrMthl tttf die gross» An dM Aaipbiutor. B«id*

Centrosomen bilden dann ein im Innern der siob er-

weiternden Stemfigur entbaltenes scbromatophiles

Sjrstem. Eine Differenz, welche twischeu deo Beob-

iflhCitttgM von TuB6ii»d*n and Boreri an Afl«writ

niee-ri'o-^rhata einerseits, von Hnbl und Köllilcer

ander«rseita existiri, glaabi H. aufklären tu können.

In FbivtlonktiiD gslit nlnliob di« Z«n«ntheilaa|f aehr

rasob vor sich and daber kommt es, dass die Trennung

der Attraotionsspb&ren der Kerntheilupg voraufeilen

kann, daher fanden eratere Autoren Zellen mit zwei

Sphären und einem K«ra, Itlitvr* aar »in« SpUr* lo

der ruhenden Zelle.

0. Heitwig (38) gab doreb dte Vergleichung der

Bt- nad SaiBABbiidiiBg b«| Aaesrla iB«fftl««

cephala univalfns u:i 1 1 iv,ilpiii eine definitive Grund-

lage fär celluläre Sireilfragen. U. lehnt sowohl die

Eraatttheorien von Mtnot und vftQ Beii«d«i) ab,

«onach die Kerne der reifen Ei- and Samentellen nur

weibliehe resp. minnliobe Kern5schleifen enthalten, als

die saooMslTe sehr veränderten Befracblangsbypo-

tbwM foa W«{tiB»oii.

Derselbe (27) stellte Experimente an Eiern

von fiohioas miorotaboroalatas schon 1887 in

TriMt »a. Di» Bi«r »m«d, rlelMobt in Folg« d«r

WitterongsverbältniMt, bEnfig iiberreif, es moasten

daber normale erst aDsgtancbt verden. Aus sehr ver-

dänaten Lfisungen sieben solche das Methylenblau an

und waid«ii tehliaaalieb tlafbUii. Muh eioar balban

Stunde in reines Meerwasser gebracht, zeigte sich eine

beträchtliche Verlangsamung des TbeilongspcooesaM

bei dra attrirar tingirten iSiern ; ooob mabr Ptrbatoll

hemmt die Entwiokelung ganz. Im Blastulastadiom

häuft sich der Farbstoff an der Basis der Flimroer-

zellen an. — Manche Eier schienen sich parthenoge*

natiaob m aoliriakalD, jedanlUlt giabt aa aotoba« tn

denen kein zweites Riohtungskörperchen zur Anlage

kommt. Längere Einwirkang von —2 oder ü' 0. vor

odar oaeb der Bafraobtang atSrt dia Entwiebalnng «r-

beblich. H. verspricht für später eine genauere theo-

retische Würdigung seiner Ergebnisse. Dagegen hält

H. seine eigene in der That fast allgemein acoeptirta

Tbaorie des BefruchtungsprooassM aufrecht, wonach

dabei allein die Kernsnbstjanz eine Rolle spielt und die

Bafrocbtoog mithin «af der CopoUtion eines waib-

Jiahaa Bilttaa« mit alaam nlaatiehaii SauMttkafii ba-

raht. welche offenbar zugleich Träger der vom Vater

oder der Mutter vererbbaren Eigenschaften sind. Die

a^lreichen Einselbeobaobtungen können hier niebt

wiedergegabon «arden ; bekanntlieb aind die aalor»

aoehtan Arten vermoc-o der geringen unH (-onstanten

Ansahl der ohromalopbilen Kemfadensübleifen beson-

da» glaiUga Uiitam«bingMl^ta. Dm Kaimblla-

«biD da» anraifbn Efes enthält deren acht, wovon saoba

mit den Hictuungskörperchen ausgestossen wardOB.

— Die Theorie der Richtiingskörper fasst H.

folgendermassen zusammen. Sie sind Abortiveier,

dia ti«b dvvab aiaan lalitaa TbaHmgapraeaa» wu daa

Eimatterzellen in derselben Weise wie die Samenteilen

aas den Samenmutterzellen bilden. Während bei den

latitarea dia ThailpTodvota ala bafhiebtungsrähige

Samenkörper Verwendung finden, aaiwiokall ^«h fOtt

den Theilproducten der Eimnt'errplle eines tnm Fi,

indem es siob der ganzen Dotteioiasse bemücbligt auf

Kaatao dar ibtiga», die in radimaMlnr Gaatalt «I«

Hipliicn^r Vnrycrchen fortbestehen. Dass die rudimen-

tären ii^ilen in der Eotwiokeloog nicht ganz untar-

drSokt irardan alsd, aoadera mit ao «affaltaDdar Coo-

stanz in allen Classen des Tbierreiches, sogar in Ab-

tbeilongen des Pflanzenreiches beobachtet werden,

erklärt sich aas der hoben physiologischen Bedeutung,

waleh» dar lattto TbattuBgspiraoafla dar Oaaablaobta-

prodncte gewonnen hat. Derselbe unt'rT hpidet sich

von anderen Theilprocessen dadaroh, dass zwei Thei»

langen oBmittalbar aaf aiaa»dar aieb folgaa mltOabar-

springung des bläschenförmigen Ruhezustandes des

Kernes, was in dieser Weise sonst nirgends vorkommt.

Es soll dadurch in einfachster Weise verhindert wer-

den, dass darab die im Befruobtangsact erfolgende

Versrhraeltung von zwei Kernen eine Sununirnnp- der

cbromatophilen Substanz und der obromalopbilen

nanOBia avf dna Doppalto da« für di» batnIlaBda

Thierart geltenden Normalmasse^ herbeigeführt wird.

Denn dadurob, dass die Kernmasse der Samenmutter-

MÜa and dar Bfmottanaila glaiob naeb dar arataa

Tbeilung noch zum zweiten Mal getheilt wird, ehe sie

noch Zeit gehabt hat, "irb im Kuhestadinm /.wischen

zwei Mitosen durch die Ernährung wieder zu ergän-

•aB, wird aia gaviarialt aad aa arbUt Jada dar viar

Bnkelzellen durch diesen sinnreichen Proces*' dpi

man kurz als Reduotionstheilung cbaraoterisiren

kBBB, BOT die BItfta dar obromatopbilen Sabataaa

ond der cbromatophilen Elemente, welche ein Nor-

malkem cinschliesst Das letzte Tbeilstadium der

Qescbleobtsproducte bat aiso den Cbaracter eines

VorbaraitDBgapraoaaaaa filr daa Bafraebtaagiaet.

Dieser Vorbereitungsprocess beginnt sich sogar

»ebon am bläschenförmigen Kern der Samenmutter-

talla nad dar Bimatlanalla galtaad aa maobaa,

da hier bereits die cbromatophilen Elemente für die

zwei auf einander folgenden Theilungen angelegt wer-

den. Durch ein genaueres Studium der Art uad Waiaa

wia dies geaobiabt, kaan vidlalabt ia Zakaaft aadt

eine Vertiefung unserer Kenntnisse von dem Wesen dai

ganzen Vorbereitongsprocesses herbeigeführt werdaa.

Bai Bfara, dia «a partkaBogaBOtiiobarBatwiaka»

lang bestimmt sind, bat eine Reduccion der Kernmasse,

die ja eine nachfolgende Befrachtung zur Yotaassetzang

hat, keinan Zwaok mehr. Dabar nntarblaibt bei ibnaa

dia Bildung des zweiten Riobtungskörperchens, durch

welches sonst die Reduction bewirkt wird, entweder

ganz (gewöhnlicher Vorgang bei der Karthenogenese),

adac aa lagt sieb aaob dia ivaita Riobtaagi^iadat aa.
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Bw«i KwM talMbna «ui ihr, vmolmielien mhw wie-

der naobträglich unter einander. So wird der Vorbe-

reitangsprooess für die Befrachtung wieder rücVgäogig

gemaobt (Debergaog zu partbenogeoelisober Entwiok«-

lungsweise). Endlich sohiint M auch möglich zu sein,

d»5s Kier, die nach Bildnnff Ton rwei RiohtunRslforper-

ohen redocirte Kerne enthalten, sich doch noch parUi«-

nogVMtlMlb «Btirielelii kdonra, d» das Tb«ihiiifiT«r-

mögen der Kerne nach einer statlgoftinilenen I\cilu':-

tioDSlheilung nicht ganalich aufgehoben ist, wie am
lebbgMid^ton di« BiparinvDto mit ito SrnmiuAtnum

lehren. Man kann nämlich Seeigellarveii aus berruoh-

teteii ki rnlosen Thellstücken der Eiielle er/iolen 'Bit.

f. 1889. S. 77. No. 13). Doch ist in diesen Fallen

ein gamsBMVs Stadium dar ehromatophilen Elamwte
noch vorziinphmen. — Die eben entwickelte Throrio

der Kichtungskörperohea seiohnet sich daroh grosse

Binfaobbwt «iis and berieksiohtigt, wie es seheint,

bU« beikannlen Thalsachen. Auch stellt sie in nutricher

Besiehung eineAusglpicbun^' /.wiscliPti d^n v^rsobieden*

artigen bisher aul'gestellleii Hypothese» dar.

Holl (ai)t UBbtr die RBlfanf d«r Biseile

Ar-- Huhns. Ini Eierstock (Ips ausg^n-^ "Vi-nen Hühn-

obeoa findet sich die grdsste Anzahl d^r Eitellon noch

tn BiniBlbBafen fBreinigt vor. Di* Zellen sind nnokt,

zum Theil rund, elliptisch, zum Theil mehreckig, be-

dingt dnrob den gegenseitigen Druck. Der fast gleich-

Brtig BQSMbeode Zellleib enthält den grossen Kern,

der BQ8 der Kernhaut, einem deutlichen engen Faden-

netze und einer spärlichen Menj^e Kernsaftes besteht.

Das stets vorhandene, auffallend grosse Kernkörpec-

«ben liegt eiecnirisob. Feinste Ansliufer det reichtteb

entwickelten, mit Spinzeizellen massenhaft verdehenen

faserigen Stroms OTarii wachsen in den Eizellbsufen

«wiseben die Bisellen bineln; eine feinste ge«0hnllob

gabelig getbeilte Paser umwächst eine Zelle und stellt,

ihr innig anlieprend, die Tunica adver.liti;! dnr. I'urch

am sie wachsendes Stroma wird die Eizelle rom
HBofen losfeltet. Die Spindelsellen des Stroma, die

zunächst um die .\iJrentitiR liegen, ordron sicti tu

einem eioscbichtigea Zellenkranze, der Membrana
giBiiuloM. Die Spindehellen defselben erhallen eine

platte und sehr bald eine cubisehe Form. Cm die

Membrana granutosa bildet da.s Stroma die Membrana

propria, während das um diese herumliegende Binde-

gewebe die weitereWand des Follikel bildet. 8ftn nt-
li c h e Hüllen d e r E i T e II e s i n d d e m ti i» c h binde

gewebigen Ursprunges. — Während der Reifung

der Bitelle treten Verladenisgen an ihr selbst aod an
den llfillen auf. Die Veränderungen der Eizelle be

stehen, abgesehen vom Wachsthum, in bestiininton

Vorgängen, welche den Zellleib und den Zellkern be-

troffen. Der anfangs central gelegene Kern zeigt ein

rasches und bedeutende;« Wai-hsthum und niiheit sich

in den kleinsten Follikeln sehr stark der Oberfläche

der Zeile, am sieh dann alimilif sn entfernen nnd
deren Mitte aufzusuchen; zugleich wird er vollkonmien

rund. Hierauf tritt er abermals eine Wanderung gegen

die Obelfliehe der Zelle an und wird schon auf diesem

Wega Buf einer Seil« abgaplattet, so dase «r die Fem

einer flaefa geirtlbten Linse erfaUt. Im fertifen Ii

liegt er mit der flaclien Seite der Tunica advenlitia

anniitelbar an. Die von allem Anfange her bestan-

dene Kerohant wird immer dfinner and rorodiwindet

im reifen EL Die Mg. Paeudopodiea «Ind Knnst-

efieugri»«ie.

Das Wacbstbum des Kernes besieht in einer Ver-

mehrung des Kerneaftes «ad der «hfornatieahen Sab»

stau/.. Das anfänglich onj^e chromatische Padennetz

wird rasch grösser und lockerer und geht in einen

Padettkninai dher, dessen Rden Qaerbau (Cbromatin>

kugeln) zeigen. Der Knäuel geht in ein System viel-

fach verschhiTi^ener Gcröslslränge über. Dieselben

zeigen (juorbau , und von den Tbeilslücken laufen

feinste Strahlen in den Kernsaft ans.. Die Strahleo

af i^r Vie<iitzen auch Querbau, nnd ihre Theilslücke enl

senden aberntals, wabrsobeiolioh auch qaergebauie

Strahlen. Die einsolnen Theilstäeke sind dnroh ein

actiromatiscbsB Bindemittel zusanimengebalteo. Von

den Strahlen lösen «ich fort und fort die einzelnen

Theilstücke los und kommen ala Korner in den Kern-

»aft zu liegen, bis endlich eine tnllstiadigeAaflösong

der .Sfrnnß-e erfolfrt und die gesammte chromatische

Substanz in Form von feinen Körnern im Kemsaft ver-

theilt ist. Dann kommt es sa einer vetteren Verklei-

nerung dieser Körner, vermutblioh anf gleichem Wege,

so dass schliesslich der Kurninhalt eine denkbar feinst

punctirte Masse darstellt. In diesem Zustande, wo
der Kern ein fast gleiokartiges Aosaehen besitzt,

kommt CS zur Bildung von sechs leicht gekrfimmten

chromatischen Stäbchen, welche mit der Bildung der

Kiebtunfshfirperohen in engster Baaiehnng siebsQ

dürfte!! Iiie rnifiildun(< des cbrumstischen Faden-

kuäuels in Gerüststräage wurde absofslls bei Tritoo,

Rena, Lacerla nnd In nnrollkommener Weise, wegen

Mangels brauchbaren Materiales, auch bei der Händin

und dem Mensoheri beobachtet. Die Veränderang des

Zellleibes besteht dehn, dass das Protoplasma bald

ein weitmasebigee, blasaee, sieh kanm firbendes Vem
darstellt, in des.sen Haiken die feinsten glänzenden

Körner massenhaft eingestreut sind. Zar Zeit, wo der

Kern anfilngiioh der BIsellenoberflIehe nabeliegt, ent>

steht stets ein Dotterkern (unter Umständen 2— 3);

dieser bestoht aus einer di> bt "i Mn^^f'. die der Kern-

wand innig aniiegl und alUauig äirableu in den Zeil-

leib enteendet. Br und seine FortaltBe flh'ben niob

s?tir stirk. im fiegensaize /um Protoplasma der Zelle.

Je mehr seine netzartig anter eioander verbundenen

Portsitte sieh entwickeln, om so mehr Tenehvindet

das ursprünglich blasse Zellnetz, und schliesslich

kommt es dahin, dass an dessen Stelle ein sich stark

färbendes engmaschiges Netz liegt, weiches ebenso

wie jenes, die feinsten, glinamden Kdmer eingestreat

enthält Per Vorgang ist aber nicht so aufzufassen,

als wurde das ursprünglicbo Nutz zu Grunde gehen

und sieb ein nenes bilden, sondern dnroh das Ein-

strahlen der Fortsätze des Dotterkernes (der scbliesn»

lieh schwindet) ändert es seine früheren Eigenschaften.

Das neue engmaschige, mit den feinsten glänzenden

Kdrnern versebene Uetz wird im Innern weiter, und
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» giwitt deli «in« engmaschig« RtodtOMhlobto von

einem centraleo, weitmaschigen Theile ab. Die

glänsenden Körner des centralen Antheües wachsen

M Vftissen Dotterkugeln heran und das Ganze stellt

ipilsr wabrsoheinlieb die Latobn du. Dm AImmi
centralen Dotter enlwic^:Mn s^ch ans der Rinden-

schiobte fort ood fort, indeoi die ihm zonäcbst liegen-

im KOnw n DoltorhogelQ henawiehiAB, «onoootrf-

sche Schichten tod Rindendotter, dessen weisse Ele-

meots sieb dann in gelbe umwandeln, so lange, bis

dtr Dotter Sdno bestimmte Grösse erreicht hat; ist

dis« d«r Fall, so bleibt der Rest der Rinde, dessen

Rl«mente sich tu weissen Kugeln heranbilden, als

äusserst« Dott«nobiobt« b«steben. Diese doppelte Art

der DoMwbiMmig ist in tinkUiig» mit d«m Bau d««

fertigen Deiters. Üi^ Mi n brana granulosa wird luil

doB Waofasen der £is«üe mebrachtcbtig , und die

Z«ll«ii sondtrn stob in Stfltc- and Nlhiietlen. Zwischen

dir Rindenschiobte des Dott und der Tunio« «d-

Tfntitia bildet sich dio Zona radiata, ein System von

teinsten Fäden, welche nichts Anderes als Ausläufer

dar HibiMlteo tiad, df« di« Tonies adfenUtia doroh-

bohren und lum Plasmanetze der [;iT.1?r' -'lichte hin-

tr«t«D. Diese Fäden, eigentlich Inlerceiiuiarbrüokea,

lind di« Rtltnrag« fdr du Bi. G»g«n d«it R«tr«-

zusUnd des Eies hin rerfallen die Follikt^iepithelzellen

einer, wie es scheint, fettigen Entartung nnd bleiben

beim Austritte des Eies in dem l<^ollrkel zurück. Die

Zona radiata bildet aioli in diawm Zostood« des Biet

in einpm Faserfilie ntn , der der TnuVa -sdrentilia

innig anliegt. Die Dotterbaut des fertigen iSies b«-

stobt deniBteh tm d«r ToDieo odvontiti» (9iiss«r«

Schichte der Dotterhaut) und dem Paserßlze der Zora

radiaU (innere Schichte der Dot(erhant). An der

Stollo aber, wo das Keimblksohen die Oberfläche des

Eies «rreicht, gebt cor Zeit der Reife die Zooa rodiaU,

das heisst die Portsätze der Follikelepitheltellen, toII-

kommen su Grande, so dass, da die Kernbaut auch

uilwiadoi, dor Koinbllsobeoinbalt aooiittelbar d«r

Tunica adventilia anliegt. Da diese aber von den

Forts&tMn der FoUiketepitbelzeilen durchbohrt wurde,

ood dieoo Fortaits« so Oninde gegangen sind, so moss

sie an der Keimbläschenstelle viele Lücken besitton,

welche ebenso viele Micropylen darstellen, die tum
Durohthtt der Samenfäden dienen, die dann unmittel-

bw don Komiobolt tnffto.

Klawieter (35): Die Färbung de.s Eidot-

tsrs bei Vögoln hängt einzig und allein vom
Puttor ob. Wonii c. B. «io T«t«h von gmoMO Bioboa

umgeben ist und die auf dem Teich oobwimmenden
Enten io der Legezeit grös'>ere Mengen von den ins

Wasser gefallenen Eiobelo fressen, so wird der t^idolter

dunkol und Srbt oioh in Polgo doi OorbstolfM boim
Kochfn ^rhwara, so dass man glauben kann, das K'\

sei verdorbeo gewesen; der Qescbmack ist aber uo-

foifodori PVtteit noa dio Bnton fORogowoio« mit

Getreide, Mehl oder Kartoffeln, so bleiben die Eidotter

blass oder hellgelb. Können die Thiers ihre Nahrung

Irei suchen und besteht dieselbe vorzugsweise aus

tUofiMdwr SabatoBs, dtan «ind die Bldoitor hoobgelb

geflirbt, leben ober dio Bnton ia soliigom Wuser ood

müssen dort ihr Futter finden, dann erhalten die

Dotter eine bocbrolh-orangene Fatbo. die auch in den

meisten Eiern von Strandvögeln auftritt. — Erhalten

Rabnor Getreide^ Mobl, Kleie, KoitolMn ob Bohrung,

so ist der Dotter blas'jgelb, wird fi^^nn Cayennepfeffer

beigemiachl, oder haben sie Gelegenheit, viele Würmer

tn freoBon, so worden die Dotter oimnge geflirbt.

von Linstow (37) schildert die En t winkelung

von Distomum cylindraceum und auch deoson

Eier. Der Laurer'sche Canal kann unmöglich eiao

Vagina sein, das l>unien niisst 0,005 mm, der Cirruo

hat 0,069— 0,r2 nira Breite. Es findet weoh.selseiiige

Begattung statt und v. L. bildet zwei in CopulatioD

boffrlffone Exomplare dieser llernapbroditeo oof den
nnciosru[>isclieri Quersclinilt ab. Die reifen Kler sind

durcbscbnittiicb 0,043 mm lang, 0,023 mm dick, sie

entbalioR einen Embryo, wenn sie aoofeeobiodov

werden. Bio gelangen aus den Proschlungen durch

Flimmerbewegung in den D.irni und durch den Anus

in's Freie; der an seiner üborfläcbe flimmernde

Embryo Ist 0,094 mm long, 0,018 nm brell, eobwtaiiBl

im Wasser, gelangt in Linnaea orata, wird 71 p-nem

Keimsoblauob, in welchem sieb Cercarien bilden,

deren Keimbollen rielleiobt pnrthenogenetisoh gebil-

dete Eier sind. Die Cercarie verlässt ihre Cyste und

die Leber der genannten Schnecke, gelangt als Larve

in einen Scbwinimkaler, Jlybius foliginosns F., der

oolaenoita von FtüMhea gerroeaoo wird, «ooitidor

Kreislauf vollendet ist.

Loewenthal (38) macht folgende Miiiheilung

Über Bofruobtnng, Reifung and Thoilong doo

Eies vonOxyuris ambigna. wobei auf die Befunde

über die Histologie des Geschlecbtsapparates, sowie

die Befruchtung^-, Heifungs und Tbeilongsrorgänge

im Einzelnen hier nicht eingegangen werden kann.

Nur einige allgemeinere Satze sollen erwähnt werden.

Das Eindringen der Samenkorperchen geht der Heituog

voron; die gnebwintto Form dor Somenkirporobos

ist eine definitive, also lefruchlungsfShige. Der Rei-

fungsTorgang hat zwar mehrere, mit der Caryoktnesis

gemeinoomo Konaoeioben. woiobt aber aoob mohronn

anderen Richtungen hin von einer typisobea ooryokioe-

tischen Theiliing ab. Durch den Keifungsvorgang, der

zum Resultat die Aussiossung von Kernsubslanz , die

oieb banptsiobliob ron dem Koirofleek herleiten lisat,

hat. wird dasGlei' hgowiclil zwischen dem an färbbarer

Kernsubslanz reichen Keimbläschen nnd dem chroma-

liaormen Spermotoioonkopf hergestellt. Der Komronm
der Spermatocyten unliTliPgi nämlich, wie L. in einer

vorigen Arbeil beschrieben hut, einer zweifachen Re-

duclion. In der Geschichte der sogenannten Vorkeroe

losoen oiob swei Stadion unlersoheideo : Stadium der

Anlage, Stadium des morphologisch fertigen, mit Ge-

rüst und Nucleoltts ausgestatteten Kernes. Verscbmel-

tong (in eigeotliohem Sinne des Worteo) koorat looU

zahlreich vor. doch nur im Stadium der Keroanlugen.

Dii^ Verschmelzung ist im Bereiche des Reifongspoles

zu suchen : es bildet sich in diesem Fall ein «iahott*

Hoher griuerer Kern, der mit oboaMla grCooctoa odor
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lablreicherao NaolMlra tiugestatlet ist. Kommt m
nicht im günstigen Moment zur Verschmelzung, so

entwickeln sieb die sogenannten Vorkerne jeder für sich

uni es koarail niobi m«br inrVersehrndtiiDf in dfent-

Iii h«[j Sir:;,! des Wortes. Gleichviel, ob die Kerne in

Einiabl oder Doppelzahl vorbanden sind — sie «an-

dern ausnahmslos nMb dsm der AblSsang der Rieh»

tungskörpercben entgegengesetzt gelegenen Bipol, wo

sie l&ngere Zeil verweilen, ehe die caryokinetisoben

Vorginge auftreten. In dem Fall, dass die Vorkerne

getnant isr toIIwi AmMMong gtlugw, bftben «l«

nichtsdestoweniger eine unbestreitbare Tendenz sich

•ioftoder aafsuohen, sie decken sioti theilwei^e oder

ftoimn dfebt Meinander. Obwob) die Bildang der

ebromatophilen Elemente in jedem Kern einzeln vor

sich geht, so kann nichtsdestoweniger von einer völligen

Unabhängigkeit der Kerne schwerlich die Kede sein,

dsDD die AttreelioiiMeBtien baflM eeboo cebr frttb den

sich b?Tt:hrpnden KerneD M und die Kerrmi^-nhran ist

nun theilweiae niobt mebr tu unteraobeiden ; folglich

bkOD die partielle MiiebiiDg des Kentseftee niebt ge-

leugnet werden. L. betont die an den Vorkernan wahr-

sanebmenden WacbslhnmserseheinQngen, fasst die Knt-

wiokelnng derselben als eine Art von Wiederaufbau

auf und meint, dass das Stodian dieser Vocgiage f9r

das Verstindniss der alten T.ehre von der seg. endo-

genen Zeugung von Wichiigkeii sei.

Lowne (39) stellt eine wunderbare, von P. Majrer

(4S) bereite widerlegte Tbeorie Aber die Biblldaog
bei der Sch m <> i 5 fl iege auf. Die Anhcingsdrüsen

der Vagina sollen nümliob die wirklichen Eierstöcke

•eio, wKhreod die eeg.Ovarien nor die Eidotter liefeni,

oebet dem Cborion. Erst im Eileiter sollen durch eine

Micropyle die Keimbläschen, welche in den Zellen der

genannten vaginalen Kittdrüsen entstehen, in die

Dotter binelneohlilpfen, was L. freilich nicht direet

wahrzunehmen vermochte. L. erklärt also die sogen.

Ovarialeier der Fliegen för Üotteransammlangeo

;

die wirkliebea Bier gelangen in die letsteien entweder

als nackte Keimbl&scben oder aber als weibliche Pro-

noolei. L. versocbt auch, Beobaobtoogen Änderer

blermit in Uebereinstimmang lo setsen.

Martin (41) findet, dass das 3w6obentlicbe
Ei vom Pferde eine ellipsoidische Form hat, wie ein

HShnerei, es ist von einer dicken Gallerthälle umgehen.

Das Amnion begann er&t b'ich la bilden, der Embryo

war S,}5iniii lang, lag in der kieioeii Axe des DoUen,
hesass einen Pnniind oder Canalis neurentericus im

Kopffortsatz des Primitivatreifens, das Mesoderm hiog

in der gaaien Linge der GaBtrolaleiste mit dem Bote-

derm zusammen, am hinteren Ende der letzteren liodet

sich in dem Verbindongsstrang ein Canal, der tan
bleibenden Anus wird.

Mayer (42) wendet sich gegen die unerwarteten

Resultate ^on Lowne (39) in Beireff der Eier der
Sobmeissfii ege. In den Zellen der Kiudriisen be-

fiaden sich ausser den Kernen nicht etwa Keimbläs-

eben, eondem CbilinblieolMO, wie eie 10 bioAg in In-

•eotendrtseo mkomneo god nil Hülfe der anbtgieif-

lioher Weise vernaohliaaigteii oavitiieheD Alblin

leiclit erkannt werden können,

Mondino e Sala(46) verwendeten tum Stadiun

der Reifnnge- und BefrnebtiiBgaeriebet-

nuugen des Eies die Ascaridenarten A. lambriooides,

megalooephala und mystaz. Die Arbeit ist von photo-

tfthographirtea Tafeln begleitet. Mit den besten HAif»>

miitelo liess stob erkennen, dass jedes ChvoaMtlakfn*

eben i> der Kernfignr einent Faden aebflonatopbllaf

SubäUnz angeheftet erscheint

Nagel (48) sagt, ea «ei niobt riobtlg, eine Vei^

mehrung der sichtbaren E : f 0 I ! i k e 1 im ni^nsch-

licheo Orarium als etwas Krankhaftes aufzufassen.

Man trifft dteaeB Zustand sebr blofig in allen Leben-

stufen dea teogungsfahigen Alters, sogar bei Neuge-

borenen, und es gelingt bei einiger Uebang leicht, in

allen solchen Follikeln das £i aufzufinden , das eine

der GrVaae den betieHiNiden Fetlikeb entepieehende

normale Entwicknlnn jsstufe darbietet Ferner gelingt

ea stets, den bekannten Bau einer normalen Follikel-

wand and elneanermalenPoUikeHnbalteanaobnweieeo.

Die Vermebrang der sichtbaren Graafschen Follikel

ist mithin als ein rein iadiTidueUer pbyaiologi«Gber 2a-

stand aufzufassen.

Paladino (51) aoUlderto Intareellalar-

Vnirkpr? 7,«'i<ichen den Zellen dps rfifpn Fifnllikels

vom Kaninchen. Die Zonapelluoidaist eine seooa-

dire DegeneratienMndieiamng (altanaleae) wnd bat

oiohts mit der Reifung des Eies zu tbun.

Kossi (57) beschreibt, wie die Samenfäden in

den weiblichen Geschlechtsorganen der Maas
nach und nach zerstört werden. Sie zerfallen entweder

von selbst binnen 16— 18 Stunden nach der Begattung,

in der Weise, wie es Wiederaperg (Ber. f. 1896.

S. 79) ?om Triton beeohrieben batte, oder sie werden

im Uterus von Leucoc.yten gefressi'n. in denen Wt»
die Saioeofädeokopfe wabrnehmen kann.

Derielbe (98) nnteraaobte Bier von Sperlepea
fusous, deul in Italien blnflgen Geoko und fasstieine

Resultate folgendermassen zusammen -. In d?n früheren

Eniwiükluogsstadieo ist bei einigen Eiern das Keim-

Uiaoben ta einem Drittel ani Kerneaft and im Debri-

gen aus einer umfangreichen aber irregul&ren Anhäu-

fung von intensiv oarmiaopbiler Sabstaas sosammeo-
gesetit Das Keimbliscben liegt Im Oentran der

Ei/eiliv umgeben von einem Hofe feinkörniger, beUer
Substanz, worin die Dottereiemente noch nicht d«»i]t

lieh entwickelt sind. Später lost sich jene Anbaufuog

in Nuoleeli (KeimBeoke) anf, wie sie von aadeiwi Aob-

phibien bekannt sind. Zugl^icli wandert Koim-

blüsofaen naoh der Peripherie des Kiea und dann bemerkt

man eine Abnabme der Aatabl der Keimfleeke, aowie
eine Anhäufung der übrig bleibenden im Gentrum da«
Keimbläschen in Form eines kleinen Elllpsoides

(ellissi). Bei noch weiterer Reuung des £ies beginnt

eine Vermindenng deaXemaaftee« dleMiaii einen Pole
oder gleichzeitig an entgogeDge^ctitfi Fipolpn z^^if^p-.

kann. Die Keimtlecke, welche im Üreonpaokt der

kleinen Ellipse vereinigt sind, bilden wahiiobniiili«h

die Rtebtnngaeplndel, wihrend die übrigen ai«b innnr-
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hilb dw KtlmblbdiMi •vflCwn od«r onTMinilnt

ivisoben die Dottorkörnohen gelangon. Andere Bier

Clinch besitzen nicht die oben beschriebene chrcma-

lopbile Aabäufang; ihre Keimbläschen enlhallen nur

ionuat ««oiff K«rnnft, *bM vi«! Mratnato and

weniger intensiv färWrari carminophüe Substanz.

Di« letztere löst sieb sobliesslicb in wirkliche, läng

Hebe» mtihw «d»r weniger anregelinlesige Körperoben

Auf, welche im Kemsefl onregelm&ssig veribeilt sind

und den Keimfleoken ihren Ursprong geben. — Aus»

fübilicbere Ton Abbildungen begleitete Mittheilungen

itellt R. in Aussicht.

Es ergiebl sieb also in BetrelT der Kntwickelung

its lieim bliscbens von Sperlepes fuscus, daM
duselbe to einem Drittel ms Kernseft und su twei

DtiUeln aus einer voluminösen Anhäufung von car

mioopbiler Substanz besiebt; die letzlere löst sich

beld in Kooleoien auf. Die Zehl derselben reducirt

sieb, ein beller Hof, der das Gante noig^b. ver-

schwindet, die übrig bleibenden Kemkörperctien sind

im Ceotrum zu lileinen Ellipsen angeordnet, welche

«He Rieblugaspfnde) Hefem dflrften. In anderen

Biern sind Anhäufungen von schwach carminopbilen

sehr Ueinen Körperoben im Ksrnsaft vertbeilt.

Derselbe (59' sah das Keimbläschen in Am-

pkibieoeiern ^ron Tritonen und Fröschen) beim Austritt

aus demO?arium oder im Anfange des Eileiters sicli voll-

kennen anliaen, die «bromatepbile Snbetus «ebeint

verdaut zu werden ; was vom Keimblii<<chen übrigbleibt«

iit für das belrefifende Ei ein Fremdkörper.

Sabatier (61) stodirte die Spermatogenese
bei Loci] st a v iridissima, Decticus albifrons nnd

griieus. Die Samenfäden zeigen eine Kopfkappe, die

am TMadea (Mooles snelMres) entstebt, «etobe

sich im Kern der Samenzelle bilden, und zusammen-

Aiaeeend sieb auf drei, eine mittlere und zwei seit-

8abe, ftdndren, die tnsamnieo die Form eines Anbets

nachahmen. Der lange Schwanzfaden entsieht aas

dem Protoplasma der Zelle, diese Sebwinze besitzen

einen gesonderten Axenfaden.

Solger (G2) constr^tirte am stumpfen Eipol von

fialanus improvisas das Austreten von zwei

Kiebtungakörperelien und betont mit Oerst&eker
(1887), dass «jeder Erwerb nur das Resultat eines

lielbewossten Handelns sei" and ein refleotirendes

Wesen zar Voranssetzung habe. S. hatte nämlich

schon früher (1875) gefunden, dass die Faulthiere

eioe bestimmte Verschiebung ihres Plexus braohialis

doch anmögUob bei Lebseiten erworben haben könnten.

Walford (G8) empfiehlt eine eigenthümliche

Methode, am Samenfäden der Forelle zu oon-

•eniien. Sie sollen ninlleb aof Laflblasen in

Ferra nt 'scher • Iiünag (Qlycerin, Gummi arabicum,

floncentrirte T osung TOtt nrssniger Sinre in Wasser)

eiagetrockitet werden.

m. iIIgffMiM Entwlekeling^esebl«ht•. iata-
bUttlehre.

1) Bergb, R. S., Ein mo<1crner Theoretiker and
seine Methodik. Zooiogiar-her Anzei^'er. 1890. XCL
Jahrg. No. 825. S. 17-24. (Polemik gegen die Me>
aodermtbeorie von Rabl, namentlich die zellenarmeo
Keine der BlntMel bebteffiead.) — 8) Cerning, H. K.,

Zor Frage der Blntbildnnt; aoe den Batedern. Areh.
f. micr. Anat Bd. XXXVI. ü 4 S 516-527. Mit
l Tftf. — 3) Dohm, A., Bemerkungen über den
neuesten Versuch einer Lösung des Wirbelthierkopf-
Problems. Anatomischer Anzeifter. Jabrg. V. No. 2.

S. 53 — 64. No. 3. S. 78 — 85. (Oegen lUbl's Me-
sodermthoorie.) — 4} Brlanger, R, von, Ueber den
Blastoporns der sauren Anpbilrien, sein Sebieksat nnd
seine Beziehungen zum bleibenden After. Zoologische
Jahrbücher. Abth. f. Anati mio und Ontoj^enie bd. IV.
U. 2. S. 239—256. Mit 2 Taf - :>) Hamann, 0.,

Ucbcr die Kntstehung der Keimblätter. Internationale

Monatsschrift f. Anatomie f tc Bd. VII. B. 7. S. 255
bis 867. H. 8. S. 895— 319. Mit l Tai, — 6)
K aostaer, S., Ueber die Rildang von aoisBalen Moslml-
fasern aus dem Urwirbe! Arrh. f. Anat. Ar.it Abth.
Suppl. S. I — M. — 7} Kiaussner, F., Mrhrfach-

bildungen bei Wirbeithieren. 4. Müncher "1 3s.

Mit 12 Taf. — 8) Kumm. F., Zur Anatomie einiger

Keimblätter. 8. Inaug.-Diss. Breslau. — 9) Maurer,
F., Die erste Anlage der Mils und das erste Auftreten
Ten Ifnpbatlseben Sellen bei Anpbibien. Hofpbole-
gisches Jahrbuch. Bd. XVI. H. I. S 203 — 208.

Mit 2 Holzschn. — 10) Minot, C. Sedgwiek, The
Mesodcrm and the Coelom of Vertebrates. American
Naturalist, p 877 — 898. Wilb 5 figs. — 11) Sa-
massa, P., Ueber einen Primitivstreif in der Area
opsea. Inaug. Dia8. 8. Mfineben. 24 Ss. Mit 1 Taf.

18) Sebinbewitseb, W., 8or la signifieation des
oellules vitellines cbes les Trachtotes. Zoologieeber
Anxeiger. Jahrg. XIII. No. 340. S. 399—404.

Corning (2) untersuchte bei Reptilien: Tropi-

donotas natriz, Lacerta agilis, die Frage, ob sieb

das Blut aus dprrs Fn ? ri n r rri h'ldct. Rs lü<?'!t

sieb nur sagen, dass die Anlage der üefässe, welche

aas dem Bntoderm betstsmmen wtrde, in eine sebr

frühe Embryonalperiode zurückgehen müsse und dass

diejenigen Zellen, welche die Blutinseln erzeugen,

schon frühzeitig aus dem Entoderm in das Hesoderm

gelangen. Die Ablfisung dieser Zellen mösste in elnef

ganz bestimmten, rasch vorübergehenden Entwicklungs-

periode stattfinden und nur ausnahmsweise würden

blnlbildende Zellen sieb spKter noeb Tom Bntodenn

ablösen. Wahrscheinlich stammen die Blutgefässe aus

dem Entoderm und aacb die Btutinseln entstehen aus

dem Entoderm. Die betreffenden 2^11enstränge des*

selben haben aber mit den Dotterkernen niebts n
tbon, was Knpffer n 8^2; angegeben batte^

Ton Er lang er (4 1 lässt nach Untersuchun-

gen über den Blastoporns der Amphibien den

bleibenden Anns aas dem am mebten eeatialwfrla

;.;rl':^gi'non Theile des Urm indi^^ hervorgehen, während

der am weitesten dorsaiwärts befindliche den Keuro-

ponis nnd den Cbaalla neaNnteiieas bildet. Bei den

Anuren, von denen Rana escolenta, Rana fusca, Bufo

variabilis. Bufo vulgaris and Bombtnator igneus unter-

sucht wurden, kommt noch der Umstand hinzu« dass

die Stelle des Blnstoporas, ms wekdier der Anns



barrorgtht, v«r&b«rg«h»iiil verMbloiMii und in
letztere erst später wieder durrh Durchbrach eröffnet

wird, wäbrend b«i den Urodeteo nach den Angaben

Anderer der an metsten eentralwSrts gelegene Theit

des (Jrmundes niemals verwächst, t. B. hält es des-

halb für gerechtfertigt, die Bildung des Anus bei den

Aauren &\s sonindär modiücirt zu betracblen.

H»man n(d)Teniacbt eine mecbaoisohe Erklä-

rang der Bnttteliant des KeimbUtUi n geben,

indem er die Bildung des Entoderms als bedingt durch

die Qestalt, Lagerung and Bewegungsart der Blastala

oder Morula nachzuweisen unternimmt. H. nnter-

•ebeidet drei nnter einander durch Uebergänge ver«

bnndene Kntstehnngsweisen des inneren Keiniblaites

als Delamination, Ingression und Invagination. Im

einfaebslen Fall gruppiren sieh die aue der Eiselle

hervorf5e(j;angenen Blaslo liieren zu einer eioschichtigen

Blase, der Blastala, die, bei Quallen and Hydroid-

polypen in'aWatser abgelegt, sich in Spiraltonren mit

Immar demselben Pole voran bewegt und so ihre an

fanRS V 11?! ig 15 Qestalt mit einer eiförmigen vertanscht.

Das Eatoderm bildet sich am hinteren Pole, dessen

Zellen bei der roürenden Bewagnng den geringalen

Druck auszuhallen haben und sicli in der Ruhelage

befinden ; diese Zeilen wachsen auf Kosten der Inhalts-

ilässigkeit der Blastula, theilen aieb and werden passir

In die Blastulahöhle gedrängt. So entsteht durch

Ingression ein si>!id"<; EntodertM, I3e(i;ilt die Blastala

ihre ituglige Gcsuili bei, «las heiüsl, bewegt sie sich

niebt ntii demaelben Pole roran, so antalabl eiM In-

TaginationsKa<;trnlft. Diese Bildnnpsweise ist im

Qegensaix ta den Angaben Ha ecke l's and Hertwig's

am wenigsten verbreitet. Die Delamination und die

Entstehung der Morula wird in ähnlicher Weise er-

Uirt. Zu ihr gebort die sog. Oastrulatioo durch Epi-

bslie. H. erörtert endlich die Krage, warum die Inva-

ginnÜM ntobt die ursprüngliche Bildung$weise sein

kann und verwirft mit Kleinen berg die Haeekersobe

Hypothese.

Klaussner (7) lässt die Mohrfaobbildangen
anf sveierlel Art entiteben, nimlieb entweder datdt

primäre Pluralität der Anlage oder dnrch Pission mit

Postgeneration. Wenn durch mechanische Ursactien

eine Spaltung der Keimanlage geschieht, so erzeugt

die abgespaltene Anlage das ibr feblende niebt ans

sieb selbst, wie man fiühorwoLl anjjienoinmen hat,

sondern durob Postgeneration aus dem Nachbarutate-

riale. Die erstgenannten Mebrfaebbildungen sollen

Wi« binber als Zwillings-, Drillings-, Vierlingsbil-

dangen, die auf dem Wege der Postf^eneration ent-

standenen als Zweifach-, Dreifach-, Vierfaohbiidungen

bsMlobnal weidao. X. mbihU liob niebl» dan dlsM

Unteraeheidnaf noob auf aebwacbao FAtien stobt.

Hanrer (9) leitet die Lonooeyten dos Darm«
canales von den Epitbelzellen des letzteren, also

vom Entoderm ab. Die Untersuchung wurde an

Kaulquappen von 4-*-6 mm Kürporlfinge angestellt;

die dnrob CaryoaiHose ontstandonon Zollen wandern

nnm Thoil tn die Sebloimbant selbst oin. Die Hill
entsteht du- li Einwanderung von Lei:rni-yt-.n längs

der Darmarlerieii in die Waodung der A. meseulerica

(superior), welobor die erste Anlage der Wlt wie oin

rundlicher gefässhaltiger Tumor ansitzt. Bei denllro-

delen stammen die Zellen der Milz aus dem Epithel

des Magens und lagern sieb Aesten der A. meaenterica

an. — H. ist geneigt, boi allen Vsitobratsa dio Miln

und die Lymphdrüsen, sowie vielleicht die rothen Blut-

körperchen TOB Zeilen des Entoderms bypotbelisob

ontstoboB tu laasoB.

Hinot (10) pablicirt eine sorgfältig zusammen-

gesteltto Ooborsiobt der Soparationsersobeinnn-
gen am Säugeth ierei , nebst sohematischen Abbil-

dungen. Schon 1877 hatte M. als allgemeine Kegel

bingestellt, dass bei allen Tbieren das M einer totalen

Dotierfuri'hung unterliegt, wobei die Eotodermzellen

sich häufiger theilen und desbalb kleiner werden, als

diejenigen des Bntoderas. Die Variationen beziehen

sich auf den Grad der letzteren Differenz, auf den

Zeitpunkt, wann sie auftritt, endlich auf die Art der

Anordnung, sei sie nun polar oder durch Abspaltung

ebaraoterisirt oder von einer axialen Binfaltoag bo-

gleitet. Es bleiben nur wenige Fälle, in denen der

Segmentirangsprocess zor Zeit unvollkommen verstan-

den bleibt. Die Blaatniawird als Dladorm bexeieb-

net. wodurch die Zosammsnsetsong des Keimes aus

zwei rerscbicdcnen Zellenlagen ausgedrückt wf^rden

soll. Ais Mesoderm werden von den Autoren sehr

verschiedene Dinge beseiebfl^ »ialieli a) amSboido

Wanderzellen. oder mesamöl i 1-^ Zöllen; — b) em-

bryonales Bindegewebe, oder Meaeocbym, nämlich

dnrob ibre Portsfiise unter einander Tttbondene Zellen;

— c) Endothel, welches zwei oder mehrere getrennte

Säcke liefert. — Sehr interessant ist Peripatos ca-

pensis als Modell der Umwandlung einer Gastrul»

durch Verlängerung des Ormnodes und Verwaobsong
seiner Ränder in bilateral symmetrische Verlebraten,

denn auf Wirbellose lässt sich nach M. die Theorie

vorlioSg niebt nnwenden. Anpbloxns ist koin
W i r ^ -

1

r h i e r und der Dotter gehört StotS IQm Kslm
resp. zum Entoderm des Embryo.

Ssmassa fand hart am Rande der Keim-

Scheibe eines Hühnereies einen Primitivstreif.

WabraebolBlieb llsst sieb diese mceontrissbo tag*
eine' s r st normalen Primitivstreifens als atavistische

Erscheinung erklären. Denn der Primitintreif den
Vogeleies ist niebts weiter ab d«r allmUlg im iMfn
der Pbylogenie vom Rande her gegen die mitllofO

Rsgtoo der Keimsobeibe rerisgerto Urmund.

.Sch i m k e witsch (12) lässt bei Amphibien nndi

Tracbeaten (Hydropbilus' die Dotterzellen an der
Bildung des Epithels der Darmbbhle (mesenleron)

tbeilnobmon. Sie stammon vom Entoderm nnd bo»

wahren lange ibre embryonale Kesclk.-klTenheit. Bei

Spinnen und bei Gryllotatpa liefern sie wabrsobeiolicb

allstn das genannte Bpitbel.
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IV. Speelelle Eitwiekelugsgetehiekle.

A. SniwiokeloDg-'u^^i Sichle der Fitcke und
Amphibien.

C«rr, J. W , Notes on th tbe lüdest V'ert«brate.

Anatomy and Development of tbc Lancelet (Amphioius
laneeolatDs). Tno««otions of tbe Nottin|baa Nttaial
Histoiy Society. 1888. p. M. S) CbUrilfi, 6.«
Sa! miotomi e ani nerri della tcsta pMtoflon t della

regione proeeinale del tronco negtt emlnioni degli

Aofibi anuri. Monitore zoolof^i^o italiano. Anno I.

No. 1. p. 22—28. — 3) Cunninghara, J. T., Re-

niarks on some Teleostean Ova an i thcir Dt velopment.

Report of Ibe 58tb Meeting of tb: British Association

for tbe Advanoement öf Soienoe at Batb in Septbr.

1888. 8. London. 1889. p. 703—704 CBerieimar
1889. S. 75. No. 14.) — 4) Dersel be, Keprodoottoii

nevelorment of Tclecstean Fisbes. Journal of lks
Mahne Biological Association. Str. II. Vol I. p. 10—54. —
5) Kige n mann , C. H. EggTDembranei and Hicropyleof

Osseoa« Pishes. Ballet, of tbe Museum of Comparative
Zoologj. Vol. XIX. p. 129 — 155. With 3 pis. -
Q DeraolbOt Oa Um dovolopuMOt of Califoraia Food
Piebflo. Amerieui Notonltet. VolZXfll. p. 107—110.

7) Derselbe, The Development of Micrometrus

ag^regatus , one of the viviparons Surf-Percbfts. Ibid.

f.'
923 — 927. — 8) Erlanf;er, K. von, Leber den

Blastoporus der anuren Amphibien, sein Scbiciual und
>eine liesiebungen zum bleibenden Afirr. /iOologiscbe

JUrfaüober. Abtb. iilr Anatomie. Bd. IV. H. 2.

S. m—«57. Mit 9 IW. 9) Oatobouae, J. W.,
The Development and Life-historr of tbe Tadpote.

.Tourn&l of Micrügraphy. N. Ser. 1889, Vol. II p. 111.

p. 209. — 10) Goctte, A., Abbandlunfjcii zur Kut-

»tcklungsgeschiohte der Thii rc. PI. .'> Kutwickeiungs-

fceschicbte de« Flussneunaugt s (Petr.imyzon fluviatilis).

Ib. L 4. flambarg. 95 Ss. Mit 9 la/. n. Holtsebo.
— fl) Rennegoy, F.. EmbrjogtSnie de la Iruitt.

RecliTches fiur le d^vetoppflment dos poissons osaeux.

Kcvue scientieque. T. XLV. No. 23. p. 723 — 724.

(Bericht f. 1889. S. 82.) - 12) Houssay, F., Etul.s

embryog^oiques sur rAiolotl. Arcbivea de zool igie

eip^rimentaie ; t gin6rale. T. VIII. p. 14:1 — 244.

Atoo 5 pl. CBoricbt /. 1889. S. 88.) — 18) M'Xn-
tosb, w. GL aod B. B. Prinoe, On tbo DeTelopnent
and Life • Histories of tbe Teleostean Food- and other

Fishcs. Transactiona of the R. Society of Edinburgh.

V>.1. XXIV. P. III. p. G65 - 946. With 28 pls. -
14) Derselbe, On the larval and po&t-larval Stages

of the Sole aod other Food-fishes. Report on the 59 tb.

Mootiog of the Hhtiah Aaaoeiation for tbc AdTanceaent
of Setonoe at NewoMtle^opon-Tyii« in 1889. London,

p. 61S. — 15) Kellogg. J. L., Pronephros of Amblf

'

Stoma puDctatum. John Hopkins' University Circolan.

Vol. IX. p. 59. ~ K) Kupffer, C. von, Die Ent-

vickclung vcn Petrumyzon PlaucD. Aroh. f. micro-i^c.

Asat 11 XXXV. H. 4. S. 469-558. Mit b Tif.

— 17) Mitropbanow, P., Ueber die erste Anlage der

SdteiioiKUlO MiPlagiostomen. Warschauer Universitäta*

naebrichton. 1889. CRoMiaoh.) — 18) Mitsokari, K.»

On the Foetal Vembraaea of Cbelonla. Anatoinleeber

Anzeiger. Jahrg. V. No. 18. S. 510-519. With
12 figs- — 19) Mollier, S., üeber die Kntatehung des

Vürnierensystcma bei Amphibien. Arch. f Anat. Ana-

toniacbe Abtbeilung. H. 3 o. 4. S. 20ä — 23ä. Mit

9Taf. — 90) Nestler, R., Beitrigetur Anatomie und
EntwickelaogMeoeibichte ron Petromraon Plaoeri. 8.

loang.-DiH. 8. Leipzig. 84 8a. Mit 1 TOf. — Sl)

Deraelbe, Daaaelbe, Archiv für Naturgesrbtchte.

Jahrg. 56. Bd. 1. H. 2. S. äl-112. MU 3 Taf. —
22) Deraelbe, Dassulbi-, Zoologischer Anzeiger. XIII.

Jahrg. 1890. No. 325. S. 11-12. — 28) Ueraolbe,
Od tbe Anatonr »od Oefolopoientil Hiitory of ?etro>

myioB Plaeeri. Annale and Kagaxieo of Materal
History. Ser. VI. Vol. V. No. 27. p. 262 - 263. -
24) Parker, T. J, Note on tbe Foetal Mt^mbranes o(

Musteltis antArcticus. With an analys;s »f [h-i pst-udo-

amniotio fluid Transactiona of tbe Ne« Zealaud Inati-

lute. 1*89. Vol. XXVI p. 331—339. — 25) Platt,
Julia B., The Anterior Ilead-Carities of Aoaetbias.
Zoologischer Anzeiger. Jabrg, Zill. No. 384> 8. 889.
Mit 1 Holaaehn. (Eoabryooeo von Aeanthias haben ror
den prSmandibalaren HSblen nreh eine paarige Spalte

im Mesf»derm vor and lat'iralwsrf.s von der Augen-
biaüe). — 2C) Sm i tb, ün the Devel' pme.Qt oi Syngnatbas
acus L. Proceeiings of the Society of Natural Uistory

at Glasgow. Vol. II. P. 1 a. 2. — 87) Schneider,
A., Zur frühesten Kntwickelang heaoadere der Moakeln
der Blaanobimnobier. Zoologische Beiträge. Bd. IL H.8.

S. 251 — 266. Mit 1 Taf. — 28) St ü vc, R , Beitrag nur
Keontniss des Baues der Eileiterdrflsen bei den
Amphibien. Arch. f. microsc Anat. 1889- Hd. XXXIV.
H. I. S 128-131. Mit 1 Taf. — 29) VialU-ton, L ,

Diveloppement post-cmbryonnairc du rein de TAmmo-
cfete. Compt rend. T. CXI. No. 10. p. 899— 401.
— 80) Tooltsko». A.. Bin Beitrag aar KMOtniaa d«r
Aaientwfekelong. Zoologiteber Anfeiger. Jabrg. ZIH.
No 337, S. 814—315. — 31) Wi e ri , ,

. h . i m
,

R., Bei-

ttiine tiir Kntwjpkelurig von Prutcub av.^n'\,rus. Areh,

} ra'croso. Anat. Bd. XXXV. H. 2. 121-14Ü.
Mit 2 Taf. — '62) Dersel be, Beiträge zur Kntwickelung
\'on Salamandra atra. Bbeodas. Bd. XX.WI. H. 8.

S. 469—482. Mit 1 Taf. — 18) Will. L. Zur Bat-
wickclungsgc sohiebte dea Oedto*a. Blolog^aebei Central-
blatt. Rd. X. No. 10 und 20. S, 592 — 600. Mit

8 HoUschu. - 34) Wilson, H. V., On the Develop-

ment of tbo Sea Brass (i^i-rranus atrarius). John
Hopkins' üniveraity Circular.^. Vol. LX. No. 80. p. 56
bis 59. With 8 euts. (Die Organe der Seitenlinien der

Fische und Anneliden sind einander keineswegs hoinolojj

)

Cunningham (3) giebt eine Scbilderang der

Bier f OO Pitohoa: Soloa vulgaris, variegata. Plon-

ronecles microcephalus, Scomber scomber etc. C. be-

streitet die Richtigkeit der Ansicht vonRyder (1882),

dass das Herz, welches bei Teleoatierembryonen mit

•Itter PerieardkdbSble la effmo Verbledeag tritt,

die$e mit ]r-- r>otterböh!e eingehe, vielmehr handelt

es sieb bei dieaem venösen Kaame um die offen ge-

bHebeoe Ktimhdble (aegmeatatien oavity). Abgesehen

Ton einigen Modiflcationen achlieast sich C. den An-

gaben von Shipler (Beriobt f. 1887. 8. 84) bei

Fetromyjon an.

Houssay (12) führt seine friiheren Angaben über

die Bntwlekelaog des Axelotl «peeteller duroh

und bebaup'dt die voltkomruene Ilomodynamie des

peripheren Neiveosystems seiner 1 0 Kogfsegoiente mit

dm . Rfiokeuttarinaeineniemi.

Kq p ff• r (1 6) «rUftrt sieb bei Oologeabelt einer

Schilderung der Bntwiokelon^ von Petromyzon
Pianeri für die embryologischen Abschnitte einer be-

rühmten Monographie (Bidder und Knpffer, Unter-

sochongen etc. 1 857) ttod die Theorie des AMp
Wachsens der Norvonfasem aas den Zellen des Kacken-

markes und der Spioalg.'tnglien verantwortUoh, an

welober K. im Weeeattleben aoob beote feithilt. Doeb
mögen bei den Hirnncrvon deren spinale Antheilo auf-

wärts in der WirbeUbierreiho an Bedeutang abnehmen.

Die Anlage der dorialen SpinalnerTon laol. ihrer

Qanglieo trenant liob niobt tob Noaialrebr, die Ver>
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•6 KiAVtB, StmfieiiLQiiaaeiaomcBTK.

WiidaiiK Ist «ine danwiide und K. s«»lf«1t nfolit dtraa,

dM8 Jasselle für allo Wirbelthiere ^ilt.

In Betreff der ersten Entwickelung ergab sieb,

dam MWoU du btfrodiUt* EI, »Is dl» «nton

PnrebwigBMUM», «0«l« »nob «Ue embryonalen Zellen

noch an 3 mm langen aussehlnpfenden Larven ein

äossdrei dott^rballiges uud ein inneres dotterfreies

PNto|d«tiu mfmlMo. Nqt dia Ivtettn, du algent-

liche Prn'.nplasma belheiligt sich bei der Befruchtung

und späteren Zellentbeiinng; der äussere AbaobDttt

od«r das Psrspluiitk verbilt aieli passiv. Als Ts-
loblast bezeichnet K. eine Zellengruppe, welohs

während der Gastralation innerhalt der dorsalen

Blastoporuslippe zwischen bixoderat iind Entoderm

Boftriit und aas den Uebsigaogssellen am Umschlags-

rande beider primären KeimblältPr in einander hervor-

geht. Whitman (Ber. f. 18»7. S. 101) hat den-

sslbsnNaiDsn bsi Cispsin« fOr »ia« snsobsiiisnd b«mo-

loge Zellengrupje verwendet Der Teloblast liefert

ZellSQ für die hintersten mehr distalwirts gelegenen Ab-

sobnltta dss Hssodsrm tind ist mit der Schwanzknospe

von Teleostlern und der sog. Sioliel bei Amphibien.

Keplilien u'tI Vögeln identisch. Der Gaslrulamud

des Neunaugeiiaies wird wie K. früher (Ber. f. IttÖÖ.

8. 8t BAd 8S) ssig(s, SQoi dsdnttivsii Anns, mitbin

existirt kein Canaiis neurenlerirus. Der Teloblast

lisgt dorsalw&rts vom Prostoma, die Sichel aber

rstrastomsl. — ImBegian ibrsr Bildung Ist disAngsn-

blase unpaar und median gelegen, die Augen sind

dorsale Bildungen und das Infundibulum das proxi-

male Ende der Axe des Neurairohres.

Am Hira tsig«« stob Csfjromitsssa sist wsan sin

spaltförmiges Lumen sich gebildet hat, sie liej^on aus-

schliesslich in einer ventriculären Projectionszone, ob-

glsisb disWuid des Nsoralrobiss aar von siasrZslIsa»

reihe gebildet wird. Aus diesen Bpitbsizellen sind die

primitiven Gauglienzellen nicht aber von kugeligen

Keimzellen herzuleiten. — Zum Complex der N. tri-

gsa>iaos,Mnstico- facialis aod vagos gsbSis» Jsdssault

a) ein dorsaler Spinalnerv m\i Twei Aesten, einem

für die dorsale Kante des Kopfmesoderms eto. und

•insB msdialsn satrslwlrts mlsnftodsa, dsr dss

Spinalganglion enlbält. — b) Ein mediales und ein

laterales Ganglion, letzteres stammt von der Epidermis,

bside aber hüngen mit dem Hirn nisammen. — c) Ein

(sder mehrere) Ganglion epibranchiale der eben ge-

nannten Herkunft. — d) Endlich die Nn. branchisles.

— Zahlreiche Detailangaben und literarische Erört«-

Tttagwi alad Im OrtglBsl nssbsassbsa.

Mftsuknri (18) bemerkt über die Fötalmem-
branen TOn Clemmjs japonicns nndTrionyx
japonious, dass die Gegenwart eines Proamnion

and die Art, wie es durch das Amnion ersetzt werde,

bemerkenswerth sei. Ferner die Existenz eines Canales,

der vom distalen Ende des Amnion ausgebend, dessen

HSUang mit assb sosssa bin sl«b Sffosn ISast. Badlisb

ist eine rudimentäre Pl.icenta vorhanden. —
Zwischen den beiden genannteu Cheloniern exisliren

fibrlgsos Uslosrn Piffsransn.

yoliisr(19) fMSt dis Rssaltsts ssiasrUntsr-

Bucbangsa flbsr dss Voraisrsnsjsisn von Tritsa

alpestri.s fol^iindermassen yusammen. Die erste An-

lage findet sich bei einem £mbryo von drei Somiten.

Sis sraebsiat vis sneb bsi Bafo and Bus In Oestsit

einer soliden Verdickung des parietalen Mesoblastes

zwischen Urwirboln und !?eitcnplatte. Nachdem dieser

Segmentwulst seine volle Grosse erreicht hat, beginnt

darin dis srsts Spar sinss Lamsn siebtbar sn ««rdsa

und man erkennt, dass sich derselbe ans zwei resp.

drei segmentalen Abschnitten aufbaut, die als Aus-

stülpungen dsr bstrsfltadsn Somitsn, in dsrsn Bsrsisb

sie liegen, erscheinen. Jede von diesen Ausstülpungen

oder Divertikeln mundet mit einem Trichter in den

ventralen Abschnitt einer Crwirbelhöhle da, wo die-

sslbs in die unsegmentirte Leibesböhle übergabt IMs

peripheren Bnden der Divertikel, die in convergenter

Richtung von den Somiten auagehen, versohmelzea an

•fnem gensinscbaftliebsn Lingsesnal, von dsm dis

zwei oder drei Lüngsconimunicationeii ausgehen und

der sich in den ventralen Theil d«r Vomiere fortsetzt.

Bei ainsm Embryo «arsn bsidsrssits drst Tomisran-

trichtsr Tsrbaadsn. Dsr tratrale Theil entsteht aus

einem von der gemeinsamen Vornierenanlage ab-

geschnürten kleineren ventroiaisralea Abschnitt, der

nar «a ssinsn vordsrslsa End« mit d«m farsrwftbatan

Horizontalcana! des dorsalen Tbeiles der Vorniere in

Communicatiun bleibt. Disasa urspröngliob gestreckte

GanalstSck gestaltst sieb spitsr m slasm bogsn-

forroigen um und windet sich schliesslich zu einer

S förmigen Sobteif", die an ihrem di.stalen Ende in

den Vorniereagang übergeht. Von dem Vornieren-

gang nimmt sin vsidsrsr Absebnitt> dsr im Bstalobs

der zwei auf die Vomiere folgenden Somiten zur Ent

Wickelung gelangt, seine Entstehung aus deiu pe-

ristslsn Ksssblast. WabrsobslnNoh liegt das jeweilige

distale Ende des Canales dem parietalen Mesoblast

nar auf und ist nicht mit ihm verbunden. Der Rcto-

blasl b&t bei den untersuchten Amphibien an dem
Aufbau der Vorniere keinen Antbeii.

Nestler (22, 23) sah bei Petromyron den

Oesophagus als anfangs solide, wulstförwige i£pi-

tbsllsliraoberang längs dsr nntsren Kants dsr dsrsatsa

Falte im Kiemenraum entstehen.

Vialleton (S9j unterscheidet zwei Abtheilungen

dsr Niere bei Ammoooetes. Der proximale Ab-

schnitt besitzt Glomeroli, welche am freien Rande des

Organes liegen; dieser Abschnitt atrophirt bei

grösseren Thieren. Der distale Lappen bildet den

grSssersa Tbsil dsr Nisrs nad ssins Glomsfalt bildsa

eine förmliche Säule, keineswegs ist nur ein einziger

Qlomerolus vorhanden (F. Meyer, 1876). Der

WolCsobe Gang verllafl hier am freien Hände,

vrilbrend die Qlomeruli an der ventralen Fläche des

Organes liegen. Die embryonale Niero (Mesonephros)

nimmt bei Exemplaren von '6—
1 5 cm an Volumen be-

trlchtlieb tat bierra tragsa Blnstfilpangea das

Peritoneal- Endothel.'! bei, die als kleine Zeilenbaufen

erscheinen. Aua denselben gehen bei Larven von

4—8 an Liage nsoa Gisrnsmli bsrrar, SQbnarsn mb
van P»ritsaaal>Bndstbsl ab nad Tarbladsn slob mit
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dtm WolfishoD Qanf«. Di« Utibwid* Iflwa im
Neaoauges geht daher aos dm Waslntblin JWM
disulen AbschniUea hervor.

Voeltskow (30) gelang «B im Juli aof Riffen

nahe der KifU von Sansibar einen weiblichen
Ä»l (Mtiraena 9g.) zu fangen, der viele reife, ovale,

duccbsichtige, unbefraohlete Eier enthielt, von 2,5 bis

S mm Liagt Mf f

—

%i um DMt«.
Wiedersbeim (31) lieferte Beiträge zur Ent

Wickelung von Proleus aogaineas. Der nervöse

TiMil d*r Hypopbysis embri iSnnto D8ftiobenr«lM

•iD jnimitivfts Rieohorgan darBteHen, das nach Aas-

bildang der paarigen Riechnerven verschwindet Die

proximale Extremität eotslebt über einem einzigen Myo-

mer. Di« iosseren NasenfiffnaogoB idad wie b«i S«la-

obiern nahe an die Muni-palte gerückt. Die Nasseren

Keime treten aunücbst in Form von drei schief ge-

lAgwtoB Pailllen mat. Dl« BitrenllitoB ftellra u-
fangs dorsalw&rts and distalw&rls gerlobletd Anh&nge

der, wie die Teleostierflossen. Die proximale knickt

sich im Ellenbogeogelenk schon bei Larven von

16 nm L&oge, diese haben mt sw«i (statt dni) Pin-

ger, die dorsalwürts and rentralwärts gerichtet sind.

Di« distale Extremität ist noch ein kleines Knötchen,

der 8«bwMii koit md bi«ft, ««fB PIommmiui Mtit

sirb bi.s in die Nackengegend fort. Das Coelom ond

die Mascoialar differensiren sich bei 13 mm langen

Larven. Später greift die proximale Extremität aof

di« beiden anstossenden Hyomeren über. DieVornier«

e'itspncbt dreiSomiton, sie mündet mit zwei Trichtern

jederseits in die Leibeshöble, besteht aus einem Con-

votvt von SchlKocltaii, liegt nsbot drayomitroDglDgoo

frei in Bluträomen der Yv. cardinales posteriores. Die

rnndea rolhen Blattellen tbeilen sich caryomitotiscb.

Dio Dani«pttli«ln1t«D zeigen amSboide Bewegangen

and iNiMB Sotterkörncben. Halbtirkelfürmige Canile

ond Longen entstehen frQh. Das Kacbhirn ist stark

•niviokelt, der vierte Himventhkel breit. Die klei-

voB A«K«abUt«ii »itwlokoU sf«b f«n»o wl«
bei den übrigen Vertebraten. Die beiden Riech-

bliteban bilden orqnrfinf^ich «ine mediane, dicke, mit

dMi InftndlbniQtt tonmineiihängende RleobpU^;
ibro starke Entwickelang, sowie die der Gebörblum,
rompensirt dip rndimpntärpn Augen beim erwachsenen

Thier. Die Zaüae eniwiciieia sich sehr früh wie bei

don SsüMbierMbappon uf oiaer froiSB Popin«. Der
Primordialscbätlel v(>rhält sich wie hei ?-^~-^wän^ten

Amphibien, der Kopf siebt anfänglich dorn einer Tri-

ton- odor SobnondArlorv« ibniiob; «• ist tin« Spur

flines vierten Epibrancbiale vorhanden.

fpfSfU? (?:^^; lieferte Bfliträge zor Entwicke-

lungsgeacbicbtevonäaiamaodraalra und ma-

•olosa. DioOofalotioB ftodoibol «rsterem nur «imnol,

im Prohjabr statt, die Samenfäden bleiben aber im

Eeceptaculom semiois des Weibchens bis tief in den

SoiBiBsr binoin lobendig, was sebon Ciornak (1843)

wosste. Der Embryo nährt sich im Hieras, wenn sein

«igooer Dotter anfgebraucbt ist, durch Verschlucken

der MS Zusammenfliessen von 40—CO Eiern in jedem

dar beiden Fhwbtbllter «itatMdoBonDottarilissigleit.

itm. M.L

Denn nur da« am Dieraaaiisganf gologono Bi ont>

wic'-:i<]' sich nach v. Siebold (1858) jederseits. Auch

das Mutlerthier trägt zur Ernährung des Fötus bei,

dorob Beiatouorong von Blat, Lymphe and serfallen-

den Epithelien, wenn die Nabrungseier aafgebrauobt

sind. Alles das erinnert an die Süugethiere, wie aaob

Stäve (Geaerationslebre A. No. 29) benorhob.

B. EntwiokeluDgageschichte der Beptilieo und
V«gtl.

1) Bemmelen, J. F. van, Aanlej^ der voorste
ledemateti bij embryonen van Tropidonotus natrii.

Tijdsebr. de Nederlandsoh Dierkoodige V^reeuijing.

D. II. Afl. 3. p. XI. — 2) Engel, W., Beiträge zur

Kenntniss der organischen GmnSsnbstanz der Schalen
von Reptilieneiern a. s. w. Zeiloobr. f. Biologie. Bd. IX.
H. 8. S. 374—385. — 3) Fano, 6., Etüde phyaiolo-

gique des premiers Stades de d^veloppement do eoeur

embryonnaire do poulet. Arcbives iteliennes de biolo-

gie. T. XIII. F. 3. p. 887—422. — 4) Fano. ü. e

F. Badano, Salle üsiologia del coore embrionale del

polio nell primi stadi dello aviluppo. Arohivio med.
Vol. XIV. Mo. 6. p. 118-162. Con 14 fig. (Bipe-

rimeate über Palscnrven, Systole ond Diastole des

Herzens bei Hähnchen, die einige BebrStangstage alt

waren.) — 6) Fasjla, 0., De quelques anomalies de

la Iif;ne primitive dans 1e poolet. Contribution pour

son interpr^tation pbilog^n^tique Arch. italiennes de

biologie. T. Xltl. F. 1. p. 82—88. (Ber. f. 183a.

S. 84.) — 6) Garman, S., Oo tbe Evolution of the

Botttosnake. Proeeedlngs «f tb« Boetoa Soeiety of

Natoral Hfstory. ToL XZIT. P. 8. p. lC7->m. —
7) G 0 1 d s t e i n

, H., Beitrüge zur Kenntniss des Eisabnea

bei den Reptilien. Inaug.-Disa. 8. K5niRsb?rg. 18 Ss.

Mit 2 Taf. — 8) Oppel, A,. Ueber Vorderk 1 mitcn

und die Kopfböblc von Anguis iragilis. Arch. f. miorosc.

Anat. Bd. XXXVl. Ii. 4. S. 608-627. Mit 1 Taf.

— 9) Sarasin, P. d. F. Sarasin, Ergebnisse natar-
wissMieehafHleber PtorMbongen aof (Teylon in den Job*

ren 1884 l°^r,. Bd. U H. 4. Zur Entwickelonßs-

gesebichte utid Anatomie der ceylonesischen Blinftwiihle,

Ichthyophis glutinös». Tbl. IV. (Seblass.) Folio.

Wiesbaden S. l.*)!—263. Mit Holsscbn. und lü Taf.

(S. Ber. f. 1889. S. 104. No. 254 } — 10) Schwalbe,
G. , Ueber AorieoiarbSeker b«i Bopttlien; ein Beitrag

zur Pbylogenie das insserea Obres. Aoat. Am 1)191.

Jabrg. V! Nr 2. S. 43-.')3. Mit 2 Fig. — 11)

Voeltzküw, A , Ein Beitrag zur Kiablage bei Croco-

dilen. Zool. Anz. Jabrg XIII No 332. S. 190-192.
(Crocodilus vulgaris legt etwa 80 Kier von 8 cm Länge
auf 5 cm Dicke.) — 12) Wenckebach, K. F., Der
Gastralatioasprooeas bei I^aeerta agilis. Anatom. Anz.

1891. Jahrg. Vt Ne. t, S. 57-60. No. 8. S 7S
bis 77. Mit 15 Fig. — 13) Will. L., Zur Batwioke-
lungsKesohicbte des Gecko's. Biolog. Centralbl. Bd. X.
No. 19 u. 20. S. 592—600. Mit 10 Holzschn. — 14)

Zebntner, L., On tbe Development of the Feet of

Cypselos melba. Ibla. 8er. 'VI. Toi. IL Hob 6. p.
196—900

Oppel (8) schildert die fintstebung der Vorder-

kopfaomiten ond der KopfbSble ron Angais
fragili.^. Wie bei den Selachiern bildet sich der M.

oculi rectus extemas aos dem dritten Somiten, welcher

später als der etit« auftritt. Ber K. trooblearie bat,

wie bei anderen Reptilien (Ho ffmann, Bericht f.

lHs9. S. 94) ein Ganglion und der M. obliquns sope-

rior entsteht aas dem zweiten frühzeitig riiokgebildeten

Semiten. Der erste Somit llefort die KopfbAbie, ans
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ivt sieh die »m K. oealomotoriiu lonerrirten Angmi'

muskeln entwickeln. Dio vierten un<l ffinften Soniit«D

gehen früh zn Grande. Jedenfalls ist die dorsale Meso-

deringllederung des ReptilienkopfM diM«lbe wfo bei

dM Selacbiern.

Schwalbe (10) findet bei Emys lotaria var.

taarica vier Auricularböcker. Der erste wird

Moh AnrieoUrlng«! gMauit, der «weit» iit d«r

Trommelfeltliügi»!, der drilti> (gehört (lern ersten Visco-

ralbogen, der zweite and vierte ventralwärts gelegene

dem Zungenbeinbogen, der erste den Kieferbogen an.

Die Scbildkröt« bat kein äusseres Obr, trotzdem aber

vorübergehend, bei 7 —^10 mm langen Embiyonetl

Höcker oder Hügel in der Ohrgegend.

Weoekebaob (12) theflt du Bntoderm nnob

Datoraoobnogen an Laoerta agilis ein in die primäre

untere Keimscbicbt oder das ferof^enetiscbe Ento-

derm and die durob Einstülpung enlslandene Ur-

darmwand oder da« paliogiittetieolie Bntoderm.
Die AusdrücVe Parablast und Partdem WÜl V. als

au Tieldeatig lieber vermeiden.

C. EDtwickeluo^egeBchichte des Meoechen und
der S&ugethiere.

1) Aoeonci, Gontribation h, l'Atnde de raaatoiDie

et de la pbysiologie de l'ut^rus gravide. Arcb. de to-

cologie. Vol. XVII. No. II, p. 794-804. - 2)

Bianchi, S, Alcune particularitä del!a cariofincsi

atndiate negh inviluppi futali dei Mamroiferi. 1889. 8.

Parma. 12 pp. — 3) Derselbe, Dasselbe, Monitore

zoologico italiano. Ann. L No 1. p. 14. — 4) Bieb»
ringcr, J., Deber die ümlcbrung der Keimblitter bei

den Nagethieren. Biolog. Certralbl. Hd. X. No. 13

u 14 S 408—414. — :>) Broom, R., On tbc Fate

of tbc i^iiaiirat)^ in Mamnials Annais and Magazine of

Natural Hiitory. Vol VI No S.V p. 409—411 —
ß) DSderlein, Vergleichrndc Untersuchungen über

Fraebtwaaaer nnd idtalen Stoffweobael. Arob. f. Gjrnaee.

Bd. XXXVII. H. 1. S. 141-178. — T) Duval, M.,

De la coucbe f/IasrnMidate endrva.sfulairf» iu plaoenta

roaternel. Compt^'s rendus du !a si ciett do biolo)?ic.

Ser. IX T.II. No H2. p. r.05— GOd. — ,Si Derselbe.
])•• la rüg^neralifin de ri''pith6l iura des coriivs atcritu.'S

apres la partüntion. Ib.d. No. 37. p 69"~698. —
9) Deraelbe, L'eotoplaoenta de la aouria et du rtt.

Ibid. No. 91. p. M7—568. — 10) Deraelbe, Le
placenta des Rongeurs (An). Journ. de Tanat. T. XXVI.
No. 1. p. 1—48. Ävec 2 pl. et 3 clich^s. No. 4.

p 274—344. Ävec ;U) cliches. No. 6. p. :.>1—592.
Avec 2 pl. et 38 ciieb6s. (Vergl. Bericht f. 1889.

S. 86.) — 11) Giaooraini, C, Teratogenie exp6rimon-

tale Ohes iea oammifena. Arcb. italiennes de biologie.

1889. T. XII. P. 3. p, 305-38«. — 12) Gott-
aobalk, S., Beitrag zur Kntwickelnngsgesebiebte der
menschlichen Placenta. Archiv f (tj'naec. Bd. XXXVIf.
H 2. S. 251 --^TS. Mit 1 Taf. - 13) Green man,
M. J., Obs, rv,^tii(ni on the placcntation in the Caf.

American Naturalist. Vol. XIII. p. 645-647. — 14)

Guinard, Note sur le d^veloppemeot da difipbragra«

etc. Lyon mddical. T. LXIV. p. S9—44. — 15)
Heime» A., Hittological Observation.s on the Muscular
Flbre and Conneetive Tiarae of tho Uterus during the

Pregnancj- and the Puerperium. Transaotions of the

R. Society of Rdinlmrjjb. Vol. XXXV. P. 2. With
i'W pl. — 16;: li' nnie. C, ücbcr die Capseln des
Allaotoia and über l'lacenta. Sitzungaberiobte der
natarfonebenden Qeaellaebaft an Leipzig. S. 88->S7.

— 17) Herman, E, Note on the Heasureraents of tbe

Foetal Ucad. Edinburgh Journ. No. 175. p. 451—
452. — 18) Herzog. W., Uebcr die feineren Verlange
bei der Biidaog des Nabelringes. Verband I. der deut-
schen Gesellscb. f Chirurgie. Bd. XIX S 73—79.
Mit 3 Holr.s,-hii. — i;V: D,- rs,,- 1 b<. . Leb.-r die Bildung
des Natielringes mit liücksieht .\iif Nabelhernien. Sitzongs-
btriLhle d. Gesellscb. f. M irphiilogie und Physiologie.

Bd. VI. H. 1. S. 43—56. — 20) Deraelbe, Dasaelbe.

HSneb. Woebenaebr. Jabig. ZXXTH. Mo. 98 S. 483
bis 485. — Sl) Hofraeier, M, die mer<icbliche Pla-

oenta. Beitr&ge zur normalen und patbobigi!,cbrn Ana
tomio derselben unter Mitwirkung von G. Klein und
P. Ste fleck. 8. Wiesbaden. XI nnd 168 Hit
10 Taf. und 17 Holischn — 22) Donssay.F , Etudes
d'embryologie sur des Vert^bria Afohivea de la aoolo-

gie exp^rimentale et g^nirale T. TIIT. No. 1. p. 148.
— 23) fln brecht, A. A. W, Over de wijze waarop
bij de güwone Spitsmais (Sorex vulgaris) tijdcns de
embryonale outwikkcline het verband ty«scbrn bet
weefsel van moedcr en vrucbi tot stand komt Mede-
delingen d. Koninkl. Akademie van Wetenschapen te

Amsterdam. Afd. Natuurkunde 8 3 pp. — 24)
Derselbe, Studies in Hammalian Bmbrjology. II The
Development of the Oerminal toyem of Sorez Talgaria.

Joam. of mierose. Yot. XZXf. P. 4. p. 499—569
With 7 pls. — 25) Kaisander, J., Ueber die Pigmen- .
talion der Ltennächleimbaut des Schafts. Arch. f. micr.

Anat. Bd. XXXVI H. 4. S. .^07-515. Mit 1 Taf.— 26) Keibol, F., Km sehr jungea menschliches Ki.

Arch. f. Anat. Anat Abthlg. H 8 a. 4. S 250—
867. Mit 1 laf. — 87} Kollmaoa, J., KörMtforn
and Baaebatlel einee neoaehlioben Bmbryoa von 3.5 mm
Lance P: ^logisches Centralbl. Bd X. N\ 15 u 16.

S 503-510 — 28) Kruse, A. Ueber Hydramnion
boi eineiigen Zwillingen. Deutsche Wocbenscbr Jahr-

gang XVI. No 5 — 29) Liebreich, 0.. Uebcr das
Vorkommen des Lanolin im roennrhlinhun Organismus,
Tiiehow'a Arcb. Bd. CXXI. fi. 3. S. 333-396. —
80) loabardini, L., Salle plaeenta. Oiemale dl

anatomia fisiologia ecc di aninaü. 18*!9. T. XXI.

p 2i3— 271. — 31) Meyer. A., Die Knlstrhun^ di-r

Plaeenta marginata. Inaug.-Diss S. Würzbnrg. 31 £s

Mit 1 Taf. — a2) Miti . i. .'. Sudgwick, Die Plaeenta
des Kaninchens Hiol ng. t intralbi. Bd. X. No. 4,

S. 114-182 — 33) Deraelbe. On tbe Fate of tbe
HaflMD Deeidua refleza. Anatom. Ana. Jabrg. T.
No 22. S. 639— 643. With one fig. — 34) Derselbe.
The Concrescenco Theory of tbe Vertebrdte Kmbrvo.
.\merican Naturalist Vol. XXIV. p. 501— .Sin. p.

r,l7-629. p. 702-719. With 22 figs. — 35) M.^-

rawski, F., Zur Anatomie der menschlichen PIac<*nta.

Ioaag.-Disa. 1889. 8. Königaberg. 36 Ss. — 36)
MSUer, W.t Untennebangen über etneo frtehttgen
Uterus Ten Gereopitheeus sabacus (grüne Meerkatze).

Inaug -Disa. 8. Müncheo. 34 Ss. Hit 2 Taf. — 37)
Nusbaum, J., Zur Bnlwicfcflungsgcsohicht« der Pla-

eenta bei der Maus. Anat. Anz. Jahrg. V. No. 7.

S. 233—236. — 38) Paladin o, G., Des premiers
rapports entre l'cmbryon st Put6rus chei quelques
mamm ifercs. Archives italiennes de biologie. T. XIII.

F. 1. p. 59—70. — 89) Phisaliz, C, Sur un m4-
eanlsme de traaeformatlon de la eircolation veineuse

chez l'cmbrj'on buraain. Comptes rendus de la soci6ti

de biolosfie. S^r. IX, T, II No 17 — 40) Pilgram,
11 , Die /.L tttjn und rarunkeln des menschlichen Amnion.
Ii^ang.-Diss. s Marburg. 17 Ss. — 41) Prenant,
A., T-a morpli, Icjie du Piacenta. Semaine m^dicale.

T. X. ¥ 361—3G5. — 48} Retterer, E.» Da dire-

loppement de la r^gion anale dee mannifftrea. Comptee
rendiiK de i.a s jciett' dr birilogie. Sir. IX. T. II. No. 5.

— 43) Rom.'ti, ü., Sull'anatomia dell* utero gravido.

Monitore zool. italiano. Anno I. No, 1. p. 15. i Knt-

aeheidet aicb iö^ «^'Q^" Urspruug der Deeidaasellen aus

dem Bindegewebe} aua Lenoo^ten und aua den Gefiba»
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viadangni.) — 44) Eyier, 3. A., The qnadnt« pla-

eenta of Soioras hudsonius or, tbo comm^m R^d Squirrol.

Äramcan Naturalist. Vol. XXIII p. 274. —
4')) Derselbe, Thu Placentation of th«; Iledeohinr and
tbe Fhylogeuy of the Placenta. IS id p 37r.— 378.
— 46) Sawyor, E. W., Pftrtial Rotation of the Ovum
im esrly pregnancy as a eanse of plaoenta praeria eto.

Ameritut Gynaecologicai Society. 1889. ToL LT.
No. 15 p 415-419. — 47^ Fchäfer, R, HHtrag zur
Etttwiekelungsgeschicbte dtb Fruehtknotens und der
Placenta. 1889. Inaug. DiäS S M irburg. 4.'» Ss. —
48) Schröder, R, UDterauobongen üb<'r die Rescbaffen-

lieit des Blutes Ton SobVMferen ond Wnchnerinnen,

SOvi« aber die ZnfMBDeBtetiaag dea Fjruchtmssen
and fbre Kegemtitige» Be^bttogeD. Areb. f. Oynsee.
Bd. XXXIX. H. 2. S. 806-351. - 4!>) Selenka.
B , Zur Entwiekelang der Affen. Sitzungsbor. der K.

PreussHcben Aeademie der Wissenscbaflcn zu H-rlin.

No. XLVm u. XLIX S. 1257—1262 — 50) Spitzka,
E C, Embryology, a Sketch of HumaB Development.
Kedieal Standard. 1889. Vol. V. p. IS3. — 61)
Steintbsl« W. 0., Tripleta: Hydranolee. Brit. Jonm.
No. 15S4. p. 601. — 58) Strahl, H.. Ueber den Bao
der Placenta. Sitnngsberichte der Gesellschaft zur
Rtförderun^; der gesammten Natiirwisscoschaften zd

Marbiiig. No 2. S 18—18. — 53) Derselbe, Ueber
den Bau der Plaoenta von Talpa europaea und über
Placentardrüsen. Anat. Ans. Jabrg. V. No. IS D. 14.

S. 362— 365. — 54) Derselbe, üntenaebongen Ober
den Bau der Plaoenta. III. Der Ban der Hondeplacenta.

Afvb. f. Anal Anat Abtb. H 8 n. 4. 8 185—204
Mit 2 Taf. IV. Die histologischen Veränderungen der

Uterusepithelien in der Raubthitrplaocnta. Kbendas
Suppl. S. 118-1:^4. Mit 2 T.-if. — 55) Stubenraiich,
L. von

, Beschreibung einiger junger men&chlicber

Früchte aas dem I. u. 2. Monat der Schwangerschaft.

1689. InaQC.-Di>a. 8. MBaeben. 30 Se. Hit 1 Taf.
«~ S8) Tafani, A., Prlne fksi delto sTlIappo dei

Mammiferi. SpcrimenUle. I88f» F 4, p. 4.52—453.— 57) Tüdaro, F., Lp primi fas: dello sviluppo dei

Maramiferi. S. Milano 32 pp. Con 14 (ig — 58)
Derselbe, Sutla pemetliparitä etc. nei Mammifori.
Atü Jella Reale Aocademiadei Lincei. Anno CCLZZXVI.
Vol. T. F. 11. s. 841—S48. — &d) lourHOUi, f

,

Sot le nede de ramation da pdrinCe che« l'embryon
du mout 'n pur abaissomeot d'nn rtpli perineal unique.

Comyt& rendu.i df: U socKti de biologie. S6r. IX.

T. II. Nu G — CO) Turner, On tbc Placentation of

H^ÜcAre DuKünfi. 4. KdinbuTgb. — 61) Derselbe,
Dasselbe. Proccedings df th': Royal Society of Kdin-

batgb. Vol. XVI. p. S64. — 62) Derielbe, Das-
Mibe. Tranvaetiem of tbe R. See. of Bdinborg.
Vol. XXXV. P. II. No 17. p. R4!— 662. With 3 pls.

(Dritte Veröffvnllichung — s Bericht f. 1889. S. 8ä.

No 81 u. 82,) — 63) Waideyer. W., Menschen- und
A ffenplacenta, Correspondenzbl. d deutschen Gesell-

schaft f. Anthropologie 1889. Jahrg. XX. No. 10.

— 64) DeraeibOt Dasaelbe. Hittbeilungen der aotbro-
pologlsehea Gesellsdiaft in Wien. Bd. ZIX. Mo. 6— fi5) Derselbe, Bemerkungen Qbcr den Bau der
Menschen- und AiTenplaeenta. Arch. f raicrosc Anat.

Bd. XXXV. H. 1. .S. 1-51. Mit 2 Taf. — r>6)

Wertheimer, K. et K. Mever, Des ecbarigts cntre

la mire et le foetu.s dapit-H deux caa d'intoxication par

l*Miline et i* toluodine, obierrte obea les ehionnea

Ölelnee. AreblTea de pbysiologie. Ann. XXII. T. Ilf.

o. I p. iM-in7

Duval (10) setzte seine Untersacbangen über

die PUoenta der Kager fort. MitTafani fand D.,

dass der mätterliche Blntatn»» den kiadliohen in den

Piarentar/otten en tgd pengesetzt verlriiift. was

selbstverständlich lien StolTaustauscb im hohen Maasse

beginstiflen nini. In BetralT der Vntwioklung der

Plaetnta dea R*nift«betti wtdersprielit B. speeidl

der DaivtelliiDg ton Breolan i 1 870) und giebt eine

sehr ausfrihrliche. dnn'h schematischo Fignrfn er-

läuterte, liteiariscbe üdbersiobl dar früheren Arbeiten,

«ordlMr auf daa Original rerwienan wvrden mnes.

Oottschalk (12) tritt dnffir ein, d >>»! der

Bildung der menschlicben Placenta im Oegeusatz

tom Kaninehen, Manlworf, Hand (Strabi« Bericht

f. 1889. S. 87) die DrQsenmündungen im Uterus

nicht verschlossen sind. Die Dicko der Decidaa

serotina beträgt 11 mm, die Zotten sind durchschnitt-

lieh 9 mn lang, die Utemsmusoulatur 16 mm diok.

Die Zotten wachsen in die weit geöflnelen Drüsen-

tamina hinein und verbinden sich erst von der Drüse

aas nit dem benaehbarten Deoidaalgewebe. In den

Blatgefässon des Uterus gehl nach der Piacenlarseite

bin daa Endothel verloren und hier dringen die

Zotten in die Blotgefllsse blnelo. Das AafhSren

des Endothels an den Mfindnngen der Gefässe

findet schon im fünften ScbwÄngerschaft.<imonat© statt.

Die Zotten haben darcbweg einen einfachen Epitbel-

nantel, aber mit einer doppelten Lage Ten Kernen.

Herzog (18) theilt eine sehr zeitgomiLsse Unter-

fluohnog der feineren Vorginge bei der Bildang des

Habelringea von 4. Sehvangemhaflsnonat bi> xam
7 monatlichen und 8jährigen Kinde mit. DieWharton-

schi? Sn!ze des Nabelstranges ist nirhts W6it"r als die

aufgelockerte Adventitia der Aa. umbilicaies. Oer

eigentlieli« Veraebloss de« Vabeb geeebiebt dnrdi

eine fibrfi.se Varschlns.'^pl.'itte, dif? sirh aus

straffen von unten her aufsteigenden Biodegewebs-

bändeln bildet; innerhalb de« Nabel« «ndJgen «la

strahlenförmig und die Versohloseplatte ist eigent»

lieh nur eine verbreiterte Stelle der Linea alba. Am
oberen Kande des Nabelringes aber fehlt sie, die von

oben konmenden ond naoh aussen umbiegenden

Binde^websbiindet sind weit sobwäober. die V. um-

bilicalis bat keine Adventitia und die tiabelbrüche

tragen daher die Nabelnarbe an ihrem anteren Ende.

Sie treten am oberen Rande des Nabelringes unter die

Haut, weil hier der bindegewebige Versohluss am
schwächsten ist. Die fibröse Versohl ussplatte abereni*

steht aas «in«r Umwandlung der beiden Aa. um-

bilicaies.

Ua brecht (24) tbeili die Fortsetzung seiner

Stadien Aber die Singetbler - Bniviekelong,
diesmal über Sorex vulgaris, mit. Wenn man

den ganzen Uterus mit darin enthaitenen sehr jungen

Bfem schneidet, so hat man sieh m Irrthflmern an

hüten, die durch Verändaningen berrorgerufen werden

könnt (MI, welche die Utoroswandong von einer früheren

Trächtigkeitsperiode her bewahrt bat. il. giebt eine

ansfihrliobe Daratellnng der gesammten Centroreraen

über die Lc lir'^ von den Keimblättern, worüber auf das

Original verwiesen werden niusa. iostraotive soheoia-

tisehe Abbildungen erlSutern die Oaatnilabildang bei

Amphibien, Cyclostomen, Sauropsiden nnd S&Qgem.

H nimmt ein .System voreiliger .\btrennang an (prin-

ciple of precocious segregation), welches viele Rätbsel

attfkt&re» «oll. Bei manchen Siagethieien «ondera
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sidi in SUdiam, mmii der Blaalooy«! am «iMv «iii»

fachen Zellonlage besieht, einige Zellen von seiner

Wftndnng, bildsn eine besondere Schiebt and bilden

inwendig von der iaeseren Lkge einen gMeUeeetneii

Seck. So entsteht ein zweibtittrtgee Sledioin der

Keimblase, bevor der Gastrulationsprocess tbatsäcihlich

beginnt. Die innere Z«llen80hicht ist der caenogene-

tieehe HypobUat vad liefert tbeiiveiee die Oheide nnd

den Mesoblast, woran sich der palingenetische Hypo-

blMt betbeiligt. H. Termoohte die ntheile beider za

•oiideni.

Kaszander (25) bemerkt über die Pigmen-
tatton der Uterasschleimbant des Schafes, das?

es sich um Bildong von Pigment ans dem üluiex-

tmvaeete wihiend der Brane^ieriede oad twer am
directe Umwandlung rother Blutkörperchen, frei im

Qewebe, in Pigment bandelt. Ob das letztere, einmal

gebildet, an Ort oad Stelle verbleibt oder apiter

wieder Torsobwindet, I&sst sich nicht entsebeiden.

K6ibel(26)bescbreiht ein sehr jnnfes niensoh-

liobes Ei von 8,6 mm Lange. 6— 7,8 mm Dicke,

der Bnbfye war 1 nm lang. Das lEi war imfor

durch Abonn<! aasgesohieden, im garten gnt erhalten

and etwas jünger als das von Spee (Bericht f. 1889

8. 86) beaohiiebene B. IL emiobt aveb die eimig

und allein dem mensoblichen Embryo zukommende

Verbindung mit dem Cborion oder den Baachstiel zu

erklären. Eine Keimbl&Lterumkebr äodet nicht statt,

wohl aber eine initiale HesodcrmwaolieniDg, welche

den dicht ari C^icrion liegenden Enibryo, sowie den

candalen Tbeil des Amnion an das erstere festiöthet.

Hachtriglich wfobet in die Meeodenaaiaaie ein Bnto-

dermdivertikel, der Allantoisgang, hinein, der sich an

seinem Bnde za einem zierlichen Bläschen erweitern

kann. Was die sonstige Beschaffenheit des Eies an-

langt, so fand steh eine dünne Stelle, sog. Narbe an

der Fruchtkapsel, wo sie dem Uterus anlag. Der

Embryo befand sieh an der basalen, dem Uteras zu-

gekebiten Fliehe dee Bes. Mde Blpele waten frei

von Zotten, das Epithel desCh ri n im ! s' inpr /otten

doppelt geschichtet. Die Zotten wochsen nicht in die

Uterfndrieen ein, sie entbietteii einen meaedemalen,

biutgefässiosen Kern. Der Embryo war treti der

Kleinheit des Eies schon über das Stadiara der

PrimitiTrinne hinaus, der Dottersaok wohlgebildet, er

•elgte die erste Bintltildnof. Das Mesoderm verband

sich am ventralen Theil des Dottersaokes mit dem

Cborionmesoderm, der AUaotoiagang bis zar Insertion

des Bauebstfeles an das Cborloa. Bndlidi ist das

ausserordentlich frühe Auftreten einer embryonalen

Leibeshölile und die damit in Znsamroeohang stehende

frühe Ainmionbildung zu bemerken.

Kollmann (97) beteot die patbc^ogieohe Hatnr

der angeblichen Allsn'nis an dem njenschlichen

Embryo, den v. Preuschen (Ber. f. 1887. S. 88f
1 889. 8. 94) besehrieben hatte. t§ handelt sieh am
eine Misabildang, die wahrscheinlich mit der Sirenen-

bildnng zasammenhängt. Rin pathologisches Seiten-

stück lieferte ein Embryo, den K. durch v. Sury

erhielt.

Llebreieh (S9) hebt hervor, daas die Vaeh-

weisung von Lnnolin in der Kpidertnis keineswegs

SO einfach ist, wie einige Aatoren (vergl. daza Bericht

t 1888 S. 53) angenomnen haben. Thatei^lleb

entsteht dasselbe nicht in den Talgdrüsen, sondern

aas der verhornten Epidermis selbst In d«r Vernii

caseosa des Neugeborenen wurae mit iiüUa von

Kesigainreanhydrid und ooneenttiiter SehwsftMnrs
das Lanolin in CUorofbmUisnng nnsveifeihsft »seb-

gewiesen.

Horawehi (35) injioirte die Tenen der ab-

gegangenen menschlichen Placenta ohne Sohwie-

rigieit durch Einslieb, bei den Arterien versagte diese

Methode. Ersiere munden mit queren oder schrägen

Spalten ia die intervOUeen Rinne. Die Arterien sind

stark geschlängf>!( un i prgiesscn sich in horizontaler

Riobtttcg in die genannten Käame, oder die Schläo-

gelnngea liiven oftaiab plStalieh anf nnd ein eenk-

recht abgeheoderZwelg fBhrt das Bist in denZwisohin-

zottenraum.

Uüller (36) beschreibt einen 1S,5 cm langen

Fdtns von CefCO pi theo OS sabaeus, sowie dessen

Placenta. Betnerkenswerth ist die Schilderung der

üaatriffe an der Volar- nnd Plantarlläche. Während

deren grSssere Systeme (ILwill eieTnstballen nennen)

beim Menschen zn concentrischen Kreisen angeordnet

sind, zeigen sich beim Affen Ellipsen. —
Ferner war bei dem betreffenden Fotos das äussere

Ohr etwa so wie beim Menschen im 5. Schwanger-

schaftsmonat entwickelt. Es zeigte sich nämlich ein

aasspringender abgeroodeler Wickel etwas oberhalb

der hinteren Verlingemng des oberen Sebenkels des

Anthelix an derGrenze zwischen oberem und mittlerem

Drittel des freien Obrrandea. Dies ist die sog.

Darwia*tohe Ohrspitze (Berioht f. 1889. 8. 108).

Pilgram (40) ontetiohsidet zwei Arten von

amniotischen Wucherungen beim Menschen.

Entweder handelt es sich am epitheliale Carunkeln

oder am eigentUehe bindegewebige Zotten, die aber

pathologischer Natur sind Dii:' ersteren scheinen aus

aisprünglicb ganz kleinen Epithelwaoberangen hervor-

angeben«

Sehroeder (iS) antersnehte das Blnt von
42 Schwangerer knne Zeit vor der Gebort and

beim Eintritt derselben. Es zeigte sich I2mal ein

Sinken des Qehallea an rotfaen Blaibirpeieben, die in
Anfang zwischen 3,73 und 5,22 Milüoren ioi cmm
schwankten, um 0,43 Millionen im Mittel, in den

dbr^ n Flllen ein Stelgen am 0,04'-0,48

Hillionen, zugleich mit einer Verminderang resp. Vor»

mehrung des Hämoglobingebaltes, doch sind dessen

Aenderangen nicht immergieicbsinnig. im Allgemeinen

fladet nise wihiend der Ssbvnnfmshnft eine Za-

nahmo der Anzahl der rothen Blutkörperchen statt,

die darcb die Qebart zwar onterbrooheo wird, im

We(^enbette aber sieh emenert, wfhrend die MUeh-

absondemng von geringem Einflüsse ist. In 22 Fällen

fand sich eine mittlere Zunahme um 0.35 Millionen,

in 15 anderen Fällen eine Abnahme um 0,22 Millionen

im Kittel. — Fflr das Aanieswasser nimmt S. als
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•iBijf« QMllt dM vBltwlieh* Bist u. Dw Kmiat.
gi^halt ist ein fiel geringerer n'? in. AlIantoiswaJMr,

so geriog, daw derselbe fflr die Ernährung des Fötae

gsr nräbt in Ftag« konswa kma. S. mulit auf ein«
Unterschied eafmerksam, daas n&mlich der RindsflKaa

eine AllaotoisblMe besitzt, deren Inhalt nichts anderes

ist ab fötaler Haro. Diese Blase fehlt dem mensch-

ücben FdtQS. Da« «in UabwfMf »w dw mtttat»

lieben Gefriss^n In das Amnioswasser mit Umgehung
de« foialea KreisUafaa möglich iat, nimmt S. als fest-

sMMnd la; bitt m uob flir nligHeli, dtM Mm
Menschen der fötale Harn in der Harnblase bleibt und

eiweifsfrei ist, wie denn fiberhaupt die tiefgreifenden

Unterschiede twischen Mensch und Säugethieren nach

8. hierbei ganz besondars aa berfiokgi«hlig«ii riad.

Selenka (49) hatte Gelegenheit, Affenpla-

cenien and eine jüngere 4,5 moi grosse Keimblase

fOD SaoiaopithMiii minus sv antairaohto. Di*

Katarrhinen mit Ausnahme der Anthropoiden haben

eilte Placenta bidiscoidalis ciroumrallata, der Orang-

Utan, Gorilla, Chimpanse aber haben wie der Mensch

•Ina Plaoenta nonodiscoidalis.

Bei dem genanntf>n Ren^nopithecus bleibt eine

dauernde Verbiodungsbrüclie iwlsobeo Cborion und

BinbuTo sibattan fm Anai«tt«tf«l. In lalttoiw

wuchert der AUantoishöcker hinein, befördert die Ge-

fisskeime in das Cborion und erhält später eine

HSklung, indem ein sehr dänner, kurzer, eato>

dermaler Schlauch hineinwächst. Die so vminlgtoD
Amnion- und Altantoissliele könnte man als

Embrjonalstiel oderHaftstiel boMichneo. Lelxtarer

varliagari and vaidkltt siob, Hi«kt allmtUg TOm
Rücken .m das Hinterende des Körpers, schliesslich

anf dansen Ventralseite, um dann den Bauobstiel von

His danastillan. Lalsteror Stiel sind der Twtinlgte

und auf die Baaohseite verlagerte Amnion- und

AUantoisstiel; wenn si;b ihn^n noch der Doltersack-

atiel aoflchliesst, ist der Nabelstraog fertig, das Auf-

trat«« alBor AUaofoiabSbl« abar tot fMiBfart.

?trahi (53) Gndet Drüsen mit ihren Aus-

führungsgaogeo io der Plaoeota des Maulwurfes
ifl so dootHdiar Weiss erbaHan, wie bei keinem

anderen Thiere. Sie werden PlaoentardriLsen genannt

ond erhalten sich mindestens weit über die Hälft<> ri^r

Tiichtigkeitazeil hinaus. — Das Frettchen hat

beine gditsMBtaig«, sondem eine doppelte sidieiben-

förmige Placenta. — Bei der Katze ist in der Mitte

derTrächtigkeitszeit ein dem grünen Saum der Hand«-

Plaoenta entapreohender braaner Saan Torbnndea,

dessen extrarasirte Blnimasse später ftbtr dto gaaio

lappe der Eikaimner sieh tertheilt.

Strahl (öi) setzte seine Untersucbungeu über

den Baa der Plaoeaia fort, and bespricbt dieaaMl

die histologischen Veränderungen (^rr U'pru'-ppithplien

in der RaaUbierplaoenta. In degenigen der Katze

and neben dieser im Utiaok bildek siob ans dem
Uterasepithel ein Syncytium, das in der Placenta, an

dem Plaoentarrand und in der Kuppe! des Eisaokes

ferachiodene Eigenschaften zeigt. Gs kann sich ent-

weder direot aaa dMn Bpitbel der DteriadrHsea aolefea,

iadem deseea ZeUeafiaaten terloren feben lad die so

entstandene Protoplasmamius':' -tark färbbar wird,

oder in direot, indem ein Theil der EpitbeUelleo stern-

förmig wird and leitveOig ein Keliirerk im innen
des erweiterten Lnmin fennirt. Innerhalb der Plaoenta

wird daB Syncytium mm Tb»il 7'ir Beklei^^nng der

Zotten mii einem zasammenbangendea and rollstäa-

digen Uebenmg fenvendeli ein aadenr garlagerer

Theil geht zu Grunde und wird wahrscheinlich, sicher

beim Daobs und Frettoheo, Ton dem Cborionepilhel

aafgenemn«D. Im Beialeb dn Plaeentarraades kämmt
es tur theilweiseo LesUsang des Syncytium Ton dem
mütterlichen Epithel; dasselbe kann sich so fest mit

dem Cborionectoblast vereinigen, dass es diesen von

seiner bindegevebigmi AUaatoisontorlage vordringt.

In der Kuppe kommt es lo einer Synoytialbildung, in-

sofern die Kerne der Epilhelien sich vermehren und

die Zellengrensen Torleren geben, aber die besoadere

Färbbarkeit des Syncytium bleibt meist aus. Eis findet

auch keine Verdrängung des Gborionepithels, sondern

nur noch eine feste Verbindung desselben mit dem
Syncytium statt.

Zum Sohloss stellt S. die Resultate seiner Unter-

Sttobungea über den Bau der Haodeplaoenta
Kdgendermassen aasammen. Die eiate Bildang dei^

selben wurde bereits früher (Ber. f. 1889. S. 85.

Mo. 73) erörtert. Von den in dem Uterus der brün-

stigen Hundin vorhandenen zwei Drüsenformen, wird

vor and bei der Anlagerung des Eies an die Uterin-

wand die eine nach oben hin rerschlnssen (ob alle,

ist möglich, aber nicht mit Sicherheit nachzuweisen)

niee ia kleiae geseblossene Bpllbdblesen verwandelt

— Die langen schlauchförmigen Drüsen werden in

ihren oberen und mittleren Partien stark erweitert, in

ibren anteren nar mehr gewunden aegelroiren. Sie

sind nach oben offm, jedenfalls ein grösserer Tbeil,

ob alle, ist auch hier nicht sicher nachweisbar. —
Da wo die nach oben verschlossenen Ciypten sich fin-

den, lagert eleb der EeieUast Itt<Ae aa ili^ aa

das rterusepithel an, die alsbald er.tstnhpnden Ecto-

blastzotten formen sich also neue Wege. Da wo offene

Drüsea vwliaadee waren, senitt aiab der Beteblast

stempemrmlg in deren Mündung ein. Caryomitosen

finden steh nur in der Tiefe, in einem bestimmten Ab-

schnitt der Driueu. Später zeigt siob nachstehende

Retbemiblfe der ISrsoheinangen.

1. Festsetzen der Keimbla^e an einer Stelle des

Uterus. Es sind in der Uterinwand zweierlei Drüsea

vorbanden, lange tabal6ee, knne ebeneelobe —
Sbarpey-Bischoffsohe Crypten. — 2. Die Crypten (frag-

lich oh alle, aber wahrscheinlich alle) schliessen sich

nach oben gegen die UlerusoberÜäche ab, verwandeln

steh in anregelmissige Jlpitbelblasen. — S. Dia Keim*

blase verwächst noch vor Schluss dos Amnion in ihren

aotiembryonalea Theilen mit der Uterinoberfläobe, und

»war ebne Venaittelang eines Eotoderownlslia. Ber

Ectoblast der serösen Hülle legt siob dabei an das als-

dann stark verdünnte Uierusepithel.überbrönkt zagleich

die Mündungen der offen gebliebenen Drüsen. —
4. SeblnsB des Amnion; vSIliga Verwaebsmff der ae-
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rdsen HfUle mit dw Uteroswand im Bereich fintr

görtelformiRen Zon*. Die Bildnng eines Syncytium an

der einwaobsenden serösen Hülle beginni, die Crypten

«no1ii«bm siob tn die Tief«. Die langen DfOeen »on-

dern ?;ch ir: einen obT^r, meist ziemlich (geraden,

eioen tnitUeren stark erweiterten nnd einen tiefen ge-

vnndenen, aber wieder engeren Abflobnitt Der mitt-

lere spongiöse Theil scheidet demnach eine obere com-

pacte Schicht und eine liefe Drüsenschicht. Die letz-

terewird nicht in den Bereich der eigentlichen Placenla

einbcsogra. 5. Die «inwacbsanden Zolteo besteben

ursprünglich nur aus Ectoblast und Hautplaite. Dann

lagert sich unter tortgesetztem Längenwacbslhum der

Zotten die Allantoia an die InnenEiohe der seTSsen

Hülle und sendet ihre Oefässe in die Zotten. Zugleich

werden die Crypten immer mehr in die Tiefe ver-

schoben und eingeengt. — 6. Die Zellen der Uterin-

wand und zwar Epithelien (rorwiegend) sowohl wie

Bindegewebe zeigen weitergebende eigenartige Ver-

änderungen, welche zur Bildung von Syncylien führen.

— 7. Die Crypten werden verdr&ngt, die Zotten

durcliselzen die ginze comjiacle Schiebe, allerdings

verschieden in der oberen und in der tiefen Lage an-

geordnet. Ihre Qeflsee anastomosiren mit einander

und sie reichen mit ihren Spitzen schliesslich bis in

die spongiösen Räume. — 8. Ausbildung der end-

gültigen Placentarform; es wird das Netzwerk der

aaaatomoairenden GeAom in aUen Tbellen der oom-

fiacten Schicht annähernd gleichmässig gebaut, in den

i»epteo zwieoben fötalen and mötterliohea Gerösseo

sebwittden die Unterwbiede »wiaefaen den beiden Zen"

formen; die spongiösen Räume werden von den ror-

breiterten Enden der Zotten erfüllt and ihre Epithelien

zeigen die netzförmige Anordnung ihres Protoplasma.

r. Stubenrauoh {bb) beschreibt drei mensch-
liebe Embryonen ana den ersten SehwangerBohafta-

monaten. Oelegentlich wird ein Druckfohler in notrcff

des T. KupflTer sehen Embryos (Ber. f. Itiiä8. S. 88;

berichtigt: denelbe war 4,3 mm, nicht 2,8 mm lang.

Bei zwei Ton den drei Embryonen liess sich der letzte

Cohabilationstermin mit Sicherheit angeben, doch war

der längere Embryo bereits vor dem Abortus abge-

storben gewesen, was auch für den t. Knpffer'aohen

Embryo gilt. In der folgenden Tabelle iüt letzterer

mit (K) bezeichnet. Die Zahlenangaben beziehen sich

in Tagen auf den Anfang der anietit eingetretenen

nnd anletkt anagebliebenen Menatmationen.

lÄnge do
Ktnbr_\ o

in mm

Letzte
Cm-

babitation

Letzte

striiation

Rrüte aus-

gebliebene

Man-
ktrnation

(K) 48 53 13
l. 6 38 45 !4

II. 7 37 57 24
m. SS 6S 85

Mit Hülfe dieser Daten wäre nun die Aliersbe-

akimnnng der BmbtjiHten an Tetneben. Haob der

alten Theorie reobnet man ron der mietet eingetreta-

nen Menstroation an; das zu dieser Zeit frei werdende

Orulnm wird bald daraof befruchtet, wie es bei den

Säugern die Regel ist. Hingegen His folgt bekannt-

lieb der HTpotheae, die Saoenfiden blieben in der

Tnb« längere Zeit beweglich, sonach könnte das Ei

der ersten ausgebliebenen Menstruation befrachtet wer-

den. Nimmt man die alte Theorie an, ao find die

Embryonen (K) und II wegen der Macerationserscbei-

nungen und III wegen unbekannter Zeit der Cobabi-

(ation bei Seite zu lassen. Bs bleibt der Embryo I ron

6 mm Linge, der 45 Tage alt sein mtatte und 8 Tage
nach Beginn der letzten Menstruation wäre die Be-

frnchlang erfolgt. Nach der zweiten Theorie aber

iriue der Embryo (wie alle anderen Menaeben, Ref.)

etwa Tier Wochen jünger, als bisher angenommen.

Ein Vergleich mit den sonst bekannten frühesten

menschlichen Embryonen führt nicht weiter, indem

f. S. die Alterssohätzang auf dieser Basis nach Hia

in der angegebenen Reihenfolge der obigen Embryonen

za 17—21, 25, 28, 42—61 Tagen vornimmt. Der

Embryo III wire naob der alten Theorie in 17 Tagen

von n auf 22 mm gewachsen, wobei jedooh eine Un-

sicherheil des Menstruationsbeginnes um einige Tage

in Rechnung zu ziehen ist. Man sieht, dass die Fragen

noch nicht spruchreif sind und r. S. hebt hervor, dass

auch 4 von 1 6 älteren Fällen sich der zweiten Theorie

nicht fügen. Man müsste zuolujhst den zeitiicben Za-

aammenbang von Oralation nnd Menatmation hennen,

ferner wissen, wie lange ein aus dem Graafschen

Follikel ausgetretenes Ki und wie lange die Samen-

fliden ihre Befmofatungsfäbigkeit bebidten. Die bier-

für aus Experimenten bei Säuge thie ron /u meist be-

Itaiiuten ZilTern kann man auf den Menschen offenbar

nicht ohne Weiteres übertragen. £rst wenn sie fest-

geatoUt sind, wfrde man In geeigneten Pillen an

sicheren Altef.ibestimmungon menschlicher Embryonen

gelangen. — Wegen der mit zahlretohen Messungen

nnd Abbildniigen ausgestalteten Beaebitibang dar

Körperbescbaffenheit der Embryonen I—III mnaa aaf

das Original verwiesen werden.

Waldeyer \,tib) theilt unter Üezugaatime auf

seine frfiberen Arbeiten (Berieht f. IM9. S, 86) eine

geschichtliche Uebersicht über den Bau der mensch-
lichen Placenta mit. Im Qegeosata au der Ansicht

Halter*s, der rantterilobe nnd fMale Blotgefiiw In

der Placenta anastomosiren liess, lehrte schon Tater
(1725), dass sich das mütterlic he Blut in sinuöse

Hohlräume ergiesst W. unteräuchie nun ioigeode

Fragen. Enthalten die intervillosen Riume normaler

Weise mütterliches Blut? — Nach sorgfältigen Injec-

tionen sowie an gefrorenen Darohscbnitten von fünf

Sebwangeren and naob der Unteranebong injicirter

Plaoenten vom Menschen und von Innus nemestrinus

ergab sich im Widerspruch zu Hnge '1886; u. A.

dass der Ansicht rom normalen Kreisen mütterlioben

Blutes in den Intrapiaoentaten Kinami des anaoben
kein Bedenken mohr entgegensteht. Bei Extrauterin-

sohwangerschatten liegen allerdings andere Varbalt-

niaae Tor. — Zweilena fragte aiob, wie ateb die Blnl-

geOise des üteru« nt Plaeenta veriiaiten. Sie mfin-
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den In die intorrilltean Riame so, daas dfo gtg«n Jan«

Räume abtrennende Serotinaschicht untTlrochen er

sobaint. Die Arterien haben ein kreisruodes Lumen

und bttdan in dan dlokan WOIatao dar Daddu» kork-

sieherformige Windungen. Mit dem Eintritt in letztere

Terlieren sie ihre Tuoic« media, bestehen nur noch

aus Endotbeliea and ainar streifig- faserigen Advan*

titia, auf welobe nnnittalbtr das Decidaagawabe folgt.

Die Vi>rten dagegen zeigen spallförmige oder unregel-

massige Lumina auf dam Qaerdurcbsoboiti, sie mün-

den in dan Binbaehtungan zwlsoban dan Fortaitsan

rcsp. Wülsten und werden gegen den Placcntarrand

bin zahlreiober und an der HünduDgsstaUo acscbeiot

die gegen die genannten R&onie hin abtrannanda Saio-

tinasoUoht unterbrochen. W. führt noch (S. 38) aina

Reibe von speoiellen Unterschieden ^uf. woran man

in den Präparaten die Arterien und Venen erjcennen

kann. — Drittana bandalt aa stob an dia Bagranaang

der iotervillösen Rüunie und Ja.s Epithel der Cliorion-

sottan. Die Gefässendoihälien Selzen sich direct in

dan Bpithalsallanbeing fort, wolobar dia SarotinaflSoba

der Placenta i:borKk>idol. Lettterer gebt von den

hugelföruiigen Vorsprängen der Decidua direct auf die

Stollen über. £s ist mithin, wie auch W initler (1872;

«•gab, aina rdllig ««otlnnirlioba andoihaliala

nckleidung der ptaceLtaron Fiach" der Decidua vor-

handen. Die placeiitale Cborioufläche wird grösston

thatia van ainam anBobafnand ainfaeken ZottanapHbäl

baklaldal, über dessen Bedeutung es wenigstens 10

versfhiedftne Ansichten giebt. Dieses Epithel zeigt

obertlacblichere heitere und eine zweite Art von dunk

iaran mabr bimatoxinopbilan Karnan. Dia äusseren,

der sieb zuräoksiebenden Injecti'i?TT;asse anklebenden,

platten Zellen sind als Qefässendotbelien aufzufassen.

ka( dan Plaeantaitottan aber sitaan flttaia, aotadar-

male Epithelzellen, wie die Gntwickelungsgeschichte

lehrt Dif Zoit<*n durchbrechen also die erweilenen

Capillargeiasswände aicht, sondern stülpen sie nur

vor, etwa wie dia Araabnoidaal sotten in die Sinus der

Dura mater sieb einstülpen. Jedoch könnt? Jene

äussere endoiheliale Lage auch ein zweischicbiiges

rstalas Bpithal bedeutan, obglaiab die Brbaltnng das

luiinerlichen Endothels vorläufig das Wahrscheinlichero

bleibt. — Viertens sind die eigentbümlich grossen,

zum Theil grobgranulirten, periTaaoal&ran Oawal»*

Milan 4ar Uterins«bleimbaut all dia Haaptquelle der

roütterliohen Decidua anzusohfn, was W. schon 1875

angab. — Was fünftens die Vergieiobung der Affeu-

placenta mit dar manseblioben anlangt, ao sind dia

wesentlichen Befunde diese!! en wie leim Menschen;

wegen kleinerer DifTerenzen ist auf das Original zu

verweisen. — Zahlreiche Abbildungen, nanaotliob

von Iqjeelionspriiparatan, erlSutern das Qeaagt«.

Werth e i n T ft M e ver (6B) schliess?n ans den

Befunden an zwei trächtigen Hundinnen, dass Ani-

lin6l in dar Injaotionsdoaia TOn 1,5 g ond liatato-

luidin (1 g verschluckt', nicht von der Mutter auf

den Fötus ubergehen. Beide Substanzen wandeln das

Hämoglobin der rotban Blntkörparchan ta Hatabimo-

glabio an, woa apactraianalytisob Mharf uMbsowaisan
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ist; diese Umwandlung findet in den Körperchen selbst

statt und verändert weder das Blutplasma der Matter,

noch das Blut oder die Amniosflüssigkeit das Föln«.
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CS». (B«riobt t 1888. & »I. No. IT. — 1889. S. SC)
— 31) QaniT), M

,
Einige Thatsachen xur Frage über

das Jacobson'sche Organ der Vögel. Zoologiioher An-
xeiger. Jahrg. XIII. No. 886. S. 285-287. - 32)

Garnier, R. von. Geschichtlicher Ueberblick der

Lehre aber die Kiemenspalteo and -Bogen. Zoologi-

scher Aoseigar. Jahrg. XUL No. 851. 8. 682-686.
No. S5S. & 108—718. — 99 Oolowia«, E.. Sar le

d6velopp«B«ot du s/stioieguglioonaire chtt lepoalet.

Avec i flg. Anatomiseliar Aoaeiger. Jahrg. Y. No. 4.

S. 119—124, — 34) Hamburger, 0., üeber die Ent

Wickelung der Säugetbiemiere. Arcb. f. Anat. Aoat.

Abtb. Suppl. S. 15—51. — 35) Ueitimann, L.,

Dia Entwickelungsgeschicbt« der LederhauU Aroh. f

Dermat Jahrg. XXII. H. 4 u. 5. S. 631-648. Mit

6 Fig. — 86) His.W., Die EntwickalDDg das meoacb-
licben Rautenhirnes vom Ende des 1. h» tarn Beginn
des 3. Monats. I. Verlängertes Mark. Abhandlungen
d. mathematisch-physischeu Classe der Kgl. Sächsiicben
Gesellschaft d. Wissenschaften. Bd. XVIII. No 1.

74Ss. MitITTaf. u. iSHoltschn. -- 37) Derselbe,
lieber die Oiffanos der Zellen in der Anlage des Cen-

tralMrvtDqnteiHi. Biologisebea Centimlblatt. Bd. X.
No. 16 a. 18. S. 511. (Spoogioblastw «. Nearoblaeteo
s. Ber. f. 1889. S. 93 ) — 38) Derselbe, Histogenese

und Zusammenhang der N*;rvencleniente. Areh. f.

Anat, Anat. Abth. Sappl. S. 05— 117. Mit 30 Fig.

— 3^) Derselbe, Bemerkungen su dem Aufsatz Ton

V. Swiecicki. Ebcndas. H. 5 u. 6. S. 295—296 —
40) Boobstetter, F., Ucbcr den Dnoniog der A.
SQlwlaTia der Vögel. Morphologisches Jalirbaeb. Bd.
XVL B. 3. S 484-493. Mit 5 Hob rhr - 41)

Derselbe, Tt-ber die Entwickelung d^ i A. vcrtebralis

beim Kariincbtn nt.bsl Hemerkun^::c ülit die Eut-

stehnng der AiLva Vicuss«rui. Etw-nda.»! H 4. 5.012

—

586. Mit 1 Taf. u. 1 Holzsehn. — 42) Hoffmann,
C E., Over de ontwikkelingsgeiehiedenia faa het ge-

booraifn an de norphologisoibe betartenia tio Set
gehoorbeentje bij de Reptilien. 4. Amsterdam. II

en 30 pp. Met 3 plaaten. - 43) Derselbe, The
Stapedial Bone«. American Naturalist Vol. XXIV.
p. 188. — 44) Holt, E. W. h., Some Stages in the

Development of the Brain of Clupea harengus. Procee-

dings of the B. Soeieiy ol London. Vol. ZLTll. Mo,
188. fl. 199—908. — 46) Deraelbe, Danelbe. Na-
tur«. Vol XLI. No. 1066 p. 526—526. — 46) Ja-
noiik, J., Bemerkungeii über die Entwickelung des

Getiitalsvstems. Anzeiger d. K. Akademie d. Wissen-

schaften' lu Wien. No. IX. S. 77— 78. — 47) Der-
selbe, Beriditigung an Nagel'k Arbeit Aber die Entr

Wickelung des ürogenitalsystems des Nfensohen (Bericht

f. 1889. S. 95. No. 97). Arch t. raicrosc. Anat.

Bd. XXXV. H. 1. S. 104—106. - 48) Jelgersma.
G., flet ontbrekeo ran bet eorpos eaUoaum in de her>

senen, eeae bijdr^ tot de tbeorfe vaa de vonning
der winding'>Ti. Psrchintr. R!addcr. Rd VIII. p. 82

—

39. — 49) liaizauder, C, C i^tributiOD ;i la con-

naissance du d^vcloppement des rn jsrips masticateurs.

Archive* italienoes de biologie. T. Xil. F. 3. p. XIII—
XIV. — 50) KolUff , J.L., Notes on the Pronephros
of Asabljetoma poMlalm' John Hopkins' Unitecritgr

OheafaM. ToL DL No. 80. p. 68. — 61) KilUn,
G. , Zur rergleiobendeti Anatomie und rergleichendcn

Entwiekelungsgesohichtc der Ohrmuskoln. Anat. knz.

Jahrg. V. No. 7. F, liih -229. - 52) K lutsch,
H. , Ueber den Descensu:« testiculorum. Mürpbologisches

Jahrbuch. Bd. XVI. U 4. S 587-646. Mit 2 Taf.

a 3 Holstob. — 53) Kölliker, A. tdd, üfber die

ente Bntwiefcelung der Na. «IftMlorÜ. WDnb. Sitsgab.

No. 8. S. 127-128. No. 9. S. 129—133. — 54)
Derselbe, Ueber den feineren Bau des Rückenmarkes
menschlicher Embryonen. Ebend, N 8 S. 126— 127.

— 55) Kol I mann, J.. Die Eulwickelung der Churda
dorsalis bei dem Mcrsohcn. Anat, Ans. Jahrg. Y.

No. U. & 808-83L Mit 3 Fig. — 56) Krause,
BndoB^ Botwiofcolaa|8fasobfehte der blatigen Bogan-

r'nge. Arch. f. microsc. Anat. Bd. XZXV. H. Si.

287 -804. Mit 1 Taf. o. 6 Fig. (Plastisebe Re-
ooostnictienen nach Serienschoitten vom Kaninchen,
Schwein etc.; wendet sich gegen die Rüdinger'scbe

Darstellung, s. Ber. f. 1889. S. 95.) — 57) Kuborn,
P., Do d^veloppement des Tiissoinr et du sang dans
le foie de l'embryon. Anai Ans. Jabrg. Y. No. 10.

S. S71—282. — 58) Kupffer, C. von, Entwickelung
der Cerebrospinalnerven bei Petromyson. Möncbener
Wochenschr. Jahrg. XXXVII. No. 11. — 59) Laehi,
1'., Contributo alio istog«nesi della nevroglia ncl midoUo
spinale del pollo. Atti della Sucieta Toscana di soienie

naturali. Vol. XL. 41 pp. — 60) Derselbe, Sulla

urigine della sostanso gelatinosa di Rolando. Atti e

BendiooDti della Aoeadeaia iMdioo^initgioa di Perugia.

1889. Tot. I. P. 4. p. 189—189. Con ans tav. —
61) Lagucsse, E., Recherches sur 1

1
' .

. lopperoent

de la rate chez les pois.sons. Journ. lio Tanat. et de

la physiol. T. XXV!, N . 4. p 275-406. Aveo

2 pl. et 2 lig. No. 5. p. 426—495. Avec 2 pl. —
62) Lankester, B. Raj and A. Willey , Tbe DOfO*

lODBient of tbe Atxial Gbambec of ABDbiejuu. Jonn.
of mieron. Tel. XXZt P. 8. ^ 446-486. WHb
4 pbi. — 63) Lenhoss6k, M, von. Zur ersten Ent-

stehung der Nervenzellen und Nervenfasern bei dem
Vogelerabrvo. Verband 1. der natorforschendcn Gesell-

schaft in Basel. Bd. IX. H. 2. S. 879-397. Mit

2 Fig. — 64) Derselbe, Dasselbe. Mittheilungen aus

dem aoat Institut in VesaUaoim. 8. Basel. & 879
bis 88T. Mit 8 Bolneb. — 86) Mahn, R., Bati md
Entwickelung der Molaren bei Mos itnd Arvico! ^. ^-"r-

phologiscbes Jahrbuch. Bd. XVI. H. 4. S. 652 CÖä
Hit 1 Taf. — 6G) Mart'.n, P., Die erste Entwickelung

der Kopfnerven bei der Katze. Oesterreichiscbes AichiT

f. Thierheilkunde. Jahrg. XV No. 9. S. 1—89. Mit

18 Holaaob. — 67) Derselbe, Die Nearobleeten dos

Oeulomotortos ond Troebleoris. Anat. Am. Jabrg. T.
N'n 18 c; «^•>,o_5S2. — 68) Derselbe, Zur Eat-

w.ciktluug dir Retina bei der Katze. Ebend. No. 19.

S. 551— 556. — 69) Derselbe, Zur hri wer. lu r n i'"^

Bursa omcntalis und der Mägen beim Kinde. Oe«t«r-

reichi»che Monats&chr. für Tbierheilkunde. Jahrg. XY.
No. 2. S. 49-61. Mit 18 Holssoba. - 70) Mai in»,
J., Quelques notes snr le ddreloppeaent da eoear obes
le poulet. Arohiv. de biologie. T. IX, F. 3. p. 403
bis 418 (Ber. f. 1889. S. 89.) - 71) Mayo, F., The
sup-ri r hicisors and Caniue Teelh of Sheep. Bulletin

of tbe Museum of Comparative Zoölogy at Harvard

Celleg«. Yol. ZQI. No. 9. p. 847-858. Witb 8 pis.
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— tf) Vebaert, E., Unt«nuehao(«n Aber die Bot»
«klMlllDg dM BMktDfförteU der Bmjs lutori« twaidft.

VorptaologiNhM Jahrbueb. Bd. XYI. H. 4. S. 537—
571. Mit 1 Taf. — 78) Meyer, C, Ueber den Eisen-

gehalt der Lebersellen des Rinderfötut, Kalbes und
erwachsenen Rindes. In^ug Dis«. 8. Dorpat. 90 S«.

Mit 1 Taf. — 74) Meyer, H , Die Bntwiokelung der
Urs. ereil beim Menschen. Arob. f. microsc. Anatoinie.

Bd. XXXyi. H. U S. MU 8 TM. — H)
HingaisiDi, G., TDl«riioii totohf • le dnoBTolnrfoDi
cerebral] dii Primati e del feto umano. Atti della R.
Accademia medica di Roma. 1889. Vol. IV, p. 9—
52. ! rn um;l Uv, (ßer. f 1889. S. 89.) — 76)Minot,
C. Sedgwick, E?olutioa of the MedalLary Caoal. Americ.

Nataraliit. Vol. XXIII. p. 1019—1021. — 77) Mi
trophanow, P.» Haber dia ante AhIm« dea Oebör»
organca b«i Bfederan WirbaKbieraii. ffiofög. GeatralbL
Bd. X. No. 5 u. 6. S. 190—191. — 78) Nagel, W.,

Bemerkung zu vorstuhender Berichtigung (von Janf .sik,

Nc. 47). Ai' h f. rnicr. Bd. XXXV \i 1. S 105-110.—
79) Derselbe, Ueber die iÜDtwiokoluDg des Uterus

und der Vagina beim Menaohen. Sitiungsbericbto der

k. Praoaa. Aoad. der WisMOSob. an Barlin. No. XXVI
und ZXTfT. B. 547—»59. — 80) Naae, H., Deber
den Bau ur -t -^in EntTTk',"lung der Finnen der Prosch-

l&rveo. ZeiUchr. i. NatarwisseDseb. Bd. ULTir. H. '2

and 3. S. 129-17G. — 81) Paterson, A. M., The
DsTelopaieot ef the Sympathetic Nenrous Syat«D> in

Mammals. Proceedmcs of the R. Society. Vol. XLVIII.

Ho. m p. 19—SS. — 88) Deraalba, Dawalba.
SUttra. Tat ZUL Na. 1079. p. 70~7I. — 8S) Pilliat,
A., L'origine de l'appareil T^r,%] dps v-^rt^^brfes et la

tb^orie des seuments vertt-braui. Tribuue m^dicalc.

T. XXII. p. 374— H78_ - 84) Prenant, A., Note

Sur Texiatenee des repli.s midullaires ches Tembryon
do poro. Bnlletin de la sooiit^ des aoienoes de Naaey.
T. IX. F. S8. p. 84-98 (ß. Bar. f. 1889, 8. 94). —
85) Rabl-Bflakbard. ff., Rinifea vbar daa Oehira
der Bdentata. Archiv für micr. Anat. Bd. XXXV.
H. 2. S. 165—172. Mit 1 Taf. — S6) Ramr^n y
Cajal, S., Las fibras colateru s i-: la substancia

blauea en la medula de las Isjraä de batracio. Gaceta
Saoitaria de Baroelona del 10 de octubre. 7 pp. C«n
4 grabadoa. — 87) Daraalba, Sur l'orifiita «t las ra-

ileatiaiw daa ibraa aarvaoaai da la noalla ambiyoii-
naire. Anatom. Anieiger. Jahrg. V 1890. No. 3.

S. 85—95. ATee 8 flg. No. 4. S. 111-119. — 88)
Derselbe, Ä propos de oertains iUments bipolaires

du oerrelet avec quelques d4tails nouveaas sur l'^vo-

lutioc des fibres cdr^belleuses. Internat. Monatssebr.

für Aoat. etc. Bd. VII. No. 11. S. 447—468. Avec
6 4g. 89) Derselbe, A qoella tftqa» eto. Anat.

ABMigar. Mo. 94. S. 631—639. Arec 5 fig. — 90)

Eetterer, E., Sur le cloisonnement du eloaque et snr
la formation du p6rin4e. Comptes rendus de la soc

de biologie S6r IX. T. Ii. No. 1. — 91) Deräselbo,
Note sur le d^veioppement de la portion abdominale
de la rerge des mammirirea. Ibid. £4r. IX. T. II.

So. lt. p. 606—608. — 92) Derselbe, Note sur la

Tsleiir aMnbolegiqae da gland dea amnifteea. Ibid.

SCr. a. T. n. Ko. 34. p 109-114. — 93) Der-
aelbe, Sor quelques Stades de l'^volution du gland
des e4tae^. Ibid p. 658—654. — 94) Derselbe,
Du d^veloppement du fourreau et de la partie libre de
la rerge des mammiferes qoadrupedea. Ibid. Sir. IX.

T. Ii. No. 80. p. 551-554. — 95) Derselbe, Du
divetom^'ot do pr4paee de la couioiiDe da gland et

dn eol da p4nis obea rembryon bamun. Ibid. Sir. DC.

T. II. No. 29. p. 528—531. — 9(i) Derselbe» Sur
Torigioe et l'iTolotion de la region anog^nitalc des

TnamniifireB. Journ. de l'anat. et de la physiol T. XXVI.
No. 9. p. 136—151. ATeo 2 pl. — 97) Roetter. F.,

Uabar Bntviekelung und Wacbstbum der Sehoeidezähne
bei Mos Boaeoloa. loangd-Diss. 8. Erlangen. 83 Sa.

(Beriebt für 1889. S. 890 — 98) Derselbe, Deber

die vergleiobende Bntwiokelaaga* md Waabatbomsge-
aehiehte der Zähne. Deutsobe Hooataaehr. f. Zabnbeil-

kunde. Jahrg. VIII. S. 428-481. — 99) Rosculets,
Valeria, Beiträge zur Entwickelungsgeschichte des Ge-
nitalhSekera. loaug.-Dissert. 8. Berlin. 31 Ss —
100) Roule, L., Remarques sor l'origine des centres

nerreux ohez les Coelomates. Arohives de saologie es-

p^rimentale et g<n6rale. T. VIII. No. 1. p 83—100.
— 101) Sobaeffer, 0., Bitdongaaaomalien «aibUebev
Oeaebleobtsorgane aus aem fStalea tebenaalter ntt be-

sonderer Berücksi MlLiirig der Enlwickclung de» Hymen.
Archiv für Gynük. Bd. XXXVil. ü 2. S. 199—250.
Mit 2 Taf. — 102) S ch n opfhagen , F H e Ent-

stehung der Windungen des Grosshirns. Jabrbüchrrr

für Psychiatrie. Abdr. 8 Wien. 1891. 122 Ss. Mit

18 flalaaebn. - 103) Deraalba, Daeaalba. 8. Wien.
198 fli. NU 18 Fig (Bar. für 1888. S. 98-99.) —
104) Sch oebel, E., Zur postembryonalen Kntwickelung
des Auges der Amphibien. Inaug.-Dissert. 8, Leipzig.

51 Ss. M:' :! T;u — iM.j) D.jrsr'bc, Dasselbe. Zo-

ologische Jahrbücher. Ai>th • ir Anat 'jnd Ontogenie.

Bd.IV. H.2. S.297-?47. Mii3Tai 1 i ;bchwink,
F., Dabar die Enttriekeluag dea Henendotbels dar
Anpbiblen. Anal Aaselger. Jabrg. T. No. 7. S. 907
bis -^IS. - 107) Seiler, H., Zur Entwickelung des

Conjunctivalsackes. 8. Inaug.- Disaert. Hern. 15 Ss.

— 108) Derselbe, Diiselbo. Arohiv • Anai U.

und 4 S 286—249. Mit 1 Taf. — 109) Seroou, R.,

Ueber die morpbologisobe Bedeutung der Umiere in

ibrav TerbiltBlM sor Tomieco aad Nebenaiara aad
9ber Ana TaiUBdiiiig nft den Oenltalafeten. Aoat
An7ris»;r, Jahrg. V. No. !« nrrl 17. S 455—482.
Mii S Fig. — 110) Spee, F. üia:, Die VerschiebuDgs-

bahn dcb Unterkiefers am Schädol. Archiv für Anat
Anat. Äbth. H. 5 u. 6. S. 285-294. Mit 1 Taf. —
III) Staehly, A., Zar Uistogenese der Ganglien. 8.

InangrDiaiart Würaburg. — 118) Stöbr, P., Ueber

die landala und deren Batwiokelung. Correspondibl.

für Schweizer Acrztc. Jahrg. XX. No. 17. S. 537

bis 544. — 113) Streng. 0., The Structure and Ho-
molögies of the Cranial Nerves of the Ampbibia as de-

termined by tböir Peripberal Distribution and Internal

Origin. Zoologischer Anieiger. Jabrg XIII. No. 348.

S. 898. — 114) r. Swieoieki, Zur ontogenetischen

Bedentong dar oangenitalen Fiaaoreo dea ObrI&ppohens.

Archiv für Anat. Anat. Abtb. H. 5 u. 6. S. 295 bis

299. — 115) Thomas, Oldfield, A Milk Dentition in

üryoteropus. Proceedings of the R. Society. Vol XLVII.

No. 287. p. 126. — 116) Tuckerman, F., The De-

velopment of the Gustatory Organs in Man. American

Joamal of Pcjebology. Vol. in. No. 2. — 117) Va-
lantf, G., Sallo afiluppo delle oapsule surrenali nel

pollo ed in alouni mammiferi. 8. 1889. Pisa. 81 pp.
Con 1 tav. (Ber. für 1889, S. 90.) — 118) Tlgnal.
W., D6veloppement des Clements du systeme c6r6bro-

spinal Ohes Phomme ot Ics mammiferes. Rerue seien-

tifiqae. T. XIV. p. 626-629. - 119) Villy, F., The
Development of the Ear and Aocessory Organa in the

Common Frog. Journ. of mioroic. Vol. XXX P. 4.

p. 528-850. Witb 8 pls. — 180) Weiaa. F. B., Bz-

cretory Toboles in Amphioxos lanoeolatua. Ibidem.

Vol. XXXI. P 4 p 489-497. Witb 2 pls. — 121)

Wiedersh e i ro
,

R., Ueber die Entwickelung des Uro-

genitalapparates bei Krokodilen und Schildkröten. Anat.

Anieiger. Jahrg. V. No. 12. S. 387—344. — 122)

Derselbe, Dasselbe. Archiv für microsc. Anatomie.

Bd. XZXVI. H. 3 S. 410-^69. Mit 3 Taf. und
8 Holssebn. — 123) Derselbe, Tbe Ontogeny of

Pelvic and Shoulder Girdles. American Naturalist.

Vol XXIII p. 914—915. - 124) Derselbe, The
Origiu of the Pelvis. Ibid. Vnl. XXIV. p. 188. —
125) WiÄosa, U., Ueber ein transitorischcs Rudiment
einer knöchernen Clavicula bei Embryonen einch Uu-

galaten. Morpbolog. Jabrb. Bd. XVI. H. 4. S. 647

bia 681. Mit 1 Taf.
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106 KBAUSB» KmWlOKBLOliSSehSGaiOIITB,

BoT«ri (7) stellte in der lOologkohttB Station wa

Neapel Cntersuchungen nln die Niere des Am-
pbioxas an, während ein Versaoh, lebende Lanoelt-

ll8oh(di«ii BIM Neapel xa beliehen, miMlaageo wer.

Den richligen Aufschluss gab die Vergleicbang mit

dem Selacbier-Embryo. Danach musst^n die präsum-

pliren Vornierencanälcben des Amphioius sogmontale

Röbrchen aein, welche da, wo die KiemeagefiMe

dorsalwirts ron den Kiemenspalten die unsegnienlirto

Leibesböhle passiren, in Beiiebung zu diesenQefässen

In der LeibeshShle begiboen und la der VSbe in den

Peribranihialrauni tjiündoti. Solche brancbiomcr an-

geordnete Can&le gel&ng m B. in der Thal aufzu-

finden (vergl. nnten Weiea, No. ISO). ®e sind tob

cubischem Plimmerepithel ausgekleidet, efn jedes be-

ginnt mit iiielireren OefTnungen in dem unsegmenlirten

Leibesböhlenabschnitt und mündet mit nur einer Qeff-

BBBg In den PertbranehlBlniQai. Sie extsttfea im

ganzen Kiemendarm, lei 4 cm langen Thier?n waren

91 solche SegmenUlorgaoe rorbaaden, oder Tielleicbt

fehlten datOB die beiden am meisten pioxioielwiris

gelegenen. Die erwähnten einfaoheB M3ndu:i^eti

liegen in den Kup{ ein des Arcadensyftems »on Holph,

jedes Caaälcbeo spaltet sich dorsalwärts dicbotooiisch

aad der distale Sohenkel wiedernai in mehrere, ge-

wöhnlich drei kurze olTcno Endäste. Nach Rxperi

menteo mit Carminzusatz zum Meereswasser bandelt

es sieb am Btoretionsorgane and die VoraienaeBBil-

chen der Crsnioten sind den SegmaBttlorgnaeB der

Anneliden zu vergltichen.

Bramaon (8) lehrt, dass die Aponeorose das

II. abdBmiaiB obliqana extemaa keiBoa Spalt, aendeni

nur eine dünne Stelle an der Apertnra externa des

Leistencanales bat. Das Qubernaculam testis

reieht nicht ober die erstere Baoh nnten hinab nnd ist

die Anlage des M. cremaster. Bei einem neunmonat-

liohen Fötus liess sich der N. spermalicus internus in

seine Substanz rerfolgen. Das Gubernacalnm stülpi

Sieb am und der als kleine Peritonealetntonkung an-

gelegte Procesfus vaginalis vortieft sich melir und

mehr. Der Pentonealüberzug des Uodens wird zur

Tanioa serosa testis, daaNesorchium liefert dieTuntoa

propria '.cstis et funicull. Vom Gulernaruliim haftet

beim ^Neugeborenen noch ein Bindegewebspfropf am
nntorstoa Bade des Hodens.

Bjstroumoff (10) unterscheidet am Processus
odontoideus des Epistropheus leim Flundc, l^'nchse,

litis, der Katze, des Hasen und Kaninchen zwei Ab-

aohnitte, einea proxinuleo nad distalea« die durch ein

Ititervebralknö' heichen getrennt werden. Bei Wieder

kauern sind ursprünglich zwei OsaiGcationspaukte vor-

haaden. Der Zahaförtoatz repräseatirt also awoi
Wirbelkörper, wobei nach Milrophanow BB den
Proallas der Amniotrn zu erinnern ist.

Carlier(ll) ermittelte das sehr interessante

Pactnm, dsss der NBcleoa geiatinosos in den Pibro-

cartilagines in t erv .:> r l el r a 1 e s bei Srhaf-

Embryooen von 3,8— 13cm Körperläoge keineswegs

kugelig ist. MBdwB auf Hediaaidiaitten «iBO iiBrege]-

nissig«, T- oder VfÜrmige QestaU darbietat: den

Oeberrast der Chorda dorsalis. — Die KnorpelselleB

in dem genannten Nuclens de.s erwacbseaeo Tbieros

sind häufig spindelXormig oder maltipotar.

Chievits (14) setato seiae UBtanachnBgeB Qber

die En 1 wickln Ii g der Area und Fovea cen-

tralis fort. Von Sygnatbas tjpble ward» auch die

Beschreibung der Porea des erwachseaen Thiena ge-

gebaa, ferner die Eiitwickelung der Area bei Laoerta

vivipara, der Area und Fovea bei Corvus frogilegos,

Sterne oantiaca, Passer domesticus und Colnmba livia

domestioa. WieC. sohoa frfiber (fier. f. 1888. S.94)

gezeigt faatto, liatdie Fovea centralis mit der secundären

Aogenblaseospalte gar nichts zu tbuo. Bai den Gm-

bryonSB mancher Thiers ist svar eine Protaberaatia

bulbi in der Gegend der späteren Area vorhanden,

dif'selLo versihwindel aber, cl.e die Fovea sieh auszu-

bilden beginnt. Die Biiduogsursache der Fovea

centralis ist vollkommen Bnanfgeklirt, Dlo

Zapfeninneiijrlieder und Pigmentzellen der Area

nehmen an Dicke während der Embryonalzeit erbeb-

Uch ab, erstere «. B. tob 0,0044 auf 0,001 1 mm
beim Sperling und von 0,0033 auf 0,0011 mm bei

Ilt T.iube. wot>>i das Ei nur 30 Standen bebrütet

war. Im Allgeuieiueii ergab »icb tur die Area cen-

tralis, daas die Oaaglieasellentohloht tob Aafaag aa

daselbst eine grössere Dicke hat als in der übrigen

Ketina. Während diese Schiebt im Ganzen eine

DiekeaabBahme eriibrt, ist dies ia der Area nur

in geriBgeram Qrade, mitunter gar nicht der Fall,

daher ist sie beim erwachseaen Thier hier immer

relativ dick. Die (innere) Kömerschicht ist anfangs

betdtehtileh diok, nimmt dann überall an Dicke ab,

in der Area aber zuletzt wiederum an Dicke

zu. Die Zapfen kömerschicht dagegen ist in der Aroa

aebr düBn, nnr elaaehiohtig and wird erst gegea das

Ende der Embryonalzeit dicker.

Coocati (IS) beschreibt die Eotwickelung desLo*

bulus caadatus der Leber bei Embiyonea der Gans.

Dsrselbe e&lstehl durch VergrÖ^serung einer scharf ab-

gegrenzten Zone des recliten r.eberlappeiis, die anfangs

ein regressives Stadium zeigt, dann aber rasch in

ihrer EntwickeloBg fortschreitet. Im eiaterea Stadinm

ist das Zellenjirotoplasma j^otrübt und mit dem der

Nacbbanellen verschmolzen und die Keroe sind

sparsam.

Felix (27) berichtet über die EntvlckalBBg
der Vorniore beim Hühnchen foI(fendermassen : Die

Präparate stammten von Wintereiern, an denen die

Bntwiokelttng aameatlieh in dea «ntea swei Tagea

um ein Bedeutendes langsamer vor slch geht, als bei

den im Sommer bebrüloten Eiern.

Bfi einem Hühnerembrjo von jederseite 8 ürwir-

beln fanden sich segmentale Vorbuchtungen des Mcso^

derm?. Dii'selben begannen jedesmal auf Schnitten

durch das hintere Ende eines Lisegmenies als solide,

aus wenigen Zellen bestehende Aaswibdiaa dee Meao-

ib'rms. Auf den niirbsten (in caudaler Richtung)

Schnitten wird der Auswuchs grosser, und unter ihm

beginnt sich der Gontour des Mesodems wieder her-

zBstollen. Auf dea letzten, dea Anawaohs trolisndoa

. kj .i^Lo uy Google



Kbausi, IifffriwniniaMitBduieRnt; 107

Sehnlttm tDd«t dtrMibe, gew5biili«h nvr snt 1 bfs

2 Zellen bestehend, frei zwischen Ectoderm und Meso-

derm. Der Ausgangsort für diese Segmontalwüls'« i<t

der Tbeil des ürsegmeDtes, der unmiUelbar &d die

Stitenpiatten aostösat Bei Betraohtaog ronSohniltoD

nahe der hinteren Wand des Ursegmentes scheint

allerdings der äegmentalwalat von einem Verbindangs-

•tnng »«iMbvD Uiwgmeot und Svitraplatten anunr
geben. Das erklärt sich durch die Form des Urseg*

roaotes. Die Ursegmeote dieser Serie stellen keine

Würfel, sondern OctaSder mit abgestutzten zwei

SpilaM dar. Trifft der Schnitt die Mitt* des Urieg-

mentes. geht dasselbe ohne Grenzet in die nar an sehr

wenig Stellen und oor im Bereich der vordersten Ur-

a«gB«nto dsroh Sptitan gatrainton 8tHMipi»tt«ii äb«r.

Ein sogenannter Zwischenstrang ezislirt also in der

Milte des Ursegmentes nicht, derselbe tritt aber sofort

•n£, wenn wir Sohoitte nahe der hinteren Ursegment-

wand auwSblra. D«r Segmentalwalst liegt immer in

gleicher Rntfernang von dem Medullarrohr, so kommt

es, dass er am Orte seioea EnUteLens mit dem Urseg-

BMOt io VerWadong Ist, gugra Min Bnd« Mn aber

weit Tom Ursegment ab olerball des ZwischensEratiges

za liegen kommt. — Solcher Segmentalwülste Hessen

rieh beideiNits IBnf naohweiaen, io der Höbe des

4.-8. Segmentes. In ihrer Aosbildang sind sie er-

heblichen Schwankungen unterworfen, wie das bei

ihrer nur rodimentären Bntwickeiong nicht anders zu

•mitoD iifc. Di« AnadebaiiBg vad Hdhe war bei

allen Terschieden, die Ausdehnung schwankte -/.wischen

4 und 14 Sobfiittea. Dieser Befand würde bei der

geringeieo BntwleMBDg der WflUte keine grosse 6c-

denlnog beaitaeo tnid bitte sich vielleicht der Beob-

achtung entzogen, wenn nicht die typische Regel-

mässigkeit in ihrem Aaftreten jedesmal am hinteren

Bode eJata DnegiiMatM geweaea v&re und ein sweiter

p-it-j'-heidender Grond hinzukäme. Es fanden sich

zweimal rechts and zweimal links eutspreohend den

Segnaatalwlkten «ireonweripte Vardiokangio im

Ectoderm. Diese Verdickungen treten entweder an

Schnitten auf, die noch das hinterste Ende des Wul-

stes iretTen oder unmittelbar auf solche folgen. Die

Verdiaknngen in Botederm waren ga» eireamaeript

und verliefen eine Strecke weit caudalwSrts sich all-

mälig verflaobeud. Als grösste und kleinste Ausdeb-

nnog dieser Betodennferdiokongeo worden 18 nnd

4 Schnitte gez&hlt Bei grösster Ausdehnung kam
die Ectodermverdickung noch in den Bereich <!e«; vor-

dersteo Theiles des nächstfolgenden Ursegmentes eu

iiegea. ZwIsoImd Segmentalwulst und Betodennver-

dicknng waren 3 mal verbindende '/ellstränge nachzu-

weisen. Ohne Zweifel handelt es sich bei diesen 6e

foodeo Utt eiaa ontogenetisehe Reeapitnlation ron

Zuständen, wie sie ausgebildet der Amphiozus auf-

weist. Dieser rudimentäre Zustand der Vorniere des

Ilöbnoheos hat nur einen sehr kurzen Bestand, es ist

weaigstens bislang nlobi gelangen, ihn an iltereo

Brnbryoren Gl ieder aufzufinden.

Ganin (31) erklärt für homolog: die Nasen-

drfifi dir Tdgel and Reptilien, die obere Kaaendrfiae

der Amphibien and die DrSaen des Jaoobson*«eheo

Organes bei den Säugetbicren. Untersucht wurden

fli« embryonale Enlwickolung beim Huhn und bei der

laubo. Den medialen Ausfübrungsgang der Naseo-

drfis« hSIt 0. fftr seoandir nnd stelli riellatobt eiaea

rednoirlea Jacobsem'adien Canal dar.

Garnier (32) b^bt hervor, dass nach den Ar-

beiten von van Bemmelen (Bericht f. 1889. S. 83)

und Li essner (Bericht, (. 1666. S. 96j die Kiemen-
spalten bei Bideohaen nndSdUangen resp. bei allen

Amnioten und wahrscheinlich auch beim HeasoheB Xtt

einer gewissen EiubryoDälsait offen sind.

Hamburger (34) suchte zu ermitteln, warum

die Säugelhierniere in Rinden- und Marksubstans

sich sondert. Eine Wachslhumsverschiebung ist offeo-

bar die Ursache und sie wird bedingt durch die An-

ordnung des interstitiollen Bindegewebes. Dessen

längliehe nnd adt Ansllttifin'n veraehene Zelten aabnen

schon frühzeitig eine zur Längsaio der Sammetröhren

quere Richtung an und diese Lagerung dauert wäh-

rend der ganzen Entwickelung. Dorcb die Maaoben

dieses Bindegewebes vermögen wohl die schleifenför-

migen Canälchon, in centraler Richtung hervorwach-

aend sich zu drängen, dagegen scheint es, dass die

Tabnlt eenterti rom Bindegewebe gleiebeam abprallen,

üb wegen ihrer grösseren Riei,'samkeit oder ihres

grösseren Durchmessers muss dahingestellt bleiben.

In üebereinstimmnng hiermit wird das interstitielle

Bindegewt>be der Pyramidenbasis regelmässig In dar

Richtung der Pyramidonaxo wie cumfirimirt vorge-

funden, gleichzeitig damit, dass die am meisten cen-

tral gelegeneoTubnli oenlertün lingHdieoWiodongen

gelegen sind, welche parallel zur Hauptrichtung der

Bindegewebuuge verlaufen. — H. schlägt für die

geraden Hamoanilohen den Lndwig*aeh«n Ausdraok

„Sammelröhrtn* nnd alle übrigen als «gatchllogalte

Canilchen" anaammanaafasaen vor.

Heitzmann (35) studirte die Entwickelungsge-

schichte der Ledorltaut uud kam zu folgenden

Scblussfolgerungen : 1) Die Lederbaut entsteht, wie

stamtliahe Öewebe des Kdrpers, aus indifferentem

oder medullärem Gewebe, in welchem die lebende Ma-

terie aus dem compacten in einen vacuolirten und

aobiieasitob rationlirten Znataad flbergebt, forent ebne

Bildung von Qrundsubstanz. — '2) Die ursprüngüch

kugeligen werden zu oblongen und spindelförmigen

Protoplasmakörpern; Bildungen, welche die Uteren

Histologen als „fibroplasiiscbe Zellen" bezeichnet

haben. — 3i Aus den spindelförmigen Proto|i]asnift-

körpern geht zunächst ein mjiomatöses und myxo-

flbidaea Oewebe herror. Die Maaeheorinme dieses

Gewebes sind mit m\ .xomatöser. das fibrilläre Netz

mit collagener Gruadsubstaoz infillrirt. Die Masoheo-

räume eiilbalten oeoteate Protoplasmakörper, das

Fasemela kleine aolehe Körper an den Knotenpunkten.

— 4) Das myxomatöse Gewebe tritt in das Stadium

der Indifferenz zurück, indem abermals Pioloplaama-

körper, nanitehr stark in dl« Ungc gtiogen and m
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winIgM Spindeln tmplittori, anflrtton. Darob In-

filtration dieser Spindeln mit collagener Grundsub-

stanz entstehen die Fasern and Faserbündel der Lader-

baut. — 5) Jede Faser Ist wn Spindeln inBunnim»

gesetzt. Durch Zunahme der Infiltration mit oollagener

Sabstans entstehen aus den Pasem die eigentlichen

Bändel. S&mmtlicbe, auch die gröbsten Bändel sind

na» epindelfBmilgen Grappea sneammengeneM. Zwi-

schen den groben Bündeln bleiben grössere Massen

Ton Protoplasma unverändert, während swisoben den

die BBwM MMmuensetsenden Spindeb die Mneten

pntoplnemntieehen Ausläufer ziehen. — 6) An den

Grenzen der groben Bündel sowobl, wie aus den

feioaten Ausläufern des Protoplasmas iooerbalb der

greben Bfindel gelien die eegenunten etnsliidien

Fasern bervor, welche nichts weiter sind, als mit einer

derben und widerstandsfähigen Orundsubstanz infil-

(rirtee Protoplasma. — 7) Die elastiaoben Pniern der

Lederbaut entwickeln sich erst im extrauterinen Lobon

und twar in roiri Geschlechte und Reizuti?<:7>istaiiden

abbaogenden Mengen, ebne nachweisbaren /.usamuien-

bMg »II den Alter dee IndiTldttaai. Der Pnpiilei»

körper pntlirill Trfihrend des ganzen liebeir^ keinw oder

nur spärliche elaetisobe Fasern. — 8) Die ela^tiscbeo

FMorn gehen demnneb an« Protoplesna berror and

enthilten höchst wahrscheinlich gleiobfalts lebende

Materie, indem sie beim Entziindungsprocess in den

protoplasmatischen Zustand zurückkehren. — 9) Die

obersten dem Bpitbel snniobst gelegenen Lagen bleiben

während der Entwickelung der Loderhaat in einem

mehr oder weniger medullären oder indiilerenten Zu-

stande. In der Hnnt der Torderen Baisgegend lassen

sich Papillen erst im achten Monate des Fötallebens

nachweisen. Selbst nach der Geburt befindet sich der

Papillarkörper stets in einem früheren Stadium der

Kntwtokelung als die übrige Lederhantt erst im hohen

Alter werd»n auch die Papillen zu derbem fibrillären

Bindegewebe umgewandelt. — lU) Die Lederbaut ist

ein OOS übrillirem oder etreiHgeo Bindegewebe »nf-

gebautes Gebilde, welches von der frühesten Ent-

wiokelnng bis in das höchste Alter ein Gewebe bleibt,

in den die lebende Materie sowohl die Protoplasma«

körper, wie auch die Orundsubatana In feinster nett-

förmiger Anordnung darcbr.ieht.

Uis (38) schildert die Histogenese und den
ZasanimenbaagderNerrenelemente, giebt aadi

in einer ausführlichen Abhandlung (3G) über manche

Verhältnisse noch Details. Das Princip des Auswacb-

MBS derNerTenfasem TonbMtinmtenAnsgangspunbton

ans enthält den Sehlüssel für die macroacopische An>

Ordnung des gesammten peripherischen Nervensystems!

der Verlauf der Stämme, ihre Anastomosen und ihre

Tbeiinngen siod wm den besonderen Bodingnogen ab-

leitbar, welche die entstehenden Stämme bei ihrer Aus-

breitung Torfinden. Neben dem Auswachsen der Fasern

eilobiiBtd«fWaaderongsveimi6gan embryonalerNervon*

teileB als ein Princip von einsobnoidender Bedeutung,

welches bei der Anlage des sympathischen Systoirs

zu seinem grossartigsten Ausdruck gelangt. Aufiiruod

Ufltofdnetiteber AosobaBaagen mflssen aber aoob ver-

wlobelta Probleme d«r Himorganlsation aUniUg einer

Vereinfachung zugänglich werden und später muss ein

Jeder Oehiinschnitt auch xor Oesohubtsorkande

irerdon. Indem die Nerfeuellen nnd die Korven-

bündel von gewissen Ausgangspunkten aus sich aus-

breiten, werden die tw^\ vorb-yndenen Complexe ton

später kommendeu überlagert oder durohwacbseo,

and dos mlotlvo Atter efauo Tboilos bestimmt sogleieb

seine Lage tu dee übrigen. Die zuerst zur scharfen

Uoigrenaang gelangenden Bildungen sind beispiels-

«eiso im voriiogeften Mark die nwtorisohen Kerne des

flypo^ossus und des Seitenborngebietes, sowie die

aufsteigenden Wurzeln der Mn. glossopharyngeus und

vagua oder der Tractus solitarins (Respirationsbündel,

Ref.), dasa kommt noch der primäre Vorderstrang als

ein medianwrirts TomHypoglossuskern liegendes Längs-

faserbündel. Alle diese Theile liegen am ausgebildeten

Hark gaos in der Tiefe. Sie sind naniobst überlagert

von der Formatio reticularis, welche ihrerseits aus der

Durchkreuzung radialer und oircnlärer Zellen- und

Faserzüge henraigegangen ist. Hierauf folgt jener

Complez von Nervenfoeem, welober mit den (Hlvon

abscbliesst nnd dorch Auswanderung reo Zellen nus

derRautenlipp« zu Stande kommt. Die oberfläoblichste

Sebiobt «mfasst w^sse Hessen, dos Oofpns lestlfermo,

die in dasselbe eintretenden Bogenfosern, die auf-

steigende Trigeminaswurzel und die Pyramiden. All«

diese Bildungen können in ihre Lage erst eingerückt

sein, naobdom die tiefer liegenden Theile schon vor-

handen waren. In Betreff der Pyramiden ist das

spätere Entstehen bekannt. Die aufsteigende Trige-

minnsirunel bat da, wo sie an's Mark boonliitt, die-

se! le oberüächliclieStellung zu diesem, wie dieBnndel

des Tractus solitariusi man dürfte daher wohl er-

warten, dass sie in ihrer weiteren Ansbreitang mit

diesem zusammentrifft und zu einer gemeinsamen

Hinterstrangbildung des Markes sich vereinigt Allein

ihr Vordringen braucht eine gewisse Zeit und bis üt
in die Hübe den Trootoo solitarins gelangt, ist dieser

bereits von breiten Substanzschichlen überlagert. Die

TrlgeminuswuTul b«kommt dcmoaoh eine weit ober-

fliehliobere Lsg« als der Tiootns iolitnrias. Was dio

Bogenfasern betrifft, so zeigt sich sobon vom Anfange

ab, dass die von den circulär oder schräg gestellten

Z«ll«n auslaufoDden Fasern der grossen Mebnohl nach

medio vontimiwirts gorfobtet sind. In ihrem «oMereo

Verlauf durchkreuzen sie die Mittellinie and laufen

an Oberfläche der gegenüberliegenden Seite aus.

Spiterhitt sammeln sie sieh sn Bindoln , wolobo der

dor OberflSohe parallel laufend die Richtung gegen das

Corpus restiforma einschlagen. In eben dem Mass«,

als neue Bogenzellen und Bogenfasern auftreten,

wurden sie den bereits vorbandeoon tUik aaflagoni,

und so er^'iebt sich im Laufe der Zeit eine zunehmende

Anzahl von Faserschichten , tou weichen ja die ober-

lllebliohstea oneb die jüngsten sind, bi ibnlieber

Weise wie für die Medulla oblongata lässt sich auch

für die Brücke dio Srhichlenbildung pine Function

der zeitlichen ßntwiokelung ableiten. JedenüUs ver-

dient nnter den Mitteln, «elobo xn Qsboto stebsny mm



Kkausi, BxTwiaaKAnniaMGMioan. lOf

dto OfgtalMtiM dar «arfiftai OantntorgMe ta «nt^

wirren, die pntwicklunftsgeschlchtHohe Fonohwig nit

in die «rste li«ibe gestellt za werden.

HoeliaUiUr (41) indat wi« ZiBBArmBon
(Bartobt f. 1889. 8.90) baim KftiiiB«tian>KBbryo

sechs Kietnenbogen; aus dem sechsten geht als

Mgmental« Arterie die A. subclavia bervor. H. be-

aprtobt bai «aaar eaiafaabait 4ia VariaUtaa dar A.

tertetralis beim Mensehen, ignorirt aber merV

wfirdiger Weise Tollstiodig die Tbatsaobe, dau der

dfa QoaifNtiStfa dar Babwirbal paaairaada Oaoal

frfiher gewöhnlich gteiobausig mit der darin gelegenen

Arterie bezeichnet warde. Doch gelang; es H. für die

meisten Fälle jeoer Varietäten eiae Ericiürung dabin zu

gabao, dasi et sieh wm Btatatabang dwAnbngaitfokai

der A. TcrtPbralis ü'js ?in?r mehr proximalwärts oder

eaadalwärts gelegenen eegmeotalen Arterie haodelt.

Daraalba (OOi) aridtrt dia A. aiib«l»rl» dar
A mnioten für den Ast einer segmentalan ArtaHa dar

Letbaswand; beim Hfibnchen kommt sie aas dem
15. Segment, bei Kanincheo aus deoi 6. Cerficalseg-

ment. Keineswegs nehmen also wie Maokay (Bericht

f 1 889. S. 89) n e nie, die parietalen und Tisoeralen

Bugen TOD zwei Segmentalarterien an ihrerBntstebang

ThaiL

Janolik (46) theilt Bemerkungen über die Ent-

wicklang des Genitalsystems mit. Die Arbeit

beschäftigt sich mit derEntwickelung and der Deutung

eintelner Abschnitte der QaaoMaebtadfdaan und der

Nebennieren. Die Nebenniere stammt vom Coelüm

epithel, «od iwar nicht nur von der Stelle, welche vor

den OaaeblaebtadriMn gelagert bt, aondara aa ba-

tbeillgt sich an ihrer Anlage auch das Coelomepithel

eatlang der medialen Seite der jungen Geschlechts-

drfiaa. In späteren Stadien besteht lange eine Vor-

bindong der Nebennierenanlage mit den Seinal-

»träne:«»" des Ovarium; jene mit den Hodenoanälchen

wird frohzeitiger gelöst. An der Attsbildang der

Vabaaniaia, iraleba afaw ganatfoab glaloh den Oa>

sehleehtsdrQsen zu setzen ist, betbeiligen sich beim

Menschen bis sn 4,4 cm Körperlänge des Embryo

keine anderen als die epithelialen BlameDte. Pdr daa

Stodiam der Geschleohtsdriisenentwicklang glabt daa

Hähnchen ein sehr gutes Untersuchungsobject ab.

Das reolite Orarium atrophirt beim Hähnchen za einer

2ait, to «alabar daa aigaatlMi Obanolafiatiaaba für

das Ovariuii:. iiärnlich die Eischtäuche und Eiballon,

noch gar nicht aar Anlage gekommen ist ; in diesem

Stadion bilden sie aber an der linken Drflsenanlage

bereits eine deutliche Sobiebte Ton proliferirenden

Epitbelien. Ganz dem entsprechend rerhaUen steh

aoeh die Hoden. Aooh der rechte Hoden, obwohl er

ntobt aabwindat, aafgt aia aaHUKgaa Abflaobaa daa

Epithels an seinpr 0^^rfl^^^^, wrir'i^^en der linVe

IBoden ein ziemlich starkes Epithel führt, dem rechten

Orariam entspraeband. DiaaaaVarbaltaii ist ab daat-

lidier Anklang an die Entwicklung des Orarium zu

ileuten. B^i Säugethieren tritt im Epithel der Hoden

auch immer eine Verstärkung desselben auf, Ja es

bami bia aar Blidang radfaMDlirar PaWkel kaaman.

Bai den Vdgala »ia bat daa SiagalbiaNB, aiaaahlieaa-

If-fi ifs Menschen, lässt sich am Eierstock"" nach-

weisen, dass die Eiscbläache einer späteren Epithel-

pralifaratiOD antatamakan, dia Hodaneaafloban abar

der primären. Im Ovarium gelangen immer dia Bpl-

thelstränge der primären Prolifsration zur Abtrennung

?on denen der secundaren froliferation. Es sind also

dia Zaltoe, aaa daaan daa Sparaw aalatabl, AbbSma»
ün^p jnn^r :itis der anfänglichen Proliferation c[r'S

Ketmepilbeis entsprungenen Zelleo, also beim Be-

traohtaa dar Ontagaafa «Hiaar Tbfara dia illaren; jene

Zellen, deren AbkömialiBfa das Eichen liefern, sind

onlogenetisch die jüngeren. Ob diese Befunde allga*

meiner gütig sind, wäre erst nacbzaweiseo.

Derselbe (47) bariebtift in Bezog auf eise Mit-

th^ünng von Nagel (Ber. f. 1889. S. 95 No 97),

dass er nirgends Ton einer Einwanderung der später

gabildatao üraiar darah d!a Albagtaaa daa Hodana
hindurch in die Samencanilabaa geredet habe. Nage!
(78) scheint das zuzugeben, macht aber nochmals auf

die Dosicberbeit von histologischen Befunden an

menschlichen Embryonen aaCmarkaani, «aaa dar

Abortus nicht plötzlich, sondern durch fnihfrf^ AV-

sterben and Maceration des Embryo bedingt ge*

«aaaa war.

K aestner (s. oben S. 93, No.6) nennt dieHuskel-

platten der Urwirbel Rfickontafeln. Beim Höhn-

cben liefern sie für ein weit grösseres Körpergebiet

Hascolatur, als sie selbst einoahman: namentlich die

Tsntralen Endslücke, welche ron der epithelialen

Schicht der Muskelplatte allein äbrig bleiben, und

watehaDabrn «Maakalbaeapaii* genanatbat, dringan

weit ven(ralwärts vor. Die Muskelplatte ist auch an

der Entstehung der Extremitätenmuscuiatur betheiligt,

da jene ventralao EadatScke in die Eztremitätenanlage

eindrimao. In letzteren bildet sich übrigens nach

Paterson (1888), wahrschoinlioh nn'i Theüfn der

dorsalen Seitenpiatte Mosculator auch unabhängig tob

dar Haakalplatta.

Kilian (51) leitet die oberflächlichen Ohrtnus

kein wie Rage Tom M. platysma ab, und zwar die

binteren Ton einem oooipitalen Platysma-Abschnitt,

welcher den ^i Lonstrictor sopwdoialis secondus der

Selachier homolog ist. Der M l^^nsor tympani stammt

wie der M. lensor veli palatini vom N. pterygoideas

tatamoa, dar M. atapadloa Ton btataran BMab daa

M. birenter.

Kiaatsoh (ö2) bringt den Desoensas testi-

oatoram, der ja bei Sfagafbiaren saitwaisa wibrand

der Brunstperiode rückgängig wird, in Verbindaag

mit der periodischen Veränderung der Milchdrüsen.

Ursprünglich hatten die Sängethiere in der Inguinal-

raglaa 'ala kraiaflIrBiig bagiäaaiaa tMaaafald, aina

Area scroti, die Ernährungsflüssigkeit für dieJangen

lieferte. Dabei erfolgte periodisch eine Art ron Ein-

stülpung der BaaeboMiilals, aawia aobHaaaHob dia

Entwickelung eines H. oompressor mammae bei den

BeutelthitTiMi. Die btji Ornithorbynchus stark ent-

wickelte glatte Muscolatur des Drüsenfeldes erscheint

radiataattr ala Tttaioa dartaa.
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V. K u 1 1 i k e r 1 54) weodtto di« Qolgi'solMMatfaode

auf lias R il ck e n m a r ic von zwei menschHohen
Fötus aus dem d. und. 6. Monat an.

Die Thtilongen der sensiblM WaiMlfM«ro M
ihrem Eintritt in das Mark in einen aufst<>iK(»n(1pn und

einen absteigenden Ast kommen an dem Lendenmark

des MebnamatUebeD Embijo in FionUliebnittM in

wunderbarer Vollkommenheit inrAnidiuiVBf, schöner

als bei Sängern. Namentlich war auch <1er anfänglich

schiefe Verlauf der i'beilungsäste sehr ausgesprochen,

M iüM die BintrittMtdlM der Vuneln ein sierlisbei

nüil sich kreuzeniler NervenV-ir lr! ^'--.fpi, Jas vom

Erwachsenen bereits vor langer Zeit vou mehreren

Aatoren dsTgeslellt wnrde, obwobl dieeelbeD die wirk-

liche Bedeutung desselben nicht kannten. — Auch

beim Menschen geben die L&ngsfasem alier Mark-

stränge Coliateralen ab. welche in der grauen Sub-

CtMt »leb Teiisteln und mit Endbflsebeln oder End-

bivaieben frei enden. Dpr Verlauf dieser Collateralen

igt In Wesentlichen wie bei Thieron. — Die Torder«

Gemnfsnr iit in Haie- «nd Leadentbeil» sebr lebSn

als eine Kreuzung zu erkennen and stammen äh

Pasern derselben zumeist ron Axoncjlinderforlsätaen

von Zellen aller Theile der grauen Substanz, die, wie

V.K. alcb in neuester Zeit auch bei Thieren QberfieQgtei,

jenseits der Commissnr nicht in Wur7.elfa<!ern, sondern

in longitudinale £Ilemente der Vorder- und Vorder-

eettouMnge fibeigeben. Die Nerventellen ver^

halten sich mit Bezug auf ihre bci^lerlei Fort.sätzc wie

bei Tbieren. — Bei dem Embrjo von fünf Monaton

ww die Zahl der marUesen nnd eentU dnreb Silber

BCbwarz gefärbten Pasern viel grosser, als bei dem

secbsroonatlichen Fötus, und im Aligemeinen ist zu

bemerken, daas nach der Qolgi'sohen Methode ge-

firbta gelnagaae Sebnilte darob daa RftakeniDark ond

Gehirn von Embryonen und jungen Geschöpfen ein

ebenso gutes Mittel abgeben, wie die Methode von

Fleohaigf nm die einxelnen Paaertratama von ein-

ander zu diiTerenziren, indem an solchen Sobnitton die

marklosen Fasern schwarz die raarthaltigen ungefärbt

erscheinen. Das Rückenmark der genannten beiden

Bubijonan aifab ia diaaar BailabBog aebas fana gote

Itesultate — In filinlicher Weise wie Ool ei 'sehe Prä-

parate sind auch Weigert'scbe au verwertben, nur

daaa dieae die markbaltigen Faaarn Orben and die

Barklosen nicht.

Derselbe (53) hatte bei seinen Studien über die

Entwickelung des Geruchsorganes menschlicher Cm-

bijrenao gefunden, dass die Nn. olfactorii,

abweichend von allen anderer» Nerven, in den frühe-

ston Zoftänden in ihrer ganzen Länge aus kernhalti

gan Bündeln feinater paralletar Fibrllten beatebaa,

welche Bändel v. K. den Axencylindern anderer Nerven

rergliob. liieraas schien v. K., d.iss die Kerne derselben

den Kernen von Nerrentelten entspreohan and eine

kerabaltige Schwann'sche Scheide fehle, valebe alle

Antoren bisher an den Olfaotoriusfasern fir>penommen

hatten. Dem Gesagten zufolge hätte man sich die ul-

faetoriaafaaam als ana bipolaren Nervenaallen beata-

band an denban, weloba entweder Jede für akb aaeb

der Peripherie verlaufen, oder, mliraahainüdiar, dar

L5nf!;e nach untereinander zusammenhün^en und Ketten

bilden, wie sie beim Sympatbicus angenommen werden

mfiaaan, and in dleaem Falle dnnb fartgaaetate Tbal-

hing an den kernhaltigen Stellen ohne Trennung der

Tbeilstücke in die Uinge wachsen. In jedem Falle

aber war die Cntwtokelang einea ao gabantan Nerven

aus dam oantialan Nervensystem nach den bisherigen

Erfahruni^n Hr>verständlich und masste es daher als

eine erwünschte Lösung erscheinen, als Bis vor

Karaem darlegte, daaa die Nn. alfaetorii nieht aoa dem
Bulbus olfactorius sicli en'vr'rVflin, sondern gerade

umgekehrt in dem Epithel der Geraobsgräbcben ihren

Ursprung nehmen, tbnliob den Zellen der Spinalgan-

glien in der Richtung des Lohns olfactorius centripetal

wachsen und endlich mit demselben sich verbinden.

Diese Untersuchungen von His bat v.K.in oeuesterZeit

beim Huhn, Rind, Schaf und Kaninchen geprfift, wo-

bei sich heransstellte. dassv K. mit Wahrscheinlichkeit

für die Annahme von Uis lieb aasaoapreobeo ver-

moobt«. Denn v. K. hat bia anbin aoob kalnen Rieeh-

nerven gesehen, der dem Gehirn oder dem Lobas ol-

factorius nicht anlag, wie His einen solchen vom
Henaoben (Fig. 29) und von der Katze abbildet. Da-

gagen glaubt K. behaupten zu dürfen. Riechnerven

{gesehen tu haben, die dem belreffi^nden Ilirntheile

nur anlagen und nicht in denselben eindrangen, and

aa aprtobt anab ni^ta dafir, daaa die Rieahnervan,

wie man bi.siier allgemein annahm, aus dem betrelTen-

den Uirniheile bervorwacbaen. v.K. hält «omit die An-

tttbaia van Bit for aabr wabradiainlioh und beoierfct

noob« daat, wann einmal die Nn. olfactorii in den

Bulbus eingewachsen sind, derselbe schon bei Em-

bryonen ein ganz eigenthümliches Anaeben annimmt.

— Waa nan famar die aoatomiadie Bedeatnng dar

Elemente der Nn. olfactorii betrifft, so bezeichnet Hia

dieselben bei Embryonen als bipolare Nervenzellen and
die Nervaa selbst ala Olfaotoriaaganglion oder primiiaa

Rieohganglion. Ferner giebt His an, dass voi den
'/.eilen des primären Riechganglion später ein grosser

Tliöil in den Elementen des Bulbus olfaciortua wieder

in finden sei, weloba Zallan aomit, da ata oraprQngliabi

im Rieohepithel (Riechplatte) entstanden seien, nicht

unerbebtiobe Orteversobiebangen erfabreo, so dasa

alob die Frage erbebe, ob niobt naob and aaob alle

Ganglienzellen des Olfactoriusganglion nach dam Bai'

bus sich hinbegeben. Die Entscheidung liege in der

histologischen Benrtheiinng der ausgebildeten Riech-

nerven. Wenn die Kerne der Nn. olfactorii daa Er-

wachsenen den Xervonf.vsern selbst angehören, so sei

der periphere Oltaciorias zeitlebeas als ein Ganglion

an baaainboen; wann dieeelban dagegen nvr den
Scheiden zuzurechnen seien, welche Ansicht wohl all-

gemein für unanfechtbar gehalten werde, so sei anzu-

nehmen, dass alle bipolaren Nervenzellen des primi-

tiven Olfactoriusganglion später in den Bulbus olfao-

tnriiis einwandern. — Dagegen behauptete v. K. scb»>n

seit 1 bü'i gestützt auf Untersuchungen der Nn. olfac-

torii manaabliabar Bmbryonan deo xwaltaa Monates,

daaa dia kenbaltigan Fibrillanbfindal dar Nn. olfaeloril
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«OD BBVryonfB di» Vorllofer der lr«iiib<IUf«n b1«M6B
Olfrictoriasfasern iles E^w.•lcll^L'nerl sin^l uini ilass so-

mit die Fibrilleabündel der Fasern des UKactorius mit

d«n Axsnoyltodtm anderer Nemn Terglichen werden

Vössen und ihre Kttlie mit den Kernen von Nerven-

7.ellen. Es miisBen somit die Fasern der Nn. olfactorii

zeiilebeDs als Gruppen von Mervenzellen gleich»erthig

»BgeMheo weiden; deck wekben dieeelben ?on den

Elementen der typisi'lien Ganglien d.idurcb ab. dass

jede OUactoriusfaser viele Kerne besitzt und daher

ebtm gamm Oonplex ?oii QaogilieDseltea etitspriebt.

Die von K. in den Olfftotoriasfasera dos Kaninchens

gefondenen Caryotnitosen zeigen deutlich, dasü die

ursprünglichen bipolaren Zellen der Ha. olfactorii

Bloht als aolebe etira ia dea Balbae eiawaobeen, aoa-

dern dadurch in die Länge sich ziehen, dass gleirh-

zeitig mit der Verläogernog der Fasern die Kerne sich

termebiao, so dsas soblieasüeh lange vielkernige

Nervenzellen eigener Art entstehen, die webrsebein*

lieh nar noch im Sympathicus cinigermassen ihres

Gleichen finden. — Mildem Nachweise von Iiis, dass

alle seasibten Nemn von den Qaaglien and der Rie^-

platte ans in die Centralorgane hinetnwachüen. fällt

aacb der Begriff der im Centrum liegenden sensiblen

Kerne als Urspraogsstellea derselben. Dagegen erhebt

sich ein neoer Begriff, derjenige der Kerne der oen

tralen sensiblen Fasern. Wenn man annimmt, dass

die sensiblen peripheren Fasern, wie im Rückenmark

so aaeb im Oebim, in bestimmten Anbiofnogen graaer

Sabstanx mit freien Verästelungen enden und dass

Überali von den Zellen dieser grauen Kerne neue

Nerrenfasem eatspringen, die Erregungen eenlripelal

weiter leiten, so sind hiermit eben centrale sensible

Kerne and centrale sensible Bahnen gegeben. Und

wabrsobeintieb keminen an bestimmten Orten nicht-

nar ein einziges, sondern mehrere Systeme solcher

Kerne und Bahnen anch zweiter und violleicht mehr-

facher Ordnung vor. Solche Kerne kann man vor-

linflf, s» lange Ibre eentralen Babnen nieht genan be>

liaunt sind, als Rndlierno z. B. der "Kn. (rigeniinus,

vagus u. 9. w. beKeicbnen. Kennt man dagegen diese,

so werden sie naoh denselben xn benennen sein. 8e

die Clarke'schen S&ulen als Kerne der Kleinbirnseiten-

strangbahn, diejenigen des Fasciculus gracilis nnd

eoneataa als Kerne der Schleife u. s w. F.ndlich ver-

dient der vflfa K. sebon 1 SS4 beim Rtnde nnd Sobafe

gege'hiene Nachweis, dass die Olfartcriusfasern RShrsn

mit kernhaltigem Inhalte sind, aile Beachtung.

Kollmann (55) theilt Untersuchungen über die

Kntwickelnng der Chorda dorsalis beim
Menschen mit. Die Bntwicicelung derselben von

dem Entoderm aus ist die typische Entstell ungsart

dieses Organes und der menschliche Embryo macht

heina Autnahne, Sooden bleibt bierin der allen Regel

tien «nd xwar fa hervorragender Weise.

Knborn (57) beobachtete Riesenzellen mit knos-

penden Kernen in der Leber von 1*2 mm langen

Schaf- Embryonen. Das gefässbildende Netr., welches

diese ZeUan bilden, liefert die Oefisswandnngen,

hyaline Zellen, rotbe Blatbdrperebea nnd hnglife

Hiiniogloliinklüiiipclien. dip K. „heninties* nennt.

Laguesse (,(>i) fasst seine Resultate über die

Bntwiekelung derMila bei Fischen folgender-

massen zusammen. Die Mila entsteht spät— zu einer

Zeit, wo der Magen als solcher zu erkennen ist — in

unmitielbarer Beziehung zu der V. portarom in der

Dieke der prlmitifen Mesodemwand des Danneanals

ii'id linJierseits von der Insertion des primitiven

Mesenterium; später Jedoch ist sie durch Verdoppelung

der genauten Wand in Felge der Einstülpung des

Hinterraonos der Netze, in der Dicke eines Meso

gastriuni seciindärer Formation enthalten. Zuerst

liegt sie in der Regio duodaoalis, nähert sich allm&lig

dem Magen nnd übersiebt (oeilTe) seine grosse Cnr-

vatnr. Das Gewebe der Mil? ist ursiirünglitb

eine einfache Verdickung des Hesetichjms, welches

aas stemfSrmigen anastemesirenden Zellen beateht,

die in ihren Maschen zahlreiche rundliche Elemente

enthalten, in Verbindung mit der V. sulintestinalis

s. portarum und ihren Aesten. Das Netz der Hesen-

öbymxellen wird xum Netzwerk des definitiven Oiiganea;

es enthalt Veine Bindegpwebszellen. Die in den

Maschen gelegenen Elemente sind ursprünglich Kerne,

sie werden xn den freien Zellen der Milzpulp», tbaila

zu weissen, theils zu rothen Blutkörperchen. Die Hill

ist daher von Anfang an ein blutbildendes Organ,

ebenso wie das analoge Qewebe in der Fischniere. L.

wendet sich gelegentlich gegen Maurer (s. oben

S. 93 No.9; nnd verlangt schSrfere Pr&oision in Betreff

der Functionen embryonaler Leucooyten. Die eigenen

Venen der Mlls sind anfangs nnregelmlssige Rethen

der Maschen des primitiven Netzes, die mit der V.

portarum in Oommunication treten und dann zn regel-

mässigen Csnilen mit oontbinirlidien Waadnngea
werden. Ihre Endothelen werden in dem BetlfSroig

bleibenden Qewebe durch die das Netz begrenzenden

Zellen repr&sentirt. Die Milz ist folglich ursprünglich

eine Art von netsfSnnigem veoSssn Slnos, wie ein

Divertikel dem PfortaJersysteni angehängt, der in

seinen ontfarnleron Maschen eine Reserve der ur-

sprünglieben Kerne entbilt, woraus steh dia watesa

Milzpolpe ergiebt. Das Milzgewebe Ist mithin aina

ganz besondere Formation und kann gewissermassen

als ein Rest des embryonalen Mesenchyms betrachtet

werden, der tar Bmeaerong der BlntÜrperehen be-

stimmt ist nnd woselhst die bindogewehigen nnd Go-

lässelemente unter einander gemischt verharren, wie

sie es Im primitiven Hesenobym gewesen waren.

L. schildert nun speciell die Entwickelung
der Milz hei der Forelle in einer ansgedehnten

Abhandlung, welche die Genese der Gewebe dieses

Organes, auch bei Selaebiem berücksichtigt. Am
Ende der Embryonalzeit entstehen die rothen Blut-

körperchen nicht durch caryomitotische Theilungen

praeexlstirender Bintaellen, sondern auf Kosten nener

aus dem Gewebe der hlutbereitenden Organe, nämlich

der Niere und Milz, die ihrerseits dem Mosenchym an-

geboren. Bei jüngeren Embryonen stammen sie theils

von der Innenwand dos Berxens nnd darV.aardinalea,
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tbeils TOD Zellengruppen ab, die ebenfalls Tom Uesen-

obym berzuleiten sind. I. hSlt die Umwandlung der

primitiven embryonalen biuizcilen und speciell der

foa Ibnra galtoferUn ünpnmgakm» in rotlw Blut*

kSrpercben '.^rj] T,?ijcocyten für vielfach nachgewiesen.

Ray Lankester u. Willej (62) beschreibe ans»

fahrlich df« Eatwfektlaog d«r P«ribrsBebU11idhle

(AliioD) TOD Ampbioxva UD««oIatns. Um die

betreffenden Larren en erhalten, ratisste Tiefaee-

fltdierei in 30—40 Meter Tiefe angewendet werden,

wu blalnr wanif geaobehM so sein scbtint. — Das

ifwaobspne Tbifr präbt ^ich nacb Willej 80 in den

Sittd ein, da&s das Kopfende, nicht die SohwaDupitu

hwronieht (Retsiai tagte dem Ref., dan Beides

feitommt.)

von Lenbossek (63) erklärt sich für die

KeoroblastentheorieronUis nacbUnteranchangen

am Hfibnchen nit der HeUwde tob Runda y C^|«t

(proe^dt? rapide).

H&rtin (66) wiblte die Katxe, am die Eot>

«iekeUng der Kepfnerven tn notenafliben. Bein

N. trochlearis finden sich an der Grur '.platte der ent-

gegengesetzten KörperMlte anfaoga keine üenroblaateo,

aoBden oar eebr weit doreelwirta. Der H. eonloiiie-

torias besitzt eine Zeit Ung Anlagen von dorsalen

Wnrtetn, dasGant^lion rüiarp <T»bört 7ani N.trigeminns,

Dicht KUD Oculomotorms. Hei Embryonen fon 4 bis

5,5 BD Littge tet ein denalee OeRgUeo u letetonn

Nerv vorhanden, es srr V t keine Verliindüngsfasem

zum Gehirn und rerachwindet sp&ter wieder toU-

ftiodlg. — Der N. treebleuls bat beln 8,85 an
Ungen Embryo eine gemeinschaftliche Anlage nit

dem N. oculomotorios, dieser entspringt an der ven-

tralen, der N. trochlearis an der dorsalen Seite des Ge-

btmbliaobeBe, letsterer bat «neb ein noeb Mber
verschwindendes Ganglion. Anfangs entspringt der

h. trochlearis oogekreutt, nur ein kleinerTheil seiner

FeaciD der entgegengesetiteiiSeite, gpiter werden

die ersteren verdeckt. Der N. vagns hat 3 oder 4

Ganglien; über andere Hirnerven vergl. das Original.

Mehnert (78) schildert die Entwickelong des

BeckeBffllrleli bei Baye IvtarU ver. tanriea.

Der Schwanz ist beim Embryo relativ lang, wie ein

Saariereohwant, und die Schildkröten sind den

Sanriem itaanTerwaadU FomeB. Btoji bemtit den

Schwans, an blDnen einer halben Stande 7—8 cm
tiefe Löcher für ihre Eier zn f^aben. — Die See-

scliildkroteo sind als Landthiere anftafassen, welche

vor langer Zelt sieb Ten Neaem aa dasWaaaerleben ge-

vuhnt-T, t:nnier aber noch ihre Eier am Ufer ablegen.

Da sie im Wasser sicherer wareD,so koonteo sie alte, pri-

mitive Ferrnen als bitarre UeberbMbBel einer frfilMreii

Erdperiode conserviren. Analoge Beispiele von einem

solchen Rückschläge liegen nach M. nnter den S&ngem
bei den Walen, unter den Vögeln bei den Impennes vor.

Meyer (74) batte swei normale nenaebilebe
Embryonen xnr Verfügung. Der jüngere wurde

durch küDStUcben Abortus binnen i4 Stunden und

twar am IB. Tage naeb den Zeitpsabt des Budes der

meist aa^Uiebenen Beoitraatten geboren. Das Bi

war 23 mm, der Embryo vom Scbeitelköcker bis lur

Steisskriimranng 4,95, gestreckt t>,04 mm lang.

Wegen 'A tägiger Aufbewahrung in Alcohol betrag aber

die ersteie Liage lafalge dar Zusamneotunag
sämmtlich?r Mirrotomsrhri't? nur 2,53 mm, die

Sobrumpfnng so zarter Qewebe kaao also Vi errei-

obea. Der twelte Bntnye war aa SB. Tage naeb dar

zuerst ausgebliebenen Menstruatioesperiode geboren.

Das Ei hatte 45mm, der Embryo war 8 mm, gestreckt

13,33 mm lang, nach Behandlung mit coDoentrirter

w&sseriger Snblimatl&ang and Aloohöl aber nur

6,4 mm lang, also, wie ?^ nach Qaule gewöhnlich

eintritt, auf '/< seiner Linge verkünt. Bei dem jün-

geren Babryo war das Nabelbllsobea 4 na, bei dem
älteren 5 mm gross. Die Entwickelung des ersteren

sobliesst jede Möglichkeit aus, das Ei von

der zuletzt eingetretenen Menstraatfonspe-

riode abzuleiten. Bei den Embryonen war eine

dünne, spindelförmige Allantois in dem Bauchstiel

eiBgesoblosseo. — M. beschäftigte sich nan apecieU,

ebae mit Reebt sieh in geringsten daran an kflmmern,

dass ein sog. seltenes CabinetastQc'k in 252 'ri-5p.ri40)

0,01 mm dicke Serienscboitte zerlegt werden mosste,

nit der Bntwlebelaag der Uraiere beim Men-

sehen. Bei dem jüngereo Embryo münden die Wolff*-

scben Gänge noch nirht in den Darmcanal ein. Ihr

proximales Ende um&chltesst ein spaitförmigee, durch

Aasskumderweieben dar sieh «nq^rflagUdi berttbrea»

den cylindrischen Epithelzellen entstandenes Lumen.

Dieser proximale AbacbDitt geht aus den Mesodem
bsrvor and steht anfSnglieh mit denPle«rs«Perttoiaaal-

epithel in Verbindung, während sein distaler Tbefl

sich mit dem Ectoderm verbindet. Er ?'f>!lt fiHo ur

sprunglioh eine röbrenartige VerbinduDg der Leibe«-

bSble nit der Oberiidhe des Urpeia dar, deeaa Badaa

erst durch r!a? Langswachsthum des letzteren aus

einander gerückt sind, wie es bereite 0. Hertwig
(Ber. t 1888. S. 67) angegeben bntta. — Bei dan
älteren Embryo waren jederseits 35, dreimal ge-

krfimnt? Urnierencanälcfcsn vorhanden, die proximale

Wiodang ist spindelförmig auigetriebeo. Der Olome-

nina besteht aas eliaa slasigsa, die bpasl aasfillan'

den, Mut?(^fiillten Säckeben; letztere steht mit dem

Peritonealepithel in Zusammenbang. Am distalen

Bade der Unlere entstebsa neae Baneaailehsa, aaf

diese Art findet das Längenwachsthnm statt, zugleich

rückt das proximale Ende der Umiere oiaaialwirts,

bis sie den Lungenrand erreicht hat.

Nagel (80) tbdU aana an frisaben menscbUoben

En.'^ryoTien angestellte Untersuo'inng(»n fiber die Ent-

wickelung des Uteras und der Vagina mit. Von

Anfang aa aeigen die vereinigten Kflflar*seben (Unga
und die angrenzenden Tbeile der Plicae urogenitales

eine seichte dorso-ventrale Krümmung mit ventraler

Concavität. Die Krümmung entsteht, indem die WolfT-

sebea OInga denselben gebogenen Wag nehmen, sie

7fi^i später eine Knickung im Lumen an der Stelle,

wo das Orificiam uteri eitercum sieb bildet. Davon

Ist elna bsi 6— 10 «n laagaa Bmbrjaais« «rsits vaa-

brnle Bnlehang ia Qegead dea ianann Batlsrmnndss
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xa QOtoraohoid«a: die VorwärtsDeigang des Uteras

ist »Iso anprfloflioh«, typiMb». Ton f«nbw«Io
besteht ein UnterscbieJ im Epithel zwischen der An-

lage der Vagina und de« Oteroa, die UebergaogssteUe

Ist tinig» MieromintiDctor lang und liegt, mi» im Br-

WMluraan etwas oberhalb des Orificium exlemum im

späteren C?rvicalranal, Die Portio vaginalis ist ur-

sprüDgliob a&ch bialen gerichtet. Die Hunduugaeleile

im milWaelMii Qiof» ist niebt das OrUMiun «stor^

num, sondern der Introitus vaginae. Es wird keine

abacblieMende Membran an dieaer Stelle durchbnwhen,

•ondtrn obtrbttb dar MfindaiigiatoU« bildet ileb durob

Anbsafang von Epithelien eine baachige Erweiterung

der Vagina, die Ränder fifr Mündun«? s»»lb§t bilden

daher einen engeren King: den urs{>ruDgiicii mit Epi*

tbalMll^ «QRgtflUltM BymtB. dar sloh durob Waoho-

thnm seines hinteren Theilea spSter rerengert.

Rabl-Rüokhard (86) erkürt aaf Qrand der

UBtorraebnng einoo roifon FCtttsgobimoa toii

Xenoraa gymnuras die Pars frontalis der Tordereo

Commissur für eine Commtssor der Capsulse externae.

Erstere findet »ich nicht nur beim Gürleitbier, sondern

auch bei den Honotramata, BautaltbierOD, tfaaiooben,

Maalwarf, auch leim Mens hon r.arh Hamilton (1885).

Ab Dach des proiimalen Endes des Aquaeductus

Sylfll bolindot stob aia« dorn Tom« loBgiladioalia dor

Knochenfische entsprechende Verdickung des Epen-

dyms, die Corioa des Meosobeo liegt weiter distal-

wärts.

Rettoror (%) schildert die Entwickelung der

Regio ano-genitalis au'sführüoh von Embryonen

dea Kaninchens, Schafes, Sohweines u. s. w, Hit dem

Iiierotom konoto R. oieb aioht betreoBden, vegen der

starken SchwaDzkrQmmnng der Embryonen gerade in

dieaer Qegend, es wurden jedoch schematisobe Längs-

tdiAitto «OMtroirt. — ItoobUgtvor, beiden
Bmbryottos die Ausdrfloke «oben* and «tm-
teii**, „vorn" und «hinten" gerade 00 tn vor-

wendeo wie beim Erwachsenen.
Am SebloMO oeinor Atbett dioealict R. die Tbeorio

ron Älbrecht (Bericht f. 1886. S. VM). Ifr ^en

Penis (und die Clitoria) für ein drittes Extremitäten-

paar erklirt bette: geiMtftt Mf die Bomologio mit

dem männlichen Gescbloohtagliod der Rochen, die

Penisknocben der Säuger n. s. w. Wie Poirier

(Du d^veloppement des membres. These. Paris. 1886)

boBiologloirt R. dio geooDiitoDAiilBgea bei den Roobon

mit der distalen Extremität der Amniolen. — Nimmt

mao als Ansgangsstadiom einen fimbrjo des Schweines

roB 1 cm Uiiffo, so teigt sich, daoa der iwiseboa der

(^oaken- und derUntersohwanigrobegelegeneAbschnilt

der Em inentia cloacalis zur dorsalen Wand des

distalen iiodes dea Darmcanaies wird. Der vor der

Cloobo goIogiM Aboetoltt «itd in boldoii GoaoUeob-

t -rn -lim Genitalhöcker. Die lit?ralen Lamellen oder

Falten der Emioeotia oloaoali» liefern zunächst die

UtorolMi BogroBtangoB dor Cloftko nap. ibma Alto-

fffbranglganges, dann senden sie jede eine longiludi-

nale mesodcrrnatische Erhabenheit in die Cloake und

bilden auf diese Art die seitlichen Cloakenfalten.

Letztere nähern sich einander uad fereinigen sich in

dor LiagoM« dor Cktako, tio bilden oo den AbeeUaoe
zwischen Urethra und Rectum. Derselbe reicht, so-

bald die Allantois hervortritt, bis zum Anus, womit

dio Tkonnug nwiMbon Reotnm ood dorn Ürethro-

COoitol^Conol aiok vollendet. Indem sie sich dann

vereinigen, liefern sie die vordere Wand der analen

Orube und des Perinaeal-Rudiments. Die eingeleiteten

Vorginge der Umbiogiuig und Voiodimohniig totteik

sich beim nirir:nlir;Vj?r: GeF-'blp.i'bf .3uf ^ifi la'.eralen

FaltOD des Qenitalhöoke» fort, wodurch die Uarnr&bre

od der antere Abooblon (plaaobor) doi Balbvo

urethrae und des Penis entstehen; beim WoitiO be-

halten die Genitalfalten ihre ombiyoDolo Form «ih-

rend dea ganzen Lebens.

Roscoleti (99) faast seine Studien über den

(ienitalhöcker folgendermassen zusammen: Die

erato Anlage des GooitalbSekoro bat «war boi beiden

Qeoobleohtern dieselbe Form, ist aber nach Nagel
von vornherein entweder Penis oder Clitoris und nicht,

wie die meisten Forseber annebmen, in der ersten Zeit

nor weibUob, aaeh nicht wie Job. H&ller meinte,

hermaphroditisch. Die ErkennbarVnit i^r Geschlechter

lässt aber nicht lange auf sich warten. Beim Man-

ooben laison aioh dio QeooUoobtor mit dorn Bogina

des dritten Monats, beim SobvoiQO an BmbryoaoD von

3'/, bis 4 cm erkennen.

Beim Schwein beginnt die Differenzimng damit,

dass der Genitalhöcker, dor Penio «erden soll, sich

mehr aufzurichten beginnt und immer mehr die Ten-

denz, eich mit der Rückseite an die Bauehwand an-

snlegen, in Togo treten liaot. Indem dio Poniooebeide

sich von unten nach oben (hinten nach vorn) allmälig

auabildet, siebt es aus, als ob der Penis sich immer

mehr dem Vaboistrange nähere. Die Clitoris dagegen

Inrümmt j^sich mehr nach hinten nnd verlässt ihren

Platz nicht. Die Genital fu rch e , welch» bei beiden

Qescbleohlero im Anfange den Sinus uro-geaitalia vor-

otoUt, aeblioaot oioh beim mianllobon Bmbryo dareb

Verwachsung der Ränder and wird so zum Canalis

ure-geoitalia (Urethra). Die Versobmelzungslinie ist

durcb die Rapbe kenDttieb. Bot woibliebon Embryonen

verlängert sich die Spalte nach hinten und anstatt

einer Verscti nnfznn^ Her Kiinder tritl eine Verbreite-

rung und stärkere Ausbildung derselben ein, wodurch

dioNympben ontatoben; xngloioh oeboidot otob der

Sinus uro-genitalis in zwei Gänge, die Urethra und

die Vagina. Die Qenitalfalten beginnen bei mann-

Ibdiin Individoen diroot am Qeoitalböcker nnd «erden

snm SOrotnm. Bei weiblichen Exemplaren dagegen

vereinigen sie sich oberhalb df>r Clitoris und bilden

somit eiuen hufeisenförmigen Wall, aua welchem die

grotion Sduunlippea bor?otgobon. Die Oorpora oater»

nosa haben bei mänulichen und bei weiblicfaeo Em-

bryonen dieselbe Sntwickelung, und zwar entstehen

lo dofcb Vermebmog dor Blatgoflooe dos Penis resp.

der Clitoris. Zugleich entstehen stärkere Bindegewebs-

balken zwischen ihntMi, welche später auch einzelne

glatte Muskelfaaerzüge eDlballeu.

8
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Soba«((er (101) hatte 100 todtgeboron« Kioder

fom 5.— 10. Monait zw Verfügung, tn mlehan di«

Entwicklang d«fl Hjmfa vwftotft werden konnte.

I>as Permaenm entsteht ans einem combtnirten Wachs-

ibutii der inneren Organe und derjenigen Einstülpung,

dia zur Bildang d«r Cloak* führt«. DhM EinstSlpaaf

ist als eine Wucherung von Ectodermzellen

fassen. Sie mag ein uralter Kest atu der phjlogene-

tisob«n Bat<ri«kelung der MeteiMo min; jedeofalb

zeigen die Talgdrüsen an der medialen Fläche der

Nymphen die R^lheiligong des Ilornblaltes an dein

Aufbau des ganzen Sinus urogenitalis, des späteren

VMtibulD» TagioM. Der HyoM abw ist als atn

wahres Uebergangsorgan anzusehen, er besteht in

Wahrheit aus Tier Lamellen oder Schleimbaut-

faUan. Die batdan oberen gehören dar Vagina, die

beiden unteren dem Vestibül um an. Man kann aooli

(l-'n Hymen als bilainellatiis bezeichnen, <i?nn sowohl

die über» als die untere Scbleimhautlaite sind ur-

sprUngHob deppalt. Im fttallan Henat llndai dla ant«

Anlage statt nnä in den me'-.tffn Fällen v?rarhm?lien

die beiden Lamellen sofort oder später, aber in ^p€t.
babarran sie nabr oder waatger bis siir Otbnrt, s»

walober Zeit ihr gegenseitiger Abstand 1,5 mm be-

tragen kann, selten über diese Zeit hinaus. Oefters

bleibt auch am lateralen Ende resp. an der Basis der

Lamallan sin« von Bpithel ausgekleidete Tasche be-

stehen, die zur Bildung von Hymenalcysten Änlass

geben können. Sie sind mit abgestossenen Epitbelien

gefallt nnd sitiea an dar inssaran oder mtavaii Fllebo

des Hymen, an welcher zahlreiche Leistchen von der

Fossa navicularis hinauilaufen. Von den Clitoris

kommen Fältchen, welche den ganzen Saum der Ham-

rShrenmündung umfassen, eine seichte Qrube gleich-

sam als Verlängerung der Harnröhre swischen sich

lassend. In dieser Orube (and S. viermal dentUohe

Mfindangen der 1880 von 8k«B« (Bar. f. 1884.

S. 55) leschriehenen üriisen ganz nahe am f>ri(].'ium

externom urethrae. Eine Unterbrechung zwischen

Uratbral-, Nympheal-Clitorisiftlten «iaaisaits and

Hynanallaltan aadsnitatti var nicht zu finden. S.

h*^t noch hervor, dass zxtr Zeit Ton Ambrosius
l'are während eines Jahrhunderts von dem Genannten,

sowie von Palfyn, Qraaf, Dionis, das Vorbandaa*

sein des Flymen in der Kegel, durchaus bestritten

wurde; Buffon bezeichnete ihn sogar als acbim^re."

— In Batiaff darviannigfaltigen, meisi mit beaandam
Kamen ausgezeichneten Varietiten des Hymen muss

auf das Original verwiesen werden ; hi^r sei nur der

doppelte Hymen erwähnt, der D;ctiu weiter ist als

•ina HammnngsbiUvDg» (He stA lalobt aas dam nr-

sprünglich doppaH-bHamsIltaeii Aofbao das Hjnnaa

erklärt.

Sobwink (106) leitet das Hartandothal der
Amphibien von der Dotterzellenmasse, also vom
Kntoblast ab. Wahrscheinlich stammen anch die Ge-

flissendolhelien und die Blutkörperchen vom Dotier-

en toblast. Untetsttcht worden Rana fnsoa, Bufo vul-

(;..\Tis. Triton alpastris, Salamandra atra nnd Sirodon

pisciformis.

Seiler (108) verglich die Bntvickelnng des
Conjnnotivalsaokes beim Manlwarf and dar
Ringelnatter Beim Verschluss der Augenlider des

Manlwurfsembryo kommt es nicht zur Bildung einer

Epithelcahi, sondern eines EpiibeUapfens, indem die

Riiidar dar Aaganlidor riagAmif gagao ainoB Poakt
hin ?i-h vpr^^rhi^ben. Die Enlwickelung der Augen-

lider von Taipa europaea ist eine oogleiobmässige, das

QBtara Anganlid arbaUieb Ungar als das oboie; die

Verschlossstelle liegt am medialen oberen Rande der

Orbita. Die Stelle liegt jedoch vor der Milte des Bul-

bus, der während des Versohlasses eine entsprechende

Droboag naoh obaa ma<dit la dar Linas sind die

Linsenfssern un-! ^ite KpTmnr.r^ frühzeitig wie g-fwöbn

lieh angelegt. Später verbreiten sich die Kerne der

Kammaa in aloan grosNO Tbail dar Linse, die Yar-

änderungen in dar Form dar Fasern scheinen erst nach

der Geburt abznlanfen. — Beim Hunde ist di« Kr-

öffnang der Augenlider durch einen Verhomungs-

prooass bedingt, der in dar RtohtoBf tm aaasaa naeb

innen in vi?nig(>n Taj^pn nach der Geburt ablänft nnd

aarBildung einer breiten verhornten Zeliplatte twieoben

daa Lidaia fOhrt. — Bai dar Ringalnattar findet

der Schluss des Conjunctivalsaokes in ähnlicher Weise

statt wie bei Talpa, nur dass bei letzterer ein Epithel-

zapfen erhalten bleibt, nicht aber bei der Natter. Bei

dem Natterembryo geht der Schluss des genannten

Sackes zu einer Zeit vor sich, in der das Cnrn"^!-

epithel noch ganz niedrig ist, es sind mit deiuseiben,

abgasabaa von einer spitsr siatratmdan TaidilonaDg

der Epitbelien von Cornea and Co^janotiv* dia Uaiban«

den Verhältuisse gegeben.

Samon (109; fasst die Resnltate seiner Unter-

suchungen über die BotwiekhlAg' dar Urn ie re und
Vorniere folgendermas^en zusammen r :\) Di Vor-

niere besitst ein Haipighisohes Körperchen so gut wie

dia Uraiarai aar die sagmantala Zanebnürang dea-

selben i'-t noch nicht liurchgefübrt, o>i|;;loi'h im

Uebrigen ein segmentaler Bau dea Körperohens sich

in Tsnobiadaaaa EigenthdmKohkaitan: segmentala

Trichtermfindungen, Gef&seversorgnng, ausprägt. —
b) Das Valpie^hi'sche Körperchen der Vomiere ist ein

Divertikel der Leibeehöhie; die morphologisch in

glaiobar Walas su baartbaUandaii Kfirpwdiao dar Ur>
nierfl •lir.d ebenfalls als secundär abgeschnürte Coelom-

divertikel aufzufassen. Urspfönglich diffuudirte ver-

mothllsb daa CbafBobdsaiga Waaasr das Kilrpaia ats

dem Blut in die LeibesbSble nnd gelangte dank dia

in letztere mündenden Harncanilchen nach aussen;

secundär gingen die offenen Peritoaealirich'.er ver-

lono, walobs an dar SaiaoUar- und AoqibiblaMtttaia

noch erhalten sind. — c) Die l'rnierencanälchen ni:

ihren M&lpighi'schen Körperohen stellen die zweit«,

doisal-latand slob sntwiokslttda Qanantien dar T«r^

niere und deren Malpighi'soher Körperohen dar. —
d) Der interrenale nicht nervöse Thei! der Neben-
niere ist nichts weiter als der distale Ab«
sahttltt das Halpigbi'aaban Kdrparahaaa dar
Vorniere, der starke Veränderungen, namentlich

Rückbildung des Glomerulus nnd der abführenden
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Vorni«reDO»D&lehoii nebst Verlust des LumoQ durob-

(MBidil bst — •> AMfe E«iBdrtt* Utgt In jtBMi
DiTtrtik«!. c^as bei Ritdunc^ ätis Malpighi'scheu KBrper-

oh«M der Vorotero «bgoscbnärt wnrde. Dm Hodoo-

wts. iH» TtM «ffwtBttti USm MiiioelwB, «iie Huk-
str&Dge beim Weiboben sind anutomosirende R&ame,
die TOD jenem Divertikel abzul^it^n ;ind. Zunäohst

beeUod die Verbindung mit den Malpighi»ohen Kür-

perobeo der Vornien, nadidem sieh dtetM Mr i&ter-

oetionslen Nebennicm •imgffiViWet batte, mit einem

Abkömmling desselben, dem Ueipight'sohen Körper-

eb»B d«r üraiar*. Dieiot VvrbiltBiM Immi M«b oirt»-

genetisch daroh die seitweilig bestebesd« Tnbilldttllg

aller drei Bildungen erkannt werden.

Stöhr (112) wendet sieb gegen Sch&fer (Ber.

f. 1885. S. Aljt die Leocooyten des DQnndams
ans H^n Zotten aaswandern und wieder In letztere

turüciikebren lässt. Ferner oritisirt 8. die Angaben

vm R«tt«rer (Ber. f. 1888. S. 0S) flbw die Kut-
Wickelung d e r Tonsillen. Sie sollte nicht beim

ÜMiaclien, wo die Verbiltnisee so complioirt seien, son-

tos «Im Ma Kaainohen saerst stadirt wwdee. R.

halt» di« LjnphCplUkel der Tonsillen ffir angiotbelide

Bildungen, die aas Blutgefässen, Bindegewebe and

£pitbelspiosaea entstehen, die in die Tiefe gewoobert

•iad« 8. liahtTor, deaBefHff dw adaaoMan Oawebai
aafrecht zu erhalten, lässl ferner Leucocylen die Ent-

femang des der KäckbUdang anbeimfalleodeD Körper*

atoriali kraft flmr Darobwandaraog doroh das

Epiibel besorgen, sie bei .dieser Th&tigkeit aber za

Grand? ijehen — nach Schäfer in den Cbylusgefässen

der Zotten, was S. wie gesagt bestreitet. Doch sei es

«aU nd^tek, daw dam DnnlMraadarantapfaMM aooh

eine andere Bed?:]*.ntig tokommt, dassnämlirh di<^ u-

spräoglioh nar der Abfahr dienenden Vorginge weitere

Ttnraodaaf artebren aad Mhli«uUeb doiah Fondliam-

Wechsel anderen als den anprQaglicbaa Zwatkaa dia*

aaa and dadaroh sich länger erbalten.

Streng (113) antersocbte bei Amphibien,
aaiaalUab Charopbitas spM. nad Bafo lentigioosas

die EntstsbnTip derKopfnervon, Auf Ex?tirpation

der Mo. ciliares (Kadioee? Kef.) folgte eine ooiuplete

D«tMMratlaa d«a GaagHoa ailiaia; aar vealga aar*

streute Zellen erhielten sich am M. ocalomotorios.

Desmognathas besitzt übrigens nur einzelne Zellen

aostatt eines solchen Oanglion. Der N. trochlearis

glabt alaen freien intraeranialen Zweig ab (= N. ten-

torit c©reb?Hi R?f ' Fasern des N. abdnoens gehen

dareh das Ganglioo semilonare a. trigemini hin-

doiab. Dar H. hypaglaisat bal bal Cboiapbttas aiaa

feine dorsale Wurzel nnd ein Oanglion, die bei ilteren

Frosehlarven versohwinden, resp. als Communications-

alt mit dem N. sympathicus za blassen Kerreofasern

«Mdaa. Die Portio iatanuadia n. facialis entspringt

»on einem Pasciculn«! pommnntsOsborn, welcher seiner-

seits seosibel ist und auf diesem WegedieNerven fürdie

SobMnbaat das Gaauw twp. dea MaadbSUaadaohas

liefert. — Ole Hervenkerne für die Portio minor n.

trigemioi, den N. facialis, sowie die Tontralen Wurzeln

dar Na. glossopharyngens uad fagas, welobe latitirwi

Waiaeln den (fehlenden) N. aooessorius repr&sentiren,

stad aiaidifliab vaa Karaaa dar dbrfgwi natoHMbca
Hirnnerren verschieden und entspreoheo daa grOIMB
Zellen der Vordersäuien beim Frosob.

Tilly (119} gab eine deUillirU Sobildereag

der Bntwiokelung des Ohres bei Rana tampa*
raria. Die Columella ist nicht dem Hyomandibnlare

homolog, sie ist nrspriingl ich wedermitdem Unterkiefer,

aaoh Bilt dan Zaagwbtin ia Tarbiadaagi aaadita go*

hört morpholofilMb wia pb|tial«fflMb aa dar Obr-

kapael.

Weiss (121} beschreibt wie Bovori (7) eiore-

tariaabaCaa&la bat arvaabaaaaaAaipblazas
I a n .-p<j Ia t n 5 wnlche in der Nachbarschaft der

Kieneobogeo sieb in die Peribranohialhöble rasp. in

detaa pnMrinahrirtagerfahtataAaibvohtungen öflbm.

Sie sind mit den durch Ray Lankester (63) be-

schriebenen Verbindungen «wischen jener Höhle und

dem Coelom nicht zo par&llelisireo ; die sie auskieidon-

daa flrbaa siob, «aaa »aa dlaTUm Ia Moai^

Wasser mit aafgesohlEmmten CarminkömcUn aufbe-

wahrt, röUüioh; wahraobeiDUoh sind sie al^ Mephridiea

an daatn.

Wiedersheim (ISI) M aaoh UatMaadraagaa
an Crocodilus b iporcatus undChelonin tridas

von 10

—

ii resp. 12— 13 mm Länge zu der Ansicht

gekaaimea, diM bei Telaoatiera aad Amphibien, aiaht

aber b«i Selachiem der Schlüssel zur morphologischen

Erkl&rung des MöUer'schen Oanges zo suchen sei.

Derselbe ist ein Derivat des Coelom-Epithels und des

sabperitonealen Bindegewebes. — Dos Crooodil leigt«

recbterseiis C , linkerseits b priaiiia aad beidmeita

8 secand&re Nephrostomen.

Darselbe (1 22) erklart, dass die erste Anlag«

der drüsigen, secernireoden Elemente der bleibandaa
Niere von Schildkröten und Crocodilen ron

der Umiere aus, nicht aber yom Metanephrosgang oder

Ureter aaa arlbigt. IHa Uraiera aad dia bleibeade

Niere sind also histogenetisch eines und dasselbe, was

Braun (1877) bereits Hlr Ophidier gefunden hatu.

Weder dia Voiatare aaab dwOtamaralos baben segmen-

tale Anlagen; letzterer soll siob bei den ürreptilicn einst

durch das ganze Coelom hindurch erstreckt haben. Ein

Vornierengang ist bei den obengenannten Tbieren zeit-

weise TOfbandea aad bat olebti aiit daai Nanftr*Mbea

Gange zu thun. Die Neph'cv.m-nn sind urspriinglich

Segmentalorgane
i
die beibende Niere ist ein distaler,

Mltlfeb apitar aoftiatMidw AbtebafUa der Drniero.

Wi^oza(l25) gelanges, beim Bmbrya des
Schafes von 4—9 mm Körperlänge die Anlage einer

Clavicala, welche aus spongiöser Knocbensubslans,

adar apEter aai ebaadraldem ^aebea bastebl and bald

wieder verschwindet nachzuweisen, auch ein 7 rani

langer Embryo vom Rinde zeigt an der betreffenden

Stelle wenigstens eine dichtere Qnippirung der embryo-

aalen BiadefawabiMlloa.

[ffeeksber, Vitbeln, Bidng tio Kaadtkabea on
Epiph}:sis cerebri's Udvlbliagsbistori«. Med. S Tavla.
Kjolwnbarn. Disp.
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Naob einleitenden Bemerkangen ober die gesobiobt-

liob« Botvielratanf rnisntr Kraatnim das BtvM and
der Genese der Geb im - Epi physf^ hi-^Vt If p rkscb er

hervor, dass die bisherigen UntersaobangeD dsha über-

•iiutimmeD, dsMdtoEpiphyse imntrTOD nwtm ktointn

Divertikel der Decke der vorderen Hemisph&renblase

sich ixusbildet; wie die Entwiokelung dieser ersten An-

lage bei verschiedenen Wirbelthierklassen vor sich gebt,

ist khn Boeb stf«lt1g. Von IntertiM wii« «• Mcb tn

ertnitloln. ob die Süugethiere und die Vogel irgend

welche mit dem Parietalorgan der Batr&obier und dem
Parietalaoge der Raptitien bomologe Bildung beiititn.

Die UntersuchnsgMiB/s amfassen Typen derdWbMttt
Wirbelthierklassen; nm den Fischen bat er nur eine

kleine Serie von Clottusjungen mit in Betracht ge>

ncmneo.

Die Technik war wesentlich Fixation in der Kleinen-

barg'aohen Pierin-Sahwefeldare mit nachfolgender Er-

birtong in Aloobd Ton 10—90 pCt. Totaltinetioa in

Horas- oder Litbiomoannin, Delafield'a Hinatoiylin
und Doppeltinction , mittelst Blaatoxylin und Eosin.

Schliesslich Penetration mit Chloroform und Paraffin

und Herstellung von Sohnittbändem nach Spee mittelst

Ri ichuriN atitomatisebem Hicrotom. Die Schnittdicke

war 0,01 mm. Di« Sobnitte wurden mittelst Uommi io

Bdben »nf den OblMtfttieni MügekUbb

Sein« Reanltftte fimt H. io folgandan Pankten sq-

sammen: 1) Die Epiphyse ist nicht, weder bei den

Batracbiern noch Lei den übrigen Wirbeltbieren, Pro-

doot einer Umbildung der letzten Verbindung swisoben

Gehirn und Epidermis. Sie wird erst gebildet, OMb-
(lem das Gehirn und die Epidermis volNt^indig von einer

gesondert sind, als eine kleine Aussackung von dem
hintersten Tbelle der Decke de« Tbalenieneepbeloa.

Diese kleine Aussackung^ zeigt bei den verschiedenen

Wirbeltbiorkla^sen eine sehr verschiedene Entwicklung.

— 2) Die Epipbysen- Aussackung erreiobt' bei den

Vögeln und den Hairachiern (nicht aber bei den an-

deren K lassen J sehr früh die Epidermis und ist für

eine kurze Zeit unmittelbar mit dieser verbunden.

DIeee Verbindnng wird jedeob aebr bnld wieder gelfiet,

ohne Findringen der Epidermiszellen zwischen die

Zellen der fipipbyseuanlage, und die letztere erläbrt

alsdann eine weitere Umbitdnng. — 8) H. lisat es

unentschieden, in wieweit die Stelle der ersten Anlage

der Epiphyse dem vorderen Neuroporus entspricht;

doch isi es möglich, dasa die oben erwähnte Ver-

bindonf iwisehen der Bpipbjsis nnd der Bpidennia

die Richtigkeit einer solchen Annahme andeutet. —
4) Ein ParietaUttge existirt niemals bei den
VSgela and Säugethieren; bei dtesen donb-
läaft nämlich die Rpiphyse eine ganz andere Bn.t'

Wickelung als bei den niederen Wirbeltbieren. —
5) Die Epithelfollikel der Vögel sind nicht Neben-

nnaasokoDgeo der Wand der IplpbjsenaBlage, sc»-

dem ^ie bilden sich so. dass kleine, runde, solide

Haufen von radiär gelagerten Cjlinderzellen sich

in dieser Wand entwiekeln; erst tpiter werden diese

Haufen bohl. r>) Die Bildung der Bpitheirollikel

findet fiich nicht nur in der unmittelbar unter der

Oberfliobe liegenden Schichte der Epiphysenaniage,

sondern auch mitten in der Wand dieser selbst. Ihre

Bildaag nad Abaebairang gabt vor slob obaaVsr-

niittelnng des umgebenden Bindegewebes und der Ge-

fäsae. — 7) Röhrenförmige Follikel werden nieoials

goTandea. — 8) Dfe Pollikefbildung geaebloht bei den

S&ngethieren in ähnlicher Weise wie bei den Vögeln,

aber sie findet sich nur im obersten, distalen Absohnitt

der Epiphysenaniage , und sie vollführt sich vorengs-

wslse nitlOB I« der Wand aelbst

>0

II. Ketwlekelaagtgesebiebte der wirbelloieH Tbiere.

l) Bergh, R S., Neue Beiträge zur Krabryologie

der Hegenwiirmer. Zoologischer Anzeiger. Jahrg. XlII.

Ho, iii. 8. 186-190. — i) Derselbe, Nene Bei-

tilge rar Embryologie der Anneliden. I. Bar Bat-
wiokeluog und Differeosirung des Keinstreifens von
Lnmbriens. Ztsohr. f. Zool. Bd. L. U. S. S. 469—526.
Mit 3 Taf. 2) Boas, J. E V., Gm den forskjellige

Udvikling bos Salt- og Ferskvandformes of Palaemonetes
varians. Vidensk. Meddedel. Natur. Poren. KJobenhavn
1889. p. 48—56. — 4) Brauer. A., Zur Entwieke-

geschieht« der Uydra. Zoologischer Anieiger. Jahrg.

XIII. No. 343 S. 457. — 5) Canu. K., Sur le d<ve-

loppement des Cop^podes asoidicoles. Compt, rend.

T. CXI. No. 24. p. 919 -;>20. — 6) Carriire, J., Die

Kntwickelung der M&uurbiene (Cbalieodoma muraria

Fabr.) Aroh f microsc. Anat. Bd. XXXV. ti. 3.

S. 141—165. Mit 2 Taf. — 7) Cho lod k o v k y, N.,

Zur Embryologie von Blatta gerroaDica. Zooi»giseher

Anzeiger. Jahrg. XUU No. SSO. S 137-138. — 8)
Claus, C, Ueber die Bntwiekelung des Scjphostoaaa
TOB Cotyiorhiza, Aurelia und ( brysaora. Arbeiten

aus der zoologischen Station in Tne.st Bd. !X. H. 1.

S, 29— 44. Mit 3 Tat, — 9} Co ml, Cvr.-.r .'j ition .\

rttude du d^veioppemcnt des gaogiions lymphatiqnes.

Tbiee. 8. Bordeaux. — 10) Dendy. A., Paeudogastrola
Stage in Derelopnent of CaUaneooa Spenges. Prooea«

ding« of tbe Royal Society of iotoria. p. 99—101.
With one pl. — II) Faussek, T., Zur Embryologie
von Phalangium Zoologitcher Anzeiger. .Tabrg. XIV.
No. 353. S. 3-5. — 12) Fau ^s' k \V. A., hU und
einige Kntwiokeluugsstadien der FhalaogideD. Travaux
de la soci6t<i des Naturaüstoi de St. P6ter»bonrg.

I. XX. P. 1. p. 46-58. — 18. Fleteber, J. K.,

Pertile egge laid hf workera of Leptotborax toberam P.

Rntomological Monthly Magazine. Vol. XXV. Joly.

p 313— 314. — 14) Graber, V.. Vergleichende Stu-

dien am Keimstreif der Insecteo. Anzeiper d. k. Aca
dt2(nic d. Wissenschaft«u zu Wien. No. XII. S. III

—

112. — 15) Derselbe, Dasselbe, Denkschriften d. k.

Aoademio d. Wiaaenaobaften sa Wien. 114 Sa. Mit
19 Tftf. nnd 88 Holsaebnittea. — 18) Deraeibo,
Vergleichende Studien über die Embryol sie r*er In-

sekten und iosbesondcre der Musoiden. Kb r 1889.

Bd. LVI. S. 257-813. M.t 10 Taf . 12 Vig. — 17)

Derselbe, Zur Erwiederung Dr K. Ueider's auf meine
Bemerkungen zu dessen Embryologie von Uydropbilos.

2oologieeber Anaeiger. Jahrg. XIV. No. 3fr8. S. 8—8. —
18} Derselbe, Bemerkungen su Dr. K. Beider*a Ab>
bandlung flbcr die Kmbryonalentwickelang von Hydro-
philu« picrus L. Kbendas. Jahrg XIII. No. 366. S. 287
—289. (Prioritätsreclamationen.) — 19) Hamann, 0.,

Monographie der AcaDthü>copbalen (Echinorbynchen).
Zur Entwickelnngagescbicbte u s. w. Jenaische Ztaebr.

f. Natanriaseaaehaften. Bd. XXV. B. 1 a. 9. S. 118
981. Wt 10 Tkf. — 90) Helder, K., Brwiederang
auf die Bemerkungen V. Graber's zu meiner Abhand-
lung über die Embryonalentwickelung von Uydropbilus
picrus L. Zoologischer Anzeiger. Jahrg. XIII. No. 341.

S. 428-430. - 21) Beider, K. u. F. Korscheit.
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Lehrbuch der rergleirhetideii Kntwickelung"t;^ach:cht9

der wirbeiloseu Thirrf I Liofg. 8. Jona. Mit '2'ic> Uoizsch.
— S2) Herrick, K II, The Development of the

Aneiiaan Lobtlec: Homwn« ABi«ti«Mu, John fiop-

kina* Unitenitf Ginolan. Toi. IX. No. 80. p. 6T—M.
— J3) Hoyle, W. E,, On a tract of modified Epithe-

lium in the Kmbryo of Sepia. Prooeedines of the K.

Pbjf». Society a K linburgh 18811. Vol. X. P. 1. p
58—60. — 24) Jawofuwski, 0., Die Entstehang der

Haufen ron Aetinopbrys sol duroh unvelUtändige Thai*

loDg. Aaieiger der Aeadaaia d. WiiMoaebafteii w
Man. im Ho. 4. 8. ZXX[>-XXX7t. — »5)

KinKsley, J. S., Tbe Ontogeny of Limulus. Zoolo-

gischer Anzeiffer .Tahrg. XIII. No. 345 S. 536— 539.

—

26) Dersell . Ih^ Development of Crangoii rulgaris.

III. Bullet, of tbc EftiK» Institution. Vol. XXI. No. 1

•—8. p. 1—48. — 27) Dcj ;, Dasselbe. American
Mfttnnliat. Toi. XXIIL f. 787-788. (Berioht /. 1889.

S. 91.) —88) Klein, L., TerglerahendeUotenQobmKeo
über Morphologie und Biologie der Forlpflanzung bei

dfr Uattuug Volvox. 8. l'reiburg. Mit 5 Taf. — 29)

r» rscibe, Dasselbe. Heriobtc der naturfor-.chcnden

(iesellsehaft zu ifreiburg i. B 92 äs. Mit 5 Taf. —
80) Korscbelt, E. o. K. Heider, Lehrbuch d. ver

fleiobeodeD Soi«i4di«lQiigRfeMbiebte der wirbelloeen

bim. Spedellar Th. Liefg. f. 8. Jeoi. XII v. 8C8 Ss.

Mit 325 Holzscbn. — 31) Kramer, P.. Zur Bntwicke-

lung der Hjdrachniden. Zoologischer Anaeiger. Jahrg.

XIII. No. 841. S. 437—4-28. (Die Wasserspinnen lind

eigentlich nur in das sü&s« Wasser eingewanderte

Trombidien, womit ihre Bntwiokelung ubereinatimmt
Ini Apoderma des Embryo von Nasae» und Piona ist

eine ürpere wie bei Tnwbidium terbkndeo.) — 82)

Kulagin, N., Zur EDtwickelungsgeschicbte des Platj-

ga!>ter instricator L. (femorator Dalm). Bbenda«. No.

341. S. 418-424. Mit 4 Holzschn. — 88) Lais r 'jr'

J., Note sur 1e difreloppement de rBehinospaUngus
neocomiensis d'Orbigny. Bulletin de la 80ci^t6 des

scienees d'Yonnr. 1889. Vol. ZLIII. p. 45—61. — 84)

Laurie, M., The Embryologjr Ol a Scorpion (Buscor-

pius italieos). Joun. of. nioroM. Toi. XXXL P. 2.

p. 105—14}. Witb 6 pla. — 85) Lebedinikij, J.,

Untersuchungen über die Bntwickelungsgescbiebte einer

Seekrabbe. M^moires de U soci^t^ natur. nouvelle de

Russie. T. XIV. P. 2. p. 131-2tX). .Mit 3 Taf. (Rus-

sisch). — 86) Derselbe, Einige Untersuchungen über

die EDtwickelungsgeschicbte der Seekrabben. Biolo-

gisebei Centralblatt. Bd. X. tio. 6 u. 6. ä 178—187.— 87) Haas, 0., Ueber die Rntwidkelniig dee SBss-

wasserschwamtaes. Ztschr. f. Znri üd. L. H 1 S. 527

—554. Ml*. '2 Taf. — 88) M a I aq u i n , A.. Sui U rc-

ptoduction deiä Aotolyteae Compi rend T. CXI. No.

25. p. 989-991 — 39) Morgan, T. U., Kmbryology
of I'yoogonida. John Hopkins' University Cironlars.

ToL IX. p. M-fil. ~ 40) Mftrtin. P.« Die BaMoke*
laag det Wiederbivemagraa ond -Datmet. Sebvelfw
Archiv f. Thierheilkundc. 1889. Bd XXXI. H. 4 u 5.

S. 173—214. Mit 1 Taf. — 41) Nusbaum, J., Zar

Fr^e der Kiickenbildung bei den Insectenembrvoncn.

Biol.jj^ischcs Oiilralblatt. Bd. I. No. 4. S. 110—114.
— 42) Parki'r, G. H., Histology and Development of

Kye ol Lobeter. Boll, o< Masevm of CompKattve Zeo-
legy. Tot. XX. p. 1—10. WHh 8 ple. — 48) Pelae-
neer, P., Sur la confirmation primitire du rein de.s

PÄlecypodcs. Compt. rend. T. CXL Nf. 16. p. 583—
584. — 44) Pruvot, G., Sur Ic dcvelupuMiTMir li'ur

SoMnogastre. ibtd. T. CXL No. 19. p. 6Ü9-692 Avec
3 fig. — 45)RailHet, A., Developpement experimeutal

4a StnagTliu atrb^w Dm. at du Strongylos ratorta»-

fornt Zad. Bonefin de n wnaM toologique de la

France. T. XIV. No 10. p, 375-377. — 4R) Rath,
0. Tom, Ueber die Fortpflanzung der Diplopoden (Chi-

i gLitheii Bfricbi"' der Naturforschenden Gesellschaft

au Freibare i. B. 1889. Bd. V. H. 1. S. 1—38. Mit

1 IM. 47) Biiter» R., Die BntwiokeloBg der Ge*

5chleohtsorgaue und des Darmes bei Chironomus. Zeit-

schrift f. Zöol. Bd. L. U. 8. S. 408—427. Mit 1 Taf.

— 48) Rosiiskaya*Koschewnikowa, Marie, Ktudea

aor le developpement dee Amphipodea. P. IV. D^ve*
lop^enen« de la SnnampliitoS tafida et de TAmphitoK
picta. Bulletin de la socidti imperiale des natural.stcs

de Moscou. No. 1. p, 83—103. — 49) Ryule, L., Sur
le developpement du blastod>jrra>! che/. Ics Crustacös

iaopodca. CJompt. rcud. T CX. No 26. p 1373—1374.
— ftßi Derselbe, Development of Annülid.s. Annales

dM «otoMM Mturellea. 1889. T. VU. p. 107-442.
Avee 15 pl. Journal ef tbe B. Mieroseopieal Socirty.

F. 1. p. 37—39. — 51) Ryder, J. A., Notes on Ihe

Development of Ampullaria depressa Sav. American

Naturalist V 1. XXIII. p. 73.')-737. - 52) Sa Ic n sl»y.

W., Zar Batwickelungügcschiobte der Pyrosoma. Biolo-

gisches Gentraiblatt. Bd. X. No. 8. S. 225—233. —
68} Sara, Q, 0.. Bidrag til kandakaben om Oeoapo-
deniee Porrandlingar. II. Arkiv for Matbematbik og
Naturvidcnskab. Bd. XIII. H. II og III. Med. 7 pl. —
54) Seeliger, 6., Bemerkungen sui Knospenentwloke-
lung der Hryozoon. Ztscbr. f. Zool. Bd. L. U. 4. S.

560—599. Mit 3 Tal. u. 1 Holzschn. — 55) Vej-
dowsky, F., Eiltwickelungsgoschichtliche Unter-

suchungen. H. 2. Die Bntwickelangsgeschiobte voo
Rbyncbelmis u. der Lumbriciden. S. 167—298. Mit

10 Taf. u. 2 Holzsehn. — 56) Vorson, E., Der
Sehmetterlingsniigel und die sog. Imaginalscbeib« des-

selben. Zoologischer Anzeiger. Jahrg .KIII. No. 329.

S. 116— 117. — 57) Viallanes, U., Sur quelques

point.^ de Phistoire du developpement umbryonnairc de

la Mante r^ligieose (Mantis religiosa <. Kevuc biologique

du Nord de la France. Aonie II. No. 12. — öS)

TialletoB, 1^, Developmiit of Sepi«. AmerioaD lüatn-

nllst. Tot. XXin. p. 788—789 (Ber. 1 1889. & 98.)
— 59) Wagner, Sur le dfiveloppement des Schiso-

podes. 1. Sur la formation dys (fuiiicts embryonnaires
de Neomysis vulgaris var. haltica Czern. Revue de la

soci4t« des scienees naturelles de St. P^tersbourg. Ann.
I. No. 1. p. 13-15. (Russisch.) - 60) Derselbe, La
fonnation et la aignifiMtioa da «illoiD caadal de la

Neomysis vulgaris Ter. baltiea Ciem. Ibid. No. 2. p.

78—90. p. 108-104. (Rossi-sch.) — Rl) Wheeler,
W. -M., Note on the oviposition and cmbryoitic dcve-

lopment of xiphidium cnsiferum Insect Life. Vol. II.

.No. 7-8. p. 222—225. - 62) Derselbe, Ueber ein

eigenthümliohes Organ im Locustidenembryo. Zoolog.

Aoieiger. Jabig. XUI. No. 843. S. 478-480. (Prionl-
platte Ton Xipbidivn enriferani Soadder.) 88)
Wilson, K. B., The Origin of the Hesoblast-Bands in

Annelids. Journal of Morphology. VoL IV. No. 2. p.

205—219 With 5 figs. — 64) Derselbe, The Em-
brvologv of the Ivarlbworm. Ibid. Vol. III. No. 8.

p.'387— 462. With 3 pls. — 65) Derselbe, Das-

selbe. Ibid. 1889. Toi. ilL No. 4. p. 445-44«. (Bpt.

wiekelang des Regenwnmies) — 88) Ziegler, fl. B.,

r^'b'-r den Hau uni die Enlwickelang der SiphoaopbOND.
Humboldt. Jahrg. IX. H. 11. S. 369-377.

Derfb (1) betont von Kenem, daas bei den

Anneliden Eftoderm und Mesoderni eine giMuoin-

same Anlage bilden, letzteres entstammt dem erstereo

und beineswegs dem btodMU. Bei Lnnbrioas «nt-

sieben in der HsdiMUiiis dss Banohes GmcüsihmUad
aus dem Ectoderm.

Canu (5) schildert die Entwiokelung von Meto-

dsiphys, Dorop7gu3, Paryphes, Doroixys, ferner von

Bnterooola und Aplostoma. Die erstgenannten Cope-
poden haben 7,w*i rycloprudp Stadien; bei den

letzteren eiistirt das .Melanaupliusstadium nioht,

vtaigitSM i«t w C. niaht b«f«gn«t.

CboUdkoTtkj (7) tlieilt wMntg die Resaltats
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seiner Ulit«na«llling«ii Aber die Embryologie too

BUlta germanica mit. Die Leibeshöhle entetebt

innerhalb der Extremit&tenaolagen, weloh» tob AafMtg

M beU sind und gnatt itoh •llBllfg g«f«a dw
Nahrangsdotter ab, wodiirch 18 Paare liohle Somiten

entstehen. W&hrend der BUdang de« Eotoderms theilt

sioh dl» flomitenliSbli in drsi Absohoitte, deren ein»

kochst wahrscheinlich dem SegmeotAltrichter ron Peri»

patas bomolog ist. In späteren Entwiclcelungsatadisn

wird diese Theilang wieder aafgegeben. Die defiatti?e

LeilMahSU« bMltst «iiMo gtaiiKihlaiiUnpraBf, iBden

sie Reste der primitiven Srmi'enhöhl?. Scl'izocoel-

räome and Reste der primitiven Furchungshöble in

noh «fnsebliMst. Die BanliSU« ist ein DeriTat dw
primitiven Farchangshöble. Der Pettkörper and di«

Geschlechtszellen entstehen ans den Dotteriellen,

welche in gewissen Eotwickelungsstadien in die Leibes-

htlil« «InwtndnD.

OUqs (8) fand bei Gotylorhiia Iniii« an«

regelmässige Einwanderung von Ectudermullen in die

Blastnlahöhlei vielmehr eotsieht die QMtmla durch

InvaginatioB. «» diMsr bit in dtr BiamtlMKUg
einer soliden, erst später eiM «Mrtnl« BChi* fe*
Winnenden ZellenaaM* (ChfjMMs) VwttbMi U*b«r*

gange (Anrelia).

Oraber (14) veröflentliobte Tergleiobende
Stnd t«v mm Ktimstreif d«r Iii8»«t«o , welche tu

monographischer Darstellung folgende Gegenstände

bebandeln. 1) Den Begriff des Keimstreifs and die

Bnlebong des Keim«tr»if« n den Keimhüllen. 2) Die

Form, die Liganng and die WachsthamsTerhiltoiis«

des Keimstrelfs. 3) Die äassere nnd innere primäre

Qliederong desselben, welche anter Anderem aach bei

dem L»pldopt«i«D «itt* aMmMomitlMb« lit 4) Die

gastralelnvagination. »obfi iis frühieitige Oegliedert-

setn der PtjchoblastriDDe anter Anderem bei Lina ein-

gehend BMbgttwieMD wird. 5) Di« Anlage und
DifTerenzirong des Bauohmarkes, mit besonderer Be-

rücksichtigang des ganglional in drei Zellenlager and

in zwei Qaercommissuren sich dißerenzirenden Median-

tb«il«a und des vom Botodftnn abgttNiutoa intsr*

g^iijrüoraicn Mlttolstranges. 6) Dif Anlage desDarm-

dfüsenblaUes, die an gat isolirten Keimstreifen ge>

«ii««r IdsmImi xqib Th«i)« «teb«m iH« an den Idobt

za missdeatenden Querschnitten als eine bipdan er-

kannt wird. 7) Die Anlage der Gliedmassen, mit

besonderer Hervorhebong der Ansätze der Raapen-

bauchfäss«. Hierbei sei anterAndsrem b«rTorf«bob«a,

dass die ersten A^f^ominalanhänge von Mantis bis-

weilen aus zwei Gliedern bestehen. 8) Endiiob die

Bildnng des Masoeo«!«, da« «in iHtUithsr Spaltisam
and licin persistirendes Gastro- oder Enterocoel ist.

Im Oegeosatze sa unberechtigieo Verallgemeinerungen

ist fiislM««nd«re das Vorkommen amtangreloher Meso-

blastsüoke im Protocephaleam, »mi* in d«B lltmii-
titsnanlagen beachtenswertb.

Die Untersuchaogen beziehen sich aaf: Linai

Ntloloiitba, Hydropkttaa, Stsnobolhraa, Htotii» Giyllo-

talpa, Fisiis, Oastanpacba, Zygaaiia, Banbfiud

Hylotoma, letztere Form als RepriMBlaat d«r «mbiyo-

logisch noch wenig bekannten Blattwespen.

Laorie (34) macht auf mehrfache Ueberein-

sttniBUBg twiacibvB d«r BatwIdlilaBg d«« 1V«mB-
systems beim italienischeo Scorpion und den Chor-

daten aafmerksam. Mit endeten Arachniden ist »ehr

wenig Harmonie Torbanden, anoh nidbt mit Soorpio

fnlvipes 8. Bathoa. Die Anlage de« o«Btral«B NarreB»

Systems sinkt in die Tiefe und wird von beiden Seiten

her doroh eine Schicht des Epiblastes äberwaobsao.

Hbbs (87) fand «• dflars B«tbiraBdlgf dl« Bat*

wiekalttBg von Spongilla flaviatilis an Pripa-

raten zq antersucben. die, zwischen zwei Deckgläser

eingeeoblossen, von beiden Seiten her betrachtet

ir«ril«B koBBt«B. A«« dsa d«tleiT«lob«B ü «Btitobt

durf*i fntnl" afqiialn Fnrrhung eine compacte Morula.

An einem Fol der letzteren bildet sich eine Delle and

ans di«««T «in« B8bl«, di« tum 8«blass gelangt. Di«

Verarbeitung dos Dotters and die Differensimng der

Gewebe beginnt an allen Punkten des Embryo gleich-

zeilig. £s eoi steht dadorch eine dreischichtige Larve.

Rani« (49) sisUt« IMwnehangen fib«r dl«

Entwiok«lang dfr Isopoden an, worin sein«

fräheren Resaltate (Beriebt f. 1889. S. 98. Ho.€7)
zam Theil oorrigirt ijrerdea.

V«ri«B (56) bilt «• «nf Oraad d«r BBtwfeb«-

lungsgescbicbte für sasgemaoht, dass den Flügeln
der Lepidopteren die Bedeutung ein«« Raspirations-

organes in f«ll«m Masse zageschrieb«n ««rd«n nnsa«

1) Abrisokoff, N., L^hjpothJsf 'ip W. H. Gaskett

Sur l'origine du sj-.sleme nerveaui des vertebrds. Etüde
critique. Revue des scicncea naturelles de la soei^tA

natoraliste de St. Petersboar^^. Ann. I. No. 8. p. 69

—

78. (Bussisoh) — 3) Alis, K., L'eeprit d« BO« bAtt«.

8. Pari«. Ave« Iii i^ ~ S) Aadarssa, IL J., Bs»
port «B Ib« 0««BpatWB of O« Vbbl« ia flw l«oI«giflBl

Station at Naple«. Report of the 58 th Meeting of Ibe

British Association for the Advancement of Scieuce at

Batli ir ^'ept 1888. 8 L:ri i n. 1889. p. 157—159.—
4) Der.se Ibe, Sooe remarks oa the Funotional Eqoi-
valenoy of certain Parts of Limbs. Ibid. p. 64S—645.
5) Aroelin, Ä., L'bomme tartiatre. Annal«« d« phi»

](Mopbie cbr6tienne. 1889> 8. S9 ppw — Argyll«
Doks ef, Acquired Characters and Congenital Variation.

Nature. Vol. XLL No. 1057. p. 294- J95. No. 1060.

p. 366—367. (Bflr. f. 1889. S, 100). 7) Argyll,
Duke i>f, R. Courteu&y aod J. Cowper, Acquired
Charaoteis and Congenital Variation. Ibid. No. 1060.

p. 366—368. — 8) Ayers, H, Coocerning Vertebrate

Cephalogenesls. Journal of Morpbology. Vol. IV. No. 2.

p. SSI—24& — 9) Ayrer, H., Contribution to th«
ilorpb«log7 «f the Vertebrate He«d. Zoologiseber An»
seiger. Jahrg. XUL No. 844. a 504-507 - 10)

B., Zur Vererbungstheorie. Humboldt Jahrg IX. H. 4.

S. 138. — 11) Ball, W P., Are the effeota of use

and disuse iahetited? Ac uamioation ef tbe view held

by Spencer and Darwin. 8. London. XII and 156 pp.— IS) Bardeleben, K., Hat der Praepollex tob
Pedetes einen Nagel oder nicht? Anatomischer Anseiger.

Jahrg. V. No. 11. S. 321-32? 13) Derselbe,
Usber die Hand- und Fossnuakelu der Säugethiei«,

b««OBd«f« dl« d«» Pra«poll«i (PrartaUai) nad Ptat-
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niDitnus. Bbeod. Jahrg V. No. 15. S. 435— 444. —
14) Derselbe, Oa ibc Pnepollez and Pi&eballui,
»ilh Observalions oa tho carpus of Theriodesma« phy
l4robus. Prooeedinga of tbe Zoologioal Society of

UttdoD. 1889. Vol. III. p. 859—262. — 15) Bar-
sardy lotenBittaot dmtoMunI «ad eoB^itiona of
buMt-Hftto Amtnlti. SntomotogiMkl Hmflilr Magasim.
V I XXV. p. 382-883. — 16) Bateson, W., On
sorae Caaes of Abnormal R«pctition of Parts in Ani-
nals. ProcMdings of tbe Zvulo^ic^i Scc-t^u o' Lor.iJon.

P. III. p. 579—588. — 17) Baor. Ü.. On the Morpbo-
logy of Ribs and tbe Fatt of tbe Actinosta of tbe
Medial Fiat ia FiiliM. Journal of Mofphology. VoL IXL
Ho. • p. 468—4M. — 18. üeraelbe, On th« Mor«
pkolocy of tb« Verlebratt-Fkull thi-i, Nr, ?, p 4P7—
474. — 19) Beard, .1. Tbe li.tiT- rtlatiuE.iliips of

Ichtbyopsida. Anatomiscber Änieiger. Jahrg. V. No. 5.

S. U6— 15a. iNo. 6. S. 179—188 — 20)Boccari, 0.,
Fioritura dell' Amorpbopballua titanum. Boiloitifio

della Roole Sooieli Toocui. di OrtiooltaiR. 1888.
(FenooieDi doli' eredili ose.) <^ Ii) Bomneloii,
J. F. VBO, Die Krblicbkcit erworbener BigeDiebaften.

Bfolopi«liet Centralblatt. Bd. X. No. 31. S. 641—952.
No. 22. 8. 686—694. (Referat von Hücker.) — 22)
Dt rsei be, De Erfelikbeid van verworven Bigen-
icbapper 8. 'a Qravenbage. XI !I en 279 pp. — 23)
Benban, W. B, Ao Attooipt to Claaaify Bartbworma.
Jours. of microM. ToL XXXL P. 2. p. 201—315.
(Mit lehr inatriietiven Diogramraen.) — 24) Blan-
ohRrd, F., The Condition of Variation. American
iMthlf Microscopioal Journal. Vol. XI. No. 6. p. 135
—188. — 25) Born, G., Ueber das Scheitelauge.

Jahreaberichte der schlesitcheri Qeaetlaebaft f. vater-

ländische Cullur f. 1889. Bd. LXViL S. 14-17. —
U) Boscbetti, F., DtTvin • S&ttegMt (trasformisti),

LinoM-SanMii (non tiasforniMO • le leggi doli' Ere-
ditirieti oon naov« ipotesi flaio-^mbriologiehe aulla

detcrminazione pat<;rna e materna del sesso tempera-
meuto e costituzione indtvtduali nell' uomo c negli

an inali, 3. Torino. 160 pp. — 27)Boveri, T., Ueber
Etitwickclung und Verwandtschaftsbexiebnngen der
Actioien. Ztaohr. f Zool. Bd.XLIX. fl.3. S. 461—500.
Mil 8 Taf. - 28) Brill, N. B., Tho tm koaiolocf
<f fhe nesal portion of th« beMiiphorio voolelo ia ue
Saaroptida. Hodical Beeord. Vol. XXXVII. No. 1012.

p. 34S—844. — 29) Brauns, D., Kin Beitng tut

StaiBBiesgeschichte rl-r ^aurjusiden. Leopoldina. U.

XXVI. No. 17—18. S. 160-164. No. 19-20. S. 186
-188. No. 21-22. S. 201-208. Mit 12 Fig. — 80)

Bäohnor» Dia Darwia'oalio Thoorie von dov fiatr

•tohoBf irad ümwaadlaas der Lelwwolt. Tbro Anwea-
aaf den Menschen a. s. m. 5 Aufl. 8. Leipzig. VIII u.

392 Sa. — 31) Börger, 0., üntorsucbungen über die

Anatomie und H. ' .ogie der Nemcrtinen nebst Bei-

trägeD lur Systematik. Ztecbr. f. Zool. Bd. L. U. 1 u.

8.8. 1-377. Mit X Taf. - 32) fiuscb, Ueber das

{fABMitiga Verhaltea dor Höniei a. Zibao ia der
Cläne der SBugethfere. Terbaadlangva der deataebea
odontologischen Gesellscbaft. Bd. II. H. 1. S. 72—106.
— 33) Butler, A. G , DistastcfuI Instcts Annal« and
Magazin.- m| Natural Hi.stor)-. 1889. Vol. !V. p. 468—
473. —Erwiederung an FoultüD, No. 205. (Vögelbaben
ein oierkwürdig kurzes Gcdiicbtniss für widrig

•okiaookeode laooetaa nad cewöhnen »eh Bitoater
dtiaa. tolebe ta ftaiten.) — 84) C, Marderbuftard voa
Muatela fo-na ir. Mus'.cl.i martes. Zoologischer (rarten.

Jahrg. XX Xi. No. ^. 6. 61. — 85) CaliaJi, W. C,
The Teeth as Evidenee of Bvolation. AmericaD Natura-
list Vol. XXIV. p. 224—226. — 36) Calloni, S.,

Inaeotea f4oendateura dn Colchicum auturonale. Arcbi-

mdoi aoiflaee» aaturellet. T. XXQ. No. 11. j». 480—
481. — 87) Caaipbell. F. M., Stametoral Variationa
in the Eyes of Animal'^ in r;ference of their Punction.
Traauetiona of Berts Natural Uiatory Society Voi. V.

107. — 88} Carliar, B. W., N«4o Ott a piotobl«

NerroQs AiFection obaerved in an Inseot (Orgyia anti-

qua.) Nature. Vol. XLI. No. 1053 p. 197. 39)

CarlssoD, Albertina, Von den weichen Theilen der

sogenannten Praepollux und Praehallut. Biol og. Foren.

Förhaadliager. Stockholm. No. 18. S 117-124. —
40) Ghaomat, H., OoatfieiM» aar le DaraiaiMae* 8.
Oraaoble. 43 pp. — 41> Clark. Oa the Skeletoa of

Rhytina gigas. Procecdings of Ihc Phlto^r.phical Societv

of Cambridge. 1889. Vol. VI. No. 6 p. 340 — 42)

Clodd, E., Thu Story of Creation: a Piain Account
0/ Evolution. New edit 8. London. 256 pp. —
43) Cock«rell. T. D, A. The Chemistry of Insect

Ooloun. Ih« BatcoMlflgiet. Voi. XXUI. p. 80). — 44)
Dereelbe, Somo Itotea oa Dr. A. B. WallaoeV Dar*
wini.sm. Nature. Vol. XLI. No. 1061. p. 393—894 —
45) Coli ins, F. H., Hereditj- and thu KfTccta of Usc
and Disuse. NVi'uri-. Vol. XLI. No. lOGS. p. 559. —
46) Cope, K. D., An Outline of tbe l'hilosophy of

Brolutton. Prooeedinga of the American Philobi.phic^l

Soeiotr Ol Philadelphia. Tot. XXVI. No. 130. p. 495
—605. — 47) Dereeibe, Oa loheritanee ia ErolutiOB

American Naturalist 1889 Vol. XXIII. p 1058-1071.
— 48) Derselbe, The Homologies of the Fins of

Fishes. Ibid Voi XXIV. p. 401-423. — 49) C osto,
F. U. Perry, Contributions to the Chemistry of Insect

Colours. The Kntomologist Voi XXIII. p. 128-132.
p. 155—159 p. 167. p. 181— 187. — 50) Courtenay

,

B., Acquired Charaeters and Congenital Variation.

Nature. Vol. XLI. No. 1060. p. 367-368. — 51)

Cowper, J., Acquired Charaeters and Congenital Ya-
riation. Ibid. No. 1058. p 315-315. —52) Croll, J.,

The Philosophical Basis of Evolution 8. London.

202 pp. — 58) Canningham, J. T., An Experiment

oonceming the Abseoce of Color from lh@ iower Sides

of Flat-Aahe«. Zoologischer Anseiger. Jahrg. XII. No.
354. S. 27—82. With one fig. — 64) Gaaningbaai,
D. J., The Oceasional E<gtb Tme Bib ia Vao, aad ita

possible Relationship to Rightbandedne:>s. Report of tbe

59 th Meetiog of the British Aocociation for tbe Ad-

vanoement of Science at Bath in 18S8. S. London.

1689. p. 77. — 55) Dali, W. fi., Types fossiles de
l'öocine du bassin de Paris, r6cemment ddcouverts en
AB4riaa«b Balietia de la loeiitA aoolofique de FiaDee
T. XT. No. 4 et 6. p. 97-8«. — 56) Doreelbe, On
Dynamic Influenoea in Evolution. American Naturalist.

Voi XXIV. p. 924—982. — 57) Darwin, C, Die

bs'.uumung des Menschen und die geschlechtliche

Zuchtwahl. Aas dem Englischen übers, von J V, Oa-
rus. 5. And. 8. Stuttgart. X u. 772 Hit

Hoiiaeha. 68) Derselbe, The Bspresaioo of the

Bmottoae ia Nae aad Antmale. 8. edit. by F. Darwin.
8. London. 396 pp. With iüustrations. — 59) Der-
selbe, L'cipressian des ömutjußs chex l'bumme el iea

animaux. Traduit par S. Pozzi et R. Bcnoit. 8.

Paris. XU et 400 pp. Avec 7 pl. et 21 gravures. —
60) Dei, A-, Cotibiderazioni snlla Iperdattilia o Peata*

dattilia aei aalUaaoei dOMOstiei. Atti delU B. Aeeap
demia dei Fieloerttiel di Sieoa. Ser. IV. Yd. II.

F. 7 e 8. p. 471-494. Con 2 fig. — 61) Del-
planque, P , Uiie famille d'Uypospadcs. Revue Bio-

logiquc du Nord *e la Frar.ce. T. II. Nf.. 8. — 62)

Donnert, Moses oder Darwin Knti^egnnng aul Dr.

DodePs gleiebnamii^e Schrift. Deutsche Lehrerseitung.

n o. USe. — 68) Dodel'Port, A., Meies oder Dar-
win? Biao Sobttlfirage. 8. Aufl. 8. Zärioh. lY o.

112 Ss. - 63a) Beck, G., Antidodel. 8. ZSricb.

58 S*. — 64) Dohm, A. Stadien zur Urgeschichte
lies Wiii'.jlthinrkrirpors, XV. Neue Grundlagen zur

Beurtheilung der Metamerie des Kopfes. Mittbeilongea

der zoologischen Station lu NeapeL Bd. IX. H. 8.

S 830—484. Mit 8 laf. — 86) Dorsel bo, Boaiar.

koagOB 9ber dea nooeeten Yemiflib eiatr LSinng dee
Wirbelthierkopf-Problems. Anatomischer Anzeij^er. 1891.

Jahrg. V. No. 2. S. 53-64. No. 3. S. 78—86. —
86) Dttpgf. B, De I* traoeiaianoB bdidditaire de
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I6sioDS acqoisea. Bulletin soientiflqae fit U France.

T. XXII P.«. p, 44.')~449. — 67) Duval, M.. ft

Kalt. Occhi pineali muH ] Ii nelT Angais fragilis.

Bollettioo 'Ti"nt firf> Auüo XI No. 3. p. 8! (Be-

richt f. 18cJ. lül No 84.) — 68) Dyer, W. T.

Thkelton. Ibe Duk» «( ArgyU «od tk« NM>D»rwiBkiia.
Nstoi«. Tot. XLT. Vft. im. p. «47—m -> «»)
Derselbe, Acquired Charaeters and Cdcgenital Va-

rialioD. Ikid. Vol. XLI. No. 1058 p. 315— 316 —
70) Eclt.stein, K., Thierische Haareinscblüsse im bal-

tisoheD Berastr n S;;hhften d. naturforsebendeo Ge-
sellschaft BU Dit z Bd. VII H. 8. 4 Ss. — 71)

Eimer. 0. fi.I., Die Artbitdutc nad Var««iidtichafl

bei den SebnetterilngeD. 1889l 8. Jei». SdSSi. MH
23 Holzicbn. a 4 Taf. — 72) Derse 1 be , Die Verwanflt-

schaftsbczichungeu der Raubsäugctbiere II Humboldt.
Jahrg. IX No 2. S.46— 49. Mit IFig - 73) Derselbe,
Organic Erolulion as tbe Result of the InbenUuoe of

acquired Charaeters accurdiug to thu Laws of Organic

Giowtb. TnotUtedbj J. I.CaoniDgliMi. 8. London.
440 pp. — 74} Bmerft C, Znr Morphologie de«
Hand- and Fussskelettes. Anatomischer Anseif^r.

Jahrg. V. No 10 S. 283—S94. Mit 5 Fig. - 75)

Derselbe, Stud suUa morfotogia dcllo schcletro ielle

estremita dei Yertebrati t*'rrestri. Atti della R«ale

Aecademia dei Linoei. Vol VI F. 7. p. 839—236.
— 76) Emin-PAtoh» o. F. Stuhlmann, Zur Bio-

logie dee «IriceDieeben Erokodils. Zoologische Jahr-

bSeher. Abth. fOr Sjstematik. Bd. T. H. S. S. 546.
— 77) Etberidge, B., Ha» man a (ieoloftical Hiatory

in Anstralia. Zoologischfr .^ri"'^:^. lahrg. XIII.

No. 338. S. 352. (Ein zweiteihafter Zahn ist Alle;.,

was aus posttertiären Zeiten vorliegt und nichts b;-

veisend.) — 78) FertOD.C, L'iTolotioo de t'Iostioct

ehei Im Hym6D0ptirea. De rorigine du eourage indi-

vidael dens les Soeiit^ Un ddbut do pAruitian«.
Berne scientifique. T. XLV. No. p. 496—498.
— 79) F I : ; chmann, A., Die Stammesrerwandt-schaft

der Nager (Rodentia) mit den Beutelthieren. Sitzungs-

berichte d. K. Preossischen Aoademie d. Wissen-

schaften zu Berlin. No. XVI. S. 299 -305. — 80)
Fräser, P., The Persistanoe of Plant and Anintal

Life ander ebeogiDg Gondition« of BaviroDmeBt
Amerieu tfstanlut Vol. XXIV. p. 617-589. —
81) Erech, F., Ueber die Meoresprovinsen der Vorieit.

Allgemeinrerständlieh« naturwissensebaftl. Abhandig.
H. 9. Berlin. 8 1889 27 Ss. Mit Hotisohn. und
3 Earten. — 8ä) Fritsch, A., üeber Pterygopodien
permisoher Haifische der Gattungen Pleur&eanthu.s und
XeoiMothu. Zool. Ana«». J«bn. XiU. No. 337.

S. 818-810. Mit 1 HoMcitt. — 88) Pritse. A.,

Saisendimorphismus bei japanischen Schinett« rlingeti

Ebenda.?, Jahrg. XIII. No. 325 S 12-14. (Vaaess»
levana hat in Sommer in rsi

,
m Frühling aber

keine Levana-, sondern eine bt:>i ndcre Pronma-Form,
welche früher für eine selbständige Speeles, Vanessa
bargen» Brem, galt) — 84) Farbringer, Unter»
nebungen sar Morphologie und Sfstenetik derVSgel.
zugleich ein Beitrag lur Anatomie der .^tütz- und Tic-

wegungsorgane. Biulog. CentralMait. Bd. X. No. 2.

S. 48—62. No, 11 327. No I2 S 373- 377.

No. 15 . 16. S. 491-504. No. 24 S. 754—767.
(Befer. ron F. Helm.) — 85) Gadow, H., Description

of ttae ModificetiODi of oertnin Ornne wbieb aeen to
be Ulaatistiena of tbe laberituiee ofAcquired Gbnreeters
in Mammals and Birds. ZocI. Jabrb Abtb. f. Svstc-

matik u s. w. Bd. V. H. 4. S 628-646 With pl.

(Das gespaltene Maaubrium der RriillafTen er ' ^ h-

schon beim Bobrjo; gegen Albrecht. Her. r. 1884.

S.S. No 6.) — 86) Galton, F., Feasible KxpenmenU
on tbe Poasibiiitj of tr*Mmitting Aoqoired Hebita by
meeoa of Inheritsnee. Beport of tbe »9tb Meetiog of
tbe British Association for the Adraacement of Science

et Bath in tbe ycar 1888. London. Ib89. 8. p. 6^
bis 621. (Beriebt fSr 1889. S. 101. Mo. 105) —

87) Gaskell, W. H., On the Origin of Vertebrales

from a Crustacean-likc Anft«»tor. Jooro. of microsc.

Vol. XXXI. P. 3. p. 379-444. With 4 pls. — 88)

Derselbe, Dasselbe. British Joarnal. No. 1668.

p. 1341—1846. With 10 figs. — 89) Derselbe, On
tbe Origla e( tbe Ceatnl Nerroos Sjratem of Vertebntea.
Amerieui Netoreliat. Vol. XXIir. p. 988—985 (Bor.

für 1889 S. 101.) — 90) Gaudry, A.. Die Vorfahren

der Säugethiere in Europa Aus dem Franiösischcn

iibersetit von W. — ])rrsr; L i:, Le Dryopittiecu.s.

CompU rend. T. TX. No. 8. p. 373—376 — 92)

Giard, A , Sur la parentö des Ann^lides et des Mol-

loaqoei. Coapt. rend. T. CX. No. 8. p. 90—98. —
98) Deraelbe, Le principe de iMUurek et l'Mraditi
des modiflcations somatiques. Revue scient. T. XLVL
No. 23. p. 705—713 — 94) Grev6, C. Die ger.gra-

phische Verbreitung der Hva<iniden und Canidci , /, .
i

Jabrb. Abth. für Systematik. Bd. V. H. 3. S 4(X)

bis 424. Mit 4 Tnf. — 95) (inffini, L. e G. Mar-
obtd, SuIIa rlgenemieae totale delU BetiB» nei Thtoni.
Rllbmui MedioB di MftpoU. Abqo T. M«. 18. p. 8C
bis 87. No. 16. p. 93-93. — 96) Dieselben, Sur
la r^g^neration totale de la r^tine cbes les Tritons.

Arobives italiennes de Biologie. T. .XU. F. 1 et 2.

p. 82 — 89. — 97) Guder, Ein Beitrag zur Lehre von
der Fortpflanzungsrähigkeit bei Hypospadie und ron
der Vererbung dieser Miaabildong. Zeitaebr. f. Medi-
oinalbeamte. No. 7. S. 847—250. — 98) Gniiek,
J. T., Divergent Kvolution and the Darwinian Theory.
American Jonrnal of Seienoe. Ser. IIL Vol. XXXIX.
f

:i^3l _ 99) Derselbe, Daaselbe. Annais and
M i^a/ ue of Natural Historj. Ser. VI- Vol. V. No. 26,

p l.'ib-166. — 100) Derselbe, Like to Lifce, a Fun-
damental Principle in Biooomics Nature. Vol. XLI
No. 1067. p. 585—587. — 101) Derselbe, Incoo-

sistencics of UlilitarinniaB aa tb« Eteloaiva Tbeeij of

Organic Evolution. Amor. Journal of Seiene« Vol XL.
p 1—14, Annais and Magasin of Natural History.

Vol. VL p. 125—189. — 103) Derselbe, Unstable

Adjustment.s as aftected by Isolation. Nature. Vol. XLII.

No. 1071. p. 28—29 - 103) Dtrselbe, Indiscnmi-
nate SepinttOBi ander tbe same Ens-ironment, a Cause
of Divetgeaee. I':id. Vol. XLU. No. 1065. 869
bia 870. — 104) Deraelbe, Tbe Preaemtion and
Accoroulation i>f Cross-infi-rtility. American Journal of

Science. Vol. IL. p. 437— 442.' — 105) Haacke, W.,

Ueher die systematische und morphologische Bedeutung
bisher unbeachtet gebliebener Borsten am Säugetbier-

köpfe. Berieh te der Senckenliergischen naturforschend.

QeeeUadiBft in Frankfurt a. M. S. 175—187. — IOC)

Hambteton, 0. W., Pbysienl Defelopnent. Illoatr.

M:dical News. 1889. Vol. V. p. 181—123 — 107)

Harting, .1 E., Tbe Horse and \t» Histonans. Zool.

Vol.XIV. p 121— 125 — 108) Hartmann, A , lieber

die letstrn- und dorn förmigen Vorsprünge der Naseo-
scheidenwaod. Anatom. Anzt-igi r. Jahrg. V. No. 7.

S.2S6—287. — 109) flenaen, V., Einige Eigeboiaae der
PUttfcton'Bipeditfen der Hnnibeldt-Stiftung. Sitningt-

bcrichte der k. Prcass. Academiu dtr Wissenschaften

zu Berlin. No. XIV u. XV. S 243—253 — 110)

Uerdman, W A., Note on some Mumroy Cats etc.

from Kgypt. l'roce«diiiigs oi ibe Biological 6oeioij of

Liverpool. Vol. IV. p. 95-96. — III) Herrera, A.,

ApUeaoionea del mionMoopio 4 In olaaatAaafliöa de loa

ertebradee. Analee del Mnaeo National de Mesloe.

T. IV R. 5. p. 85— SS, '.'^-htipp -n drr R--ptili.-n.^

112) His, W, Nactiirag iu dem .iaUili ton von
i^wiecickf (250) Archiv für Anat Anat. Abth.

U. 5 u. 6. S. 300-801. — 113) Uoobstetter, F. v.,

Ueber die araprfingUohe Baoptsehlai^er der biateren

OliedaaaaM dea Menaebeo und der Singetbiere» nebet
BenerbmigeB Sber die BntwiekeloBg der Bndiate der
.^

- rt;i abdominalis. ll!or|;ihoIcg, Jahrbuch. Bd. XVI.
ü. i. S. 300—318. Mit 1 Taf. und 9 HoUscbn. —
114) Htratiia, P. F. do, Darvin e 1* iBori» doli*
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(Toluzioce: soritti vari. 1889. 8. Agj m-. S4 pp.
Con fipre. — 115) Hol Iis, W. Aititlie, Transmiuion
of Aboormalitjr in oaudal Tortebrte of tbe Cat. Natura.

Vol. IUI. Ko. 1070. p. «. ~ 116) Hudson, C. A.,

kumi AddrcM. Jooni»! of fh« Bora! Mierotoopieal
Soeietjr. P. S. p. 268—S69. — 117) Huidekoper,
R. S., Age of the Hone, Ox, Dog, and other Domestic
Aoimals. Joarnal of ComparatiTS Medicine. Vol XI.

Ho. 4. p. 237-242. No. 5. p. 279-289. No. 12.

|r.7(M—709. (AltersTsränderungen.) — 118)Hutchin-
1*0, J., Notes on Heredity. Arcbives of Sargery.
Toi. I. p. 242-244 — 119) Hjratt, A., Genesis of

AiHlida«. SBiÜuooiu CoBtribationa. Vol. ZXVl. XI a.

nS pp. With 14 pL Md 8» Hfl. — 120) Jaboulay,
L« manubriam da sternum au point do vue de Tana-
tomie philosophiqae. Provino« m^diCAlr No 4. p. 897
bis 39r». — 121) Jager, G . Para^ilismus. Das Natur
pjctzliche desselben u. s. « Encyclopaedie des natur-

vi^seiiscbaftl. flandwörterbucbes der Zoologie. Bd. VI.

14 Sa. — ISS) 4Wt^. F., Od Vtfi«ti»n, niili apMial
R«fcniiee to ««rtorä nlMoioto Genera. Amerloan Nik
toralisf. VpI. XXirr p 1071-1087,-- l?3rUffries,
J. Lamarckism and Darwinism. T'njccodings ol thv

Boston Society of Natural Uistvrv. Vol XXV. p 42

W» 48. — 124) Ischikawa, ("
. Trpmbley's Um-

kehrangsversucbe au üydra nach neueren Vcrsuohen
Mklirt. ZeitiAhr. für 2m)L Hd. XUX. fl«rt 8. —
IS5) Derselbe, Deaeelbe. frei'borK«r fnanfr -Diaeert.

B. I^fpzig. 82 St. Mit 3 Taf. uvA i Holzachn. —
I2fi) Ja Im, C, Recberehes sur rappar>::il vabcalaire

et le syatime neireoz p4ripb4riqiic dt l'Ammocoet«s

(PetroMyiOD Pianeri). Arehives de biotogie T VU.
F. 4 p. 759-902. Aiec 3 pl. — 127) K., Terer-

beac enrerbeoer Sfuieehafteo. Naturw. Woebensobr.
MT. No. fi. — ITC) M« Kay, W. J., Oo <b« Deve-
Ippmerit ->f the Pirra! Rr« in Uinula and firamrna

toptiuf*. Report on thu Meeting ot the Australasiau

A.ssociation for the Advanoement of Science :d 188S-

Sydney. 1889. Vol. I p, 332-334. (Bericht lär

1889. S. 103. No. 179.) — 129) Derselbe, The
DerelopDont and Straetaie of tbe Piao«! &jt io Hianli»
ini Gfmmmatopbora. Praeeedioxt of Ibe Lrämem So*
ciety of New South Wales. Vot. III P. 2. p. 876
bis 889. — 180) Heyes. C R , Genes s of Äotino-

crinidae. Amerio«n Naturalist. \\>\. X.MV p. '248

bis 254. With 8 pls. (Die phylogenchsobo EtUwtcko-

lang gebt anscheinend öfters in rascherer Weise vor

ti«b eis tu andena Zeiten) — 131) ülaetaeb, fi.,

Int Horpbologie der Fleehsohoppen and rar Geediiebte
der Harisabstanzgewebe. I— III. Morpbol. Jahrbuch.
Bd. XVI. H. 1. S. 97-202 Mit 3 Taf. - 132) Der-
selbe, Dasselbe. IV—VII. Ebendas. U 2 S. 209
bis 258. — 133) Klawieter, s. obeu Samen und Ri,

Mo. 36. (Ursachen der Dotterlärbnng bei Vögeln.) —
184) Koob, Die im dilarialen Schotter des KömAl
Moesteiis gefandeoen Siagetbierreste. Orvoa-Teraja-
letta domänyi Ertesitö. 1889. Vol. XIV. H. 3. (Ung.) —
185) Derselbe, Interessante Ursäugethierreste. Rerae
dss Siebcnb. Museumsveruiis. No. 1. — 13G) Kochs,
W., Ueber eiue wichtige Veränderung der Körperbe-

schaffenbeit, welche der Mensch und die Saugethiere

der gemlaaigten Zonen im beiven Klima erleiden.

Biotog. Oentralbl. Bd. X. No. 10. S. 289—895. —
187) Kohl, G-, Einige Bemerkungen über die Sinnea-

organe dea Anpbioins lanceolatus. Zool. Ans Jabr*

gang Xm. No. 332. S. 182—185. - 138) Korn, F.,

Ueber Fortbildung der Arten durob Naturtriebe uud
Domeaiieation. Inaog.-Dias. 8. Berlin. 39 Sa. — 139)

Kraakn, Ein Beitrag zu dem Capitel «abnorme
Behneraaf biim Menacben. Inaug.-Dias. 8. Jen». 80 Ss.

Hit 1 Taf. — 140) Kflkenthal, W., Ueber Reste eines

Hantpaasere bei den Zabnwalen. Anat. Ans. Jahrg. V.
Nn 7. 5^. 237-240. (Die landbewobncndei» Verfahren
der Z»bawale haben einen Haotpanzer beseeseo.) —
141) Derne Ib», CelotogiMkeNotis. Bbend. Jnhrg. V.

No. 24. S. 70"' -7 10 Mit 1 Hohschn. - 142) Der-
selbe, Deber die Anpas.sung vrui Säugclhioren ao das
Leben im Wasser. Zool. Jahrb. Abtb. f. Systematik.

Bd. V. B. 3. 8. 378-399. - 148) Labowitz»
Sebmetterlingafiing der Droeera aogliea Hude. Hanboldt.
Jahrg IX. H. 2. S. ?7. — 144) Lane, W. Arbüthuot.

Tbe Deformities «rbicb develop in Yoaug Life. Lancet,

Vol. II. No. 349."^. p. 274—276. — 145) Lankester,
h. Hay, Mr. CJope on tbe Ganses of Variation. iNature.

Vol. XLI. No. 1050. p. 128-129. — 146) Derselbe,
The Transmiasioo of aioqitired obanotera and Planmixin.

Ibid. No. 1086. p. 486-488. Mo. 1088. p. 658—869.
VoL XLTI. No. I07a p. & Ma 10T8. p. 6t. — 147)
Derselbe, Inberitanee of acquired obaraoters. Ibid.

Vol. XLI. No. 1062. p. 415—418. — 148) Lataste,
F., Definition de l'espeoe binlogiqne. Zool. Anz. Jahr-

gang XIII. No. 343. S. 430-483. (Die Definition

der Species läuft auf gemeintcbaftlicho Abstammung
hinaus) — 149) Latter, 0. U., Wbo discovered the

Teetb in OmithorbynchosV Nature. Vol. XU. Mo. 1068.

p. 174. — 150) Lehmann, G., Ueber Forteebritle In

der Zachtungslchre. Landwirtb»chafll. Ztg. II. 0 II S.i.

— 161j Lfidy, J., Remarks on the Nature uf Organio

Speeles. Transactions of the Wagner Free lustit. Society.

Vol. II. p. 51-58. — 152) Derselbe, Notioe of some
Fossil Human Bones. Ibid. Vol. IL p. 9—12. —
168) üeodonfeld, R.r«a, Wie entnteben neue Arten

OB nieten und PlaonnT Zo«! Garten. Jahrg. XXXt.
No II. S. 321—830. — 154) r - i'hiii ii, F . Ueber
die Reduction der Pingvritatii hz, Lm^raUtt-n. Zoolog.

Jahrb. Ah:}: l. Sy.tt.'rnatik u. ». w. Hi. V. Heft 1.

S. 93— t4P Mit 23 Taf - 155) Liebe, K. T., Zur
Bntfetchu:!^; Jur Schutzfarbcii. &<jolog. Garten. Jahr-

gm XXXL Mo. & & 161—186. — 16«) Loeb, J.»

Weitere Üatenaebttngen über den Bellotropianoi der
Tbiere und seine Uebercin.stimmuug mit dem Helio-

tropi^mus der PAatizon. Heliotropische KrümmuDgen
bei Thieren. Pflügpr'.s Arch, Bd. Xl-VlI. H. 6—8.

'

391—416. Mit 1 Taf. u. 2 UoUob. (Untersuchun-
gen am Spirographis Spallaozanii, Serbüefin etc.) —
167) Loene, H., Albinieana bei Paoeni eeipanetntae L.

BntoBolegieobe Naobr. Jahiv- XVf. No. 4. S. 48—
50. — 158) Lnbbock, J., L'hommc pr^historiqao.

Vol. I and IL 3. idiL 8. Paris Avcc 228 fig. —
159) Derselbe, Les sens et l'insti' ci ch<z les animanz.

8. Paris. — 160) Makowskv. A , Lossfunde bei Brünn
und der diluviale Mensch. Mittheil. d. anthropologisoben

Qeaellaebnft in Wien. 1889. Bd. XIX. H. 4. S. 179

bi« 188. — 181) Matttegntis, P., L'eredita delle

(••siori traumatichc e dei caratteri ao^oisiti dalTindiri-

diu>. Archiv-i ' per rantropologia. Vol. XIX. F. 8.

p. 391- 407. — lfi2; Manteuffel, W. Zoege von,

Zur Kenntniss ete. der Foreola coccygea. Deutsche

Wochenschr. Jahrg. XVI. No. 28. — 163) Marchi,

B., i fenoBoni di atavismo sono un fatto di ereditä.

1888 8. Areno^ 4np. — 164) Marenzeller, B. von,

Ueber Firbnog vnd Zeichnung der Tbiere. YMttife
dea Vereins lur Verbreitung naturwissenschaftl. KenntF

nissf. Jahrg. XXX, H. 4. - 165) Derselbe, Das-

selbe. 8. Wien. 29 Ss. — 166) Mauiiy, Pouoe

sumuroeraire. Bulletins de la sooi6t^ anatomique de

Paria. Ann. LXV. T. IV. F. II. p. 252-253. -
187) M4nnrd| SL^Tves, L'acolimation des ammaux ot

des plantes. Berne aäentifique. T. XLV. No. 18.

p. 386—898. — 188) Menanlt, R., L'intelligenee dee

an:mauz. 6. edit. 18. Paris. XX et 343 pp. Avec

58 gg. — 169) Merriam, C. H. and W. H. Flowor,
Who diseovered the Tecth in Ornithorhynch iH, Nature.

Vol. XLL No. 1061. p. 151—152. - 170) Meyer,
A. B.. The erolotion of Ses. Ibid. Vol XLI No. 1056.

p. S72. — 171) Hingaizini, G., Sal signiflcato onto*

e filogen jtiro delle varie forme dell'apertura pyriftinnii.

Atti della Reale Aocademia mediea di Roma Anno XVI.
Vol. V. Ser. IL 18 pp. Con ana Uvola. — 173)

Mi not, C. Sodgviok, The Conereeeiaoe Theoiy of the
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Vertebratc Embrvo. American Natur»list. Vol. XXIV.
p. 501-516. p. (517—629. p. 702— 710. Witb 22 fig».

— 173 Mnbius, K., Ueber die Bildung und Bedeutung
der GnippeubeKritVe UDserer Tbiersy&teme. SiUangsb.
d K. Preu&s. Acftdemie d. Wiasenaobaften zu Berlin.

Ho, XXXVl u. XXXVB. S. $45- 851. — 174) Morgan,
C. Lloyd, Dinia^iMi Md Selectioo. Proceedings of

tbe Bristol Naturaliats Sooitty. Vol. V. p. 373. —
175) Morris, C. From Brate to Mao. Amerioin Na-
turalist. Vol. XXIV. p. 841-350. — 176) Murphy.
J. J., Panmiiia. Nature. Vol. XLII. No. 1070. p. 5

bis 6. — 177) N'^hring, A., Schneestürme als Todes-

aiMcbe dilarialer Saugetbiere. Naturwiasenaobaftlicbe

Wo«benschr. Bd. V. No. 8. S. 71-74. — 178) Nea-
nsyr, 11.* TIm Qinat« of Ptot Ans. Nature. VoU XLII.
Ho. 107«. p. 148-151. No. 1077, p. 175—180. —
179) Mc Neill. J., Tbc male dement tbe originating

faoinr in the development of species. Psyche. Vol. V.

iNü. 160-164. p. 269—272, — ISj Newton, t.,

Zoologischer Anseiger. Jabrg. XÜI Na. 337. ö. 323.

(Die von dem verstorbenen Co Id well auf Mauritius

«ntioekteo Vfgelknofiben aeheinen nicht dem Dadu ao-
gehört m hftMa) — 181) Nioolas, A., TrmnsmlMion
b6r6ditaire d'une anomalie musculaire. Comptes rendu:;

hebdomadaire« de la soci6t6 de biologie. Ser. IX.

Nf>. 35 p. 656—659. — 182) Derselbe, Dasselbe.

Revue soienüfique. T. XLVI No n p. 816-817.
— 183) Nicolucei, G., Eredita ed Atavismo. L'Aoo-

alo. Ado. U Mo. 5. p. 129-137. - 184) Noa*-
bsan, K., Die Unttälpang der Polypen. Brklirang
Ond Bcdftitiirp dieses Versuchs. Arch. f. -rarrrcsoop.

Anat. Bd. XXXV. H. 1. S. III— 12U. — 16j; Ort-
maoD, A., lieber Mos posobiavinus Fatio. Zool. Ans.

Jahrg. Xm. No. 331. 8. 155—157. — 1S6) Osborn,
H. F., Tbe palaeontologioal for the transmission of

Mqoired obfttMten. Matnra. Vol. JLLI. No. 1054.
^nr—«8. Report of the 59. MeetlDg of tbe Britfeh

Association for tbe Adrancemcnt of Science. 1889.

p. 621—623. (Ber. f. 1889. S 103. No. 215.) —
187) Derselbe, Dasselbe. Nature. Vol. XLI. Nu.

1054. p 227—229. — läS) Derselbe, Tbe primitive

types 0? Mamroalian raolars. Ibid. Vol. XLI. No. 100)4.

p. 465—467. With ooti. — 188a) Otto, Zur Ge-
schichte der Utesten Honitbiorei Brealaa. 78 Sa. —
189) Ovsjannikow, F. W., Deber den Boa dea Pa-
rietalauges beim Neunauge. Travani de la soci4t4 dea
Nataralistes de St. Pitersbourg. Zool. T XX. P. 1.

p. 1—3. (Russisch — s. Ber. f. 16S8 S. 105.) —
190) P. C M., The Evolution of Sex Nature. Vol XLI.
No. 1067. p. 581-532 — 191) Palacky, l>es rela-

lions de la Geologie avec la distribution des animaux.
Coioptea rendus da Coouto iDtemationai de Zoolog.

1889. p. 180—188. — IM) Pankrath, 0., Das Auge
der Raupen und Pbryganidenlarven Zeitschr. t. /od.
Bd. XLIX. ü. 4. i; 690—70«. M:l 2 Tat — 193)
Parker, T. J . Observiitions uu tln- .\tiatomy and De-

velopment of Aptervx. Prooeedings of the R. Society.

Vol. XLVII. No 291. p. 454—459. — 194) Pascoo,
F. P.» Tbe Darwinian Ihtotj of tho Origin ol Speoiea.

8. loodoD. 180 pp. — 195) Patten, W, Od tbe
Origin of Vertebratea fron Araohnids. Journ. of micr.

Vol. X.XXI. P. 3. p. 317—378. Witb 2 p!s. and
18 cuts. — 196) Patt eso n, H. (i., SymmetricAl Super«
numorarj Digits. lllostrated Medical .News. 1889.

Vol. V. p. 281. — 197) Paulj
,
A, Ueber Vererbung.

AoadOB. Moaattbofta. No. 71. 48«. — 198) Paalow,
Marie, üeber rasriaebe Hipparione tind feasfle PAide.
Revue der Naturirissenschaften. No. 2. p I35^1'^7
— 199) Peckham, Ii. W. aud Mrs. E.G. Peck;.aQ,
On Seiual Selecliun in Attidae. Natural Uistory .^ociety

of Wisconsin. 1889. p. 8—60. With 3 pls. —
300) Dieselben, Protective reaemblanoe in Spiders.

Ibid. p. 61—113. Witb 000 pU (Spianen (leioben

ibior tJasgebuDg oder äo afaid in£i««t g«Mb8ltt
dnrab Cbitioplaltea and Stacboln oder ai« abnea

andere gesobQtst« Tbiere oaob: Mimiory.) —
201) Petseneer, P., Sur la olassiflcation phjlog^ne«
tique des P6l6cypodeü Bulletin scientifione de la

Franc« et Belgique. T. II. No. 1—4. p. 2^—52. —
202) Derselbe, La rudimentation de Poeil cbei lea

Gastropodes Annales de la soci6t^ malaoölogique

Belg». T. XXIII. p. LXXIV-LXXX. - SOS) Pom

-

brey, M. S , The Evolution of Sex. Nature. VoL XLL
No. 1053. p. 199. — 204) Pfitsner, W., Die kleine

Zehe. Arcb. f. Anat. Anatomische Abtheiluog. U. 1.

S. 12—41. — M5) Pool ton, B. B., Distasteful InseoU.

Annais and Magazine of .Natural History. Vol. IV.

p. 358 -859. — 206) Derselbe, Theories of Meredity.

Midland Naturalir*t. 1889. p. 245—258. — 207) Der-
lelbe, The Coloon of Aniatala: tbair aiaaniag and
ase. eepecially oonaidered in Äe eaae of ToMOli. 8.

LOWlon. 370 pp. With on? rhromo-Iitbof;r. and 66 Ggs.

— S08) Derselbe, kemarks (on Sibley"» paper.)

NMiire Vol. XLII. No. 1092. p. 644. — 209) Der-
selbe, Mimicry ibid. p. 557—558. — 310) Potoai4,
B., Aufzählung von Gelehrten, die in der Zeit von
Lamarok bia Darwin aieb im Sinne der Oaooaadeoa-
tbeorfe geiaseert beben. NatnrwIaseneebafIL Woeben-
schrift. Bd. V. N .. 45. S. 441—445. — 211) The
Primitive Types af Mammalian Molars. Nature. Vol

XLI. Nu 1061. p. 465—467. With figs. 212)
Quatrefa^'es, A. de, Les thiori^ tiaasformi^tea

d'Owen et de Mivart. Revue seientifiqae. T. XLVI.
No. 2. p. 38—39. — 814) BonooBi d» La noBfoito
aoionoe. Cr. 8. L*4vo1atfon de Pbommo et dea aaiaaox.
1 p. Les Mammiferes. 8. Paris, 2G1 pp. — 214) Rey-
burn, Ii., The Life liistory ot Micro-Organisrns, with

's Relation to tbe Theory of Evolution. American
MoDihly Mi-roBoopical Journal. Vol. XI. No. 6. p. 131
— 134. — 215) Robinson, Occasional Eigth FrM
Elbs in Mao. Traoaaotiosa of (be Ilojal Aeadeo^ of
HedidDe in Iretend. — S16) Bobon, W.» Der msun-
scopische Bau dea Hantskeletes der fossilen und
lobenden Wirbeltbiere als Wegweiser bei paliontolo-

^i.schen Untersuchungen. Hotk. Journal. Bd. I. H. 2.

S. 2C9— 400 — 217) Romanos, G. J., Paomixia.
Nature. Vol. XLI. No 1063 p. 437—439. No. 1066.

p. 511-512. No. 1069. p. 584—585. Vol. XLIL No.
1078. p. 79—80. — im Derselbe, Mr. Wallaee oa
Pbysiological Seleotioo. Ibid. No. IIOS. p. 187—118.—
919) Roulel, L., Origin of Nerreeentres of Coelomata.
Archive? de loologie eipÄrimentale et g^n^rile. T. VIIL
p. S8-10t3. — 220) Roy er, C, Sur la pfaylog6niej
Ii prupos d'un l^ard bipede. Bulletins de la societ6

d'antbropologie de Paris. S^r. IV. T. I. F. 1. p. 156

—

206. — 231) Ryder, J. A , A Pbysiologioal Hypolbesis
of fleredity and Variation. American Natoialist. Vol.

XXIV. p. 88—99. — 222) Derselbe, The Phylogeny
of the Sweet-Glands. Proceedinga of tbe Amcric«n
Philosophical Society at Philadelphia. Vol, XXVI. No.

180. p. 534-540. — 223) Derselbe. Proofs ol tt

-

Effects of Babitual Use in ihe Modtfioation of Animal
Organisms. Ibid. No. 130. p. 541—550. — 824) Der-
aotbe, Tbo Origia of Sea tbiougb CamoMivo Inta-

gratioD, and the Rotation of Sesnality to tbo Geneais
of Species. Ibid. Vol. XXVIII. No. 132. p. 109—159.
— 225) Schaeffer. 0 . lieber Scbwanxbildungen beim
Menscheti Mtitieh Wochenschr Jahrg. XXXVII. No. 31.

S. 534—537. - 226) Sobader, J., über Roui'sohe
Canale in mcnachlicheu Zähnen. Sitzgsber. d. k. Aoad.

d. Wiaaoaaohaftan la Wien. Bd. XCIX U. 4—6. S. 871
—878. Mit I Tkf. — 997) Sebenffgeo. J.. Ditt

Schädel dor europäischen Menschenrassen. Jahrbücher
f Natunfisaenschatten. S. 440—446. — 228) Schill er

-

Tietz, Nouvclles lois biologiqaes du paraaitiame.

Comptes rendus du Coogres iuternational de toologie.

p. 312—814. — 229) Schlosser, M., Die Affen.

Looinfeii, Cbiroplaran, lMeotivoi«o, NaiaiuiaUMjOna-
dontan ud Camifona dea annpiiaohaa Tartün vd
defoa Beaiobnngan an ibita kbondcn und feMilan
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tMHreuropÄisclicn Verwaadteo. III Tb. 4. Wien. III

a. 106 äs. — !280) Seiti, A., Das Fli^geo der Fisobe.

Zoologische Jahrbücher. Abtheilung f. Systematik.

Bd. Y. H. 2. S. 861-872. Mit 4 Holtsobs. — 231)
0«r«elb«, Allffeneioe Biologie der Sebnetterlinge. 1.

Die geognphiMOe Yerbreitaog der Sehmetterlinge and
ibre Abtaingigkeit von klinwtiaoben EiniSasen.
BbendM. Bd. V. H. 2. S. 281 — 341. — 232)

Seleoka, E., Du Stirnorgan der Wirbeltbiere. Biolo-

giacbes Cectralblatt. Bd. X. No. 11 S 323—8S6. —
§88) Sbsrp, B., Ctakoge of Habit, oaaaiug Cbange of

Structare. Prooeedings of tbe Aeadem/ of Natar«!

Maooe of Philadelphia. 1889. P. 8. p. M7—849.— f84) Sibley, W, Proteotive Colours. Natare.
Vol. XLII. No. 1092. p. 644. — 234a) Derselbe,
Left-)eggednes9. R«port of tbe 59tb Meeting of tb«

Britiiih ABsruia'i Q for the Advancemeni of Science at

Batb. 8. LoodoD. p. 621—633. — 285) Skal-
kowski, B. von, Ueber daa Yerbiltsiss gewisser

OvnluiMnr das kiAdUob«n und 4w MftttarliebMi

flAidel*. AMb. f. Ott». B4. XXXTin. B. %.

S. 500- 510. — 286) Solgf r, }'., U ber abnorme Ver-

sehmelsnng knorpeliger Skelcuhcilt; Leim Fötus. Cen-

tralblatt f. allgemeine Pathologie u. patboloRische Ana-
toBie. S. 134. (Basis os&. metacarpi III mit dem
Qvp»le III). — 387) Spencer, W. B., Tbe Pinenl

Vjre of MocdMia aordax. Prooeedingi of tbe Royal
Soeieti' of VIetorfa. p. lOt—106. — 238) Spencer,
B., Tbe Inheritance of aebaired ohar&ct«rs. Nature.

Vol. XLI, No. 1062. p. 414-415. - 239) Der-
solbe, Lankester B. Bay, The Inheritacce of acquired

obmrs«t«n. Ibid. Vol. XLI. No. 1062. p. 414—416.
— 240) Persel be. Pftnmikia. Ibid. Vol. XLI. No.

1066. p. 511. ~ 841) Spitik», £. C. Zor
onographfo Dr. Tbeodors fibor du Swbandsge-
birn. Anatoraisober Anseiger. Jahrj V No. 6.

S. 178—176. — 242) Stanley. H. M., i'ruf. Weis-

mmsn on the Transmission of Acquired Kpilepay.

Amerioan Naturalist. Vol. XXIV. p. i.86-ö89. —
243) Stokris, B. J , Ueber vergleichende Raeenpatho-

togi« and die WidentendtahiKkait dos Earopiöis in

dto Trope«. D««tieib« ll«dl«iMli«ttiillf. Jabff. ZI.

No. 67. S. 765-767 - 244) Derselbe, Dasselbe,

lotemat klin. Rundschau. Jahrg. lY. No. 35. S. 1437
bis 1489. — 245) Strathers, 1 , !)r moir on the Ana-
tomy of tbe Hnmpbaek Wbale. Joom. of anat.

R«print 8. Edinbargh. 188 pp. With VI. pts. —
S4€) Sutton, J. B., SnpernomerarjT Ximba in Progs

and Toads. Traosaetioiis of tbe Patbologieal Sode^
of London. Vol. XI. p. 461—463. — 247) Derselbe,
Ermimiu Wilson Lectores on tbe Relation of Morpbo-

logy aod Pathology. Lancet. Vol. I. No 3468, p. 335
bis 33Ö. — 248) Derselbe, Dasselbe. Brit. Journ.

No. 1520. p. 850—351. — 249) von Swiecicky, Zur

ontogenetisoben Bedeotang der ooogooitalen Fissuren

dos Obrlippehens. Aroh. f. Anat. Anat. Abtb. H. 5

n. 8. S. 295—299. Mit 2 Fig. (Erbliche Hissbildang

des Ohrläppchens bei Mutter und Kind ) — 250) Syme,
D., On the Hodifications of Organisms. 8. London.
170 pp — 251) Tenchini, L. e F. Negrini, Soll«

cort«ccio cerebrale degli equini e bovini studiata nelle

aas omologie con quella dell'uomo, GirconTolasioni,

aeissare e solci. Svilappo etc 1889. Paraa. 8. SSSpp.
Con S tav. — 252) Testot, L., RoobovoliM Mtbropa*
legiqaoa rar le sqaslette aoaternairs de Cbanosläde
(Dordogne). Bnlletia de la Soci^(6 d'anthropologie de

Lyon. T. VIII Bxtrait. 121 pp. Avec 14 p1. 1889,

LTfin. (Yergl. die Anieige des Ref. in d. In i.i'rii.^tio-

nalen Monatsschrift f. Anatomie etc. 1891. Bd. VIIL)
— 258) Tballwits, J.. Ueber Mimicry. Abhandlun»
CM der aatarwimaaebaftliobeD Oesellschaft Isis su

DresdoD. & 9—22. — 954) Thomas. R. H., Pan-

mixia. Natore. Vol. XLI. No, 1069. p .'8.' -
355) Tornier, G., Zur Phylogenese des termioaUn

SifiMiitw dar 8ta|afbt«awHiDter|li«dflsaMen. Moipho-

logisohes Jahrbuch. Bd. XVI. ü. 3. ? -101-483. Mit

2 Taf. — 256) Tuocimei.G,, Rinvenimcoto di avaazi

di Blephas meridionalis N. del pliooene de Montoro.

Aeeademia Pontiiaia del Nnovi LioosL Aano JLÜiL
p. «T-^M. — 9S1> Tora er. W., L*b«rMU«. Itevoe

soientifique. T. XLV. Ne. 5. p^ 129—189. — 258)Ureeh,
F., Cheoiisch-analytisobe Cotersacbungeti an lebenden
Raupen, Puppen und Schmetterlingtn und an ihren

Seoreten. Zoologisober Aoseiger. Jahrg. Xlli. No. 387.
S. 309—314. No. 338. S. 834-841. (Die Temperatur
ist für die Entwiekelung so wiebtif, dau man mit den
Thermometer in der Hand, wi« Birne r sagt, bestinaito
Varietiten wird heratellea kSnneD.)— 259) Virohow,
Hans, Ueber die Spritsloebkieete der Selaebier. Aroh.
f. Anat Physiol. Abtb. U, l u. 2. S. 177—182. —
260) Derselbe, Ueber Spritslocbkieme von Aoipenser

und ibre Verbindung mit den Kopfgelässen. Bbiendai.

H. 5. 0.6. S. 566-588. — 261) Virobow, R., Ueber
die altägjptiscbe Hauskatze. Verhandlungen der Ber-

Uner Oeseilsahaft f. Atttbc«Bpl«gi«. 1888. S. 553—572.
(Beriebt f. IMf. 8. 105. Fertsatniflf der Disetuslon
von Hartiri Lii:i, Nehring, Brugsch, Rciss, Bar-
tels.) — 2^2) Waldeyer, W., Ueber Anthropoiden-

Gehirne. Corrcspondenzblatt d. deutschen Gesellschaft

f. Anthropologie u. s. w. Jabrg. XXI. No. 1 1 u. 12.

S. 168— 165. (Die OebiroviDduDgeo der aatbropoiden
Affen sind deaen dea Hnaaliaa «eit ibalieber, ala

irgend einem aadeita tieCtiatebeaSe* Geibiro, s. 6. der
Raubthiere.) — 263) Wallace, A. R., Dr. Bomanes
on Physiologioal Selection. Nature. Vol. XLIIL No. 1100.
;i. 19. N:i 1103. p. 150 — ^h-t;; Warner, F., Form
et Kar as a Sign of Deteotire Development. Lancet.

Vol. I, No. 3468. p. 344—345. — M5} Watsen, W.
H., Cbange of Coloais ia Bicds oamed bj Feod. Tbe
Zoologist. Svr. III. Yol. Xm. p. 894. — M8) Weber,
M. et Madame A. Weber van B ss-", Quel^-iaes nou-
vcaux cas de Symbiose. Zoolug icljy Krgebnissü einer

Reise in Niederl. Ostindien. H. 1. S. 48—"-' —
267) Weinland, E., Ueber die Schwinger (iialterea)

der Dipteren. ZeiUchr. f. Zool. Bd. LI. H. I. S. 55
bis 166. Hit 5 Taf. a. 2 HolMOhn. (Untersuchungen
aa ea. M Arten.) — M8) Piaf. Weismann's Tbeory
of Heredity. Nature. Vol. ZLL No. 1058. p. 817—823.
— 269) Weismano, A., Bemerkungen zu einigen Tages-

Problemen. Biologis^h-s i > ntralblatt, Bd. X No. 1.

1—13. No. 2. S. 34—44. — 370) Derselbe, Be-
merkungen tu Isehikawa's Umkebrongsversacben aa
Hfdra. Areb. f. miereee. Aaat Bd. XXXVI. H. 4.

S. 627-CS8. Mit S BoMa. - 271) Wettstein.
B. fOD, Pflanxen and Ameisen. Setariflen des Vereine

cur Verbreitung natarwisseneebaftlioher Keontnisae.

Bd. XXI Y S 307—327. — 272) Wheeler, W. M.,

Two eases oi Icseet Mimlcry. Prfoeedings of Ihe Wis-
consin Natural History Society. p. 217—221, —
273) Wilson, C. M., loatanoe of tbe bereditary In-

fluence in tbe Csusation «f multiple Pregnancy. Times
and Beg. 1889. Vol. XX. p. 829. ^ 27d) Windle,
B. C. A., Congenital Malformationi and Heredity. Pro-

oeedings of tbe Birmingham Pbilosophical Society.

Vol. VI. p 26. — 275) Wijhe, J. van, The Segments
uf tbe Vert«brate Head. American Naturalist. Vol.

XXIU. p. 915-916. — 276) Wolff. G,, Beiträge zur

Kritik der Darwin'sehen Lehre. Biologisches Ceotnit«

blatt, Bd. X No. 15 u. 16. S. 449-472.

Anderson (4) veröffentlichte eine vorläufige Mit-

tbeilnng über die Anzahl, LÄoge and Breite der Myo-
marao (MjetonMa) bei vialeii Pitoheo dea Galfes ton

Haapel.

Ayrer (9) stellt Behauptungen über den Bau
des A mphioxas auf, am die Morpbolo^e des Wirbel-

tbierkopfes anbaklSran, wahtha nH den aooak aofe-

nanoMOfn Tbataaebao md tiieihreiia niar aiah aelbit
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ID scbarfem Widerspruche stehen. Der Augenfleck soll

paarif; s«in uad sttioe mediane Portion das parietale

Äuge der übrigen TsTtebraten liefern. Der HirnvM)'

trikel des Ampbioxus entspricht dem dritten Ventrikel.

Die llypopbysis cerebri ist ein primitives Oesohmaoks-

organ und das infondibulum ein GesöbmacksoerT.

SegDeatlruiig dw knSebwDM, wi» dM kiiorp«ligm

K'-fifsVcIc-tes existirl niemals. Die Kiemenspatten der

Verlebraten sind der 2^1 nach sehr roducirl, die zabi-

raicbui d«t Amphioios dl*n«n ta Miner Brn&breng

tu dm SMWasser; das Thier bat zwar eine Muskel-

ma«9e, die 50 pCt. seines Korpers beträgt, aber nur

sebr wenig Musiielthütigkeii (obgieicb der Aiuphioius

si«h niaht hMbU aft d«r Hftnd fangvn lisat, R«f.). D*s
Pjgnipnt des Aii^pnflcrkes Hegt, wie man ir-^is- , in

Z«Uen, diese Zellen sind amoeboid, ebenso diePigmonl-

Mllen dM RGoktniMHcM ««d das Pigneat d«ra»1b«n

wandert proximalwärts zum Aagenflwk hin. Die

Riesenzellen des proximalen RückenmarksahschiiiUes

senden ihre Axencylinderfortsatze keinei^wegs auä-

flcbtkflalieb «»udalwärto, «ri« Rbod« g»g«D Stieda
behauptet hat. Rine ausführliche Abhandlung Mit

dieM merkwürdigen Dinge nüher erläutern.

Bardel eben (12} hält gegenüber von Emery
(•. untni) in derSiislaoi eines Praep«H«xnagels
bei Pedetes fest und glaubt, dass deiwlbi DiitaDitt

aof ein« Hornkappe redaoirt sein kdDU>

Beard (19) glauVt nicht, dass die epitheliale

Decke des Grosshirns bei Knoohenfischeo Qross-

hirnbeaiapbireh reaprisenliren, Ictitere aoileo ml-
niehr, wie früher angenommen wurde, in den Corpora

atriale etc. eatbalten sein. — Die pbylogeneiiscbe

BntwIekalangaTeih«: Ampbions, Cyclostomeu, Se-

lachier, Quoiden, Dipnoar aridirt B. fdr TOllkominao

onbaltbar.

Derselbe schlägt zweckmässiger Weise vor, sich

die phylogenetischen Stammbäume lieber unter

den Bild« aiaas Stranebaa Cahrab) anstatt ainaaBanmas
TOfSQitallitt:

Taleaatai Anpbibia Otpati

anipabraaebii Ganaidai 8alaaWi Piotadipna)

Piotagaooidai Prataadaahii

Die Dipnoi und Amphibien sind also von den

Salach iern abzuleiten: Ampbioxus gebort niibt in den

Wirbelthierstammbaum. — Protopterus gleicht in seinen

Geweben anfßllig den Ampbibian, bawaft anob, wie

letztere, ^pi-p Kitremitä'en nbT^-prbselnd , nicht die

rechte unU linke gleichzeitig. Keineswegs sind alle

Fiicba Tan dao Salaobiarn abnlaitan. MH Albraobt
(Bericht f. 1885 S. 90) bestreitet B,, daas Lungen
und Schwimmblase homologe Gebilde seien, weil lelz-

taia danalwärts vom Darme auswächst. B. stellt den

Sats auf: «onine Organum ex organo", batrachtal aina

suppoDirte ventrale ScbwimmMase als Grundlage di^r

Eigenthömiicbkeiten, welche die Kiemenspaltenregion

bai dao PatrampfQBtan d«rbi«tat»

ran Hemmelen '21)giebt eine historische Ueber-

sieht der Ansichten über Verarbong erworbener
Eigensohaften.

Buveri (27) leitet unter den Aotinien die Co-

riantboae, Monauleae und Gonactinien ron den Ed-

wardsien ab. Letztere liefern ausserdem die Hex-

•ctiniao, Zaaotbaan und Paradlnian als waitara Var-

zweigungen ihres Stamtiihaaines.

Brill (28j vergleicht das Gehirn der Reptilian

mit dem menaoblichen, wie es sobeint. tintef dar or*
auiaetzung, dass das Görna Amnjonis die centrale Bnil*

Station des Riechnerven darstflln. B. hält das ga»

nannte Horn für eine rudimeoLare Bildung und fär

boHMlog der gantev, dioaen, siadialan Wand das Rap-
tiüengehirnes. l'ntersncht wurden Kide'-hsen, nament

lieh Iguana und Anolis, Crocodile, Cbelonier. — Einem
Vorsobtag van Spitika (Jonraal of Narraos snd
Mental diMsaas 1880) folgend, nennt B. disBnde des

Cornii Ainnioiiis oder dessen Digitationen , anstatt

Hippocam^us lieber i'es leonis, Löweofuss. l)as

hätte sieb dar araCa KM»ngab«r, dar alta Araati
(Arantii de humano foetn .Uber. Veneliae 159f)") licht

träumen lassen, dass ein selcbes Resultat aas seinem

poattschao Tafgleieb aatapriogan iHbda. Bei Hippo-

Campus denkt der Zoologe an daa Seepferdchen, dar

classische Philologe aber an ein fabelhaftes Meerthier

mit Klauen, auf welchem Götter ritten. Da das See-

pferdchen zufälligerweise ein Fisch ist, kann es nicht

wohl Fösse haben, und man bat daher für die Digi-

tationen des Ammonsbornes eine Zeit lang daa Aw-
dmek: Fes bippopolani aingaffibrt (rergl. Burda ob.

Vom Bau des Gehirnes. Bd. II. 1822. S. 372). B.

und Spitzka scheinen nun nHippocampas* mit Fluss-

pferd zu Qbenetten , denn Ersterer sagt , der Gebim-
theil ähnele einem Hippaoampus nicht mebr als ain

Chesterkäse (.t^'r» is no more structure to a hippo-

campus tban it reseobles a Gbesbire oheese"). B.

saigti wla dia Spitca das Coma deaaendana daa Saitan-

Tentrikols eigentlich den Gipfel des embryonalen Gross-

birnbläschens darstellt, und empfiehlt die alte Ger-

laob^aaba Ckrminmfthode , deren Zufarlässigkeit, wia

man weiss, von keiner anderen übertreffen werde.

Bürger (3 r gelangte zu der Annahme, dass die

Nemertinen sich wohl von Turbellarienäbniioheo

Pormatt abJaitan, aber auf dam Wega «inaa Bnt-

wickluiigsganges. wie ihn d.is Annelid zuröckgnS't;!

hat, sich befanden und von jenem wieder in eine

dritte RlebtuDg sieb aDtferatan.

Cunningham (53) stellte sehr interessante Bx>

perimente mit jungen Plattfischen, Pleuronectes

tlesus, an. ihre Unterseite ist bekanntlich weiss; be-

lauobtat man nao daa Basaia, in walobam aia aaf-

bewahrt werden, dauernd von unten, so bok mmen
sie auf der Unterseite sobwarse und gelbe Pigment-

zailan, die sogar als dunkle Binder fBr daa fiate Auge
angeordnet sein können. Dabei handelt es sieb offen-

bar nicht am einen Kampf um's Dasein; ob aber die

FigmenUeilen von der sonst stärker getarbien Ober-

aalta barabiraDdara, ob aa aldb nm vaodarade Lanoo»

oytaa baiidaU, odar ob, wia aa 0. (aad Raf.) (&r daa

. kj .i^Lo uy Google
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WakrtdlvlBlicbil» hilt, priuliUimid« farblo«» ZtUcn
PigtneDt «nlirioltltt, hofft C. tpittr «ntopbndeii sn

Itönnen.

Oobrn (ü4) bringt oboe Grundlagen zur Be-

orthtnoBg der MeUmerie d»s Virb«]tbi«r-
Iropfe^ Tiai-h Stnflion sn Splarhifrn. D. wem!?-! ^ich

di«8m«l gegen die Theorie eines präfertebralen

SobUtlfebtofanttlM von Oogosboar, dor dlo onte-

genetiaoheB gegenöber den phylogeoelisoben Unter-

suchungen ungenügend findet. Was die MyomeHe an-

lengt, so lassen sieb oranialwarls vom N. glosso-

pbaryngeos oocb 13— 15 Myomeren für den Vorder-

kopf nachweisen. Der N abdnrfn; bat eine beträcht

liehe AnxabI von Warzelfaeero, die isolirt entspringen

oad tot «faMalUploiB touVottoii, d{o don motoriMhui

Spinalnerven darcbans bomodynam sind; dasselbe gilt

für den N. ocalomotorias. Dagogen stellten die Nn.

»axillaris inferior and byoideo-facialis mnltiple mo-

tartoobo Herren dar, die aas don Seitonboro ont-

jprinpen. Vi.^lleicht ist aber dieser Gegensatz ein nur

aebeiobarer und es haben die Acasticusganglien, das

OtoiHoB fOnteoU, dio Goagüon dor Ka. opbihaliDtoas

Dod btic:i'a]i_^ ursprünglich den Werth von Spinal-

ganglien gehabt. Am N. trooble&ri« findet liob boi

Torpedo-Enabryonen ofn oboitiT v Omodo glhfndM
Ganglion. Ueberbaupt sind in dor QoB^ioäbildHg
an Kopf wesentliche RedacUonen Tor sieb gegangen.

— lo den Aogenmuskeln stecken dorsale und reotrale

AMwltlo tof^^b; «neb dio piinondibvlaro Kopf>

höhle isl ein Multiplum von Metameren. — Der grössle

Absohnitt der D.'scben Arbeit bescbaftigi sich mit der

«ubijonaloD BntiMiang der grossen BlutgefEsso boi

SslMhiorn» MttMiiiio dor Ktooengefässe etc., womf
hfer rerwiesen werden mass. — Die Knorpelspangeo

des Mandibular- und Uyoidbogens repriisentiren

loHipla, dio KtonMiblgoo «{od niobt ola Apopbjion

Sn den'en; viellpichl sinf^ r.orh nehr Knorpelspangen,

die Kiemenbogen repräsentiren, in die Compoaition

du SeUUeto oiagotiotoa. Wai dio BfaaoUoaiorio bo-

trifft, so stellen dio Hjoidspalto ond das Spritzlocb

Mul'ipla Ton Kiemenspatten dar, wobei D. nochmals

tien Befand bei einem 3 mm messenden Torpedo-

Inbiyo mit wonlgotoni 10— 19 Ifyotoaion onnlal«

Wirts Tor deren Ohrenb!ä?"h?n anführt, '"^rbü esslich

betont D., dass er an der ADnelidenbypoihese (esth&lt,

ata Oiaaloton, Aonator, TanlootoD, vMloloht »aeb don

BalanogloMU u oiDor pb;togoaotioeboii Btnboit in

Terbinden.

Derselbe(65)sah nur bei Mastelas-Embryonen

«leo Segmestirong doi Rtokoaaarkes aaf-

tretfn R a b Ts Annahme eines ansegmentirten Wirbel-

tbierkopfes lüsst sich niobt festhalten ond das Problem

blolbt M» «BgolSit wio mvor.

Eimer (71) erläutert die Descendenzlebre an den

Arten and Varietäten der Sehmetterlingsgattang

Papilio. Alle an der Pigmentirang zn beobachtenden

Variationen haben entweder die Tendenz zn gritoaoMi

Complicirtbeit oder häD*i?(^r 7iir Yereinfacbang. Die

fortschreitenden Veränderungen lassen sich weder aas

don Piriooip dor XttteHeblolt, noob »ot Anpamag

odor gosobloobttlobor ZaebtvaU, am woaigilen ans

znftUigen Variationen des Keimplasma erklären.

Varietäten ond Speeles stellen nichts weiter dar, als

Formen, die auf bestimmten Stadien eines fort'

aobroltondon Proooaaos stoboa gobltobon »lad.

Emery (74) schreibt den Anaren einen Prae*

pollex, den Urodelen einen Prae ball ojc au. Dor

sog. Nagel dos oiotoron boi Pedetes (Bor. f. 1869.

S. 105) ist kein Nagel, sondern eine Uornkappe, and

der distale Knochen des PraepoUex ein Hautknoohen.

— Das Kaninchen besitat einen Knorpelstreif in der

Fasoia palmaris xwisobon Os nanoolaro ond dorn Gar'

I, der obanfaUt als PraopoUoz anffaaprodioii

werden soll.

Emin^Pasoba n. Stnblmann (76) bostitigton

am africanischen Crocodil die so oft bezweifelte

Angabe von Humboldt, wonach die Alligatoren in

der trockenen Jabresperiode im Schlamm eintroobnon»

am boi dorn orotMi Regen wieder an oiwachen. Slo

halten also einen tropischen So mnt <> r« cht a f. Die

Weibchen beküatmera sieb niobt viel um ihre 90 bis

100 gelegton Sor, dooh blolbon olo in Wanor in

deren NShe. Die mittlere Enlwickelungsdauer beträgt

40 Tage, der Bmbryo hat einen hornigen sobnabel-

&hnHohen Aafsatt anf dor SpilM dos Oborkiofon, dor

beim AasscUdpfoD «ttai Ooffaoa dor Biicbalo van

innen dient.

Fleisohmann (79) bandelt von der Ver-

wandtoobaft dor Nagor mit don Bentol-

thieren unter Berücksichtigung der Organe ubor

baopt, niobt bloss der Zähne, und aacb der E)nt-

wiekolnagsgosobiebta. Soboa dio boldoa MiMidraaon-

zitten der beidon Ordanngon sprechen für einen

phylo^pnfiisohen Zusammenhang, da sie eine friraitive

Anordnung darstellen. Alle Organe der N&ger er-

wsiMD sieb als dlreot rom Beatoltbiertypns abMtbar,

and man kann di? Staiion erkennen, welche die

Umwandlang altererbter Einriebtangen verständlich

maoboa. Abor anob swistlion htOOtonfrosMm, iovlo

Fledermäusen und Beutelthieren mit Raabtbisf'äbn«

liebem Gebisse fin-ift F ?ine sehr innige Verwandt-

schaft, sowohl in anatomischer wie in embryonaler

Hlaoidit Htorllbor wordon «oitoro Mlttboilnngon in

Aussicht genommen.

Pritsob (82) reconstrnirte dio Baucbflossen

fowilor Haiftsobo ans dor Kobloaporlodo. Bi sind

«n Hanptstrahl 9 Seitenstrahlen ond distalwärts Ton

eraterem 7 Nebenstrahlea boim DänoUobon Xona*

canthus nachweisbar.

Gaskoll (99) otölUdIo Homologie »«Uobon
dem Norrensystem von Vertebraten nnd
Arthropoden dadaroh bor, dass der Centralcanal

dor orotorott don DamoaBal dor toisiwon roprison-

tiren soll. Ferner entsprechen die Oehirnhöhlen

einem kagligen Magen der Crastaoeen (!), das Infondi-

bolam ist der primitive Oesophagus, welcher also

niobt das Gehirn zn darobbohren braucht. Je woitar

man in der Wirbelthierreihe hinabsteigt, desto grössere

Partien der dorsalen Wand des Centralcanalas er-

sobolnon nombrando und G. oobKoatt darans, dass oin
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araprfiDglieh mmbranliM Robr Moandlr toD das

Ganglien und Nervenfasern des centralen Ner?dn-

ajstema umwachsen wird; freiliob würde sich hiarbai

ÖntogaDflia and Phylogenese nichu wenigar !• daokaii

(Raf.)- Fär die Bedeutung des Epitbals daa Oantnl-

rftnal^s als dasjeolge eines prinjitiren Darni'-anal«s

wird die fettige Degeneration seiner Zeilen iiaran

gaNgaft, teaorani aieh ibra Künehan mit Omian
schwärzen. Aber auch dieLeber derCrustaceen fin Irl

G. in dam gelalioösan Bindegawaba wiader, welches

dM OaUn nm AunoMataa afiihillH} n afnir dar

Qagend des Ganglion interpedancuUn aotapraebandan

Stelle zeigt sich bei Ämmocootes an Ueberosmium-

sÄnro- Präparaten ein von beiden Seiten comprioirter,

•Uitarirtar Gaog in dar CenmiMun utariar. Dtaiaii

Gang haltG. für den ni^llrng;ang der Interrertebraten.

Daa Fariatalauga der Vertebratan ist das wichtigste

Oliad In dar TargafSbrian Bawaiakatta, as antapriabC

einem primitiren Artbropodanaage, wie es sich bei

Artemia. ninem Vleinen Salzwasserkrebs darstellt und

dte Anordnung des N. opticus der Vertebratea corre-

apaadfrt mil daa PariatalMga ?aa Amnoaoatas. Das

taobte Ganglion hnbenülae ist dss optische Gnnglion

daa Parielalauge», das linlte gehört su einem ?er-

klmmarton liokao adar vantralaii Aoga, wibiaad daa

Parietalauge der rechten Körperb&lfte angehört. Das

linke Parietalauge von Ammocoetas ia( dia Epipbjraa

Mo. 3 von Ahlborn (1884).

Daraal be (87) leitet einigermassen abweichend

Ton Patten (194) und gleichzeitig mit letzterem die

Vertebraten von einem krebaäholiohen Vor-

fahran ab. Dia Unlanaobnng batlabt aieb avf

ca. 100 Exemplare von 2,5— 13 cm Länge des

Ammocoetes von Petromyton Pianeri. Das centrale

Narvaasyslam groppirt sich nm den CeDtraloanal,

welcher ttiaptfinglicb ein Nabrungscanal wie bei

Wirbellosen war. Q. scheint dabei haapts&chlich an

Linaloa u danken. Dia Leber der Crosiaoaan müadet

in das K4q>teafa« md diaaar tot dan HinibdUaa

homolog; den Aosfuhrang^s^an^ des Saccita faaeuloaas

odar daa Prooasaaa infandiboU ran W. Mllllar bitt

0. für dan Naarapam aslarior, dw fai dar Niba dar

Hjrpophysis cerelri. nicht bei der Epiphyse zu suchen

sei und beschuldigtA hlhorn (Bericht f. 1H81. F ,

denselben Gang (ür das sog. Meynart'sche Bündel gd

nammaD sa babao. — Dia Pariatakoga badtat kaina

Linse, über eine Einstölrunp der Hr\nntoiylin

intansir tingirbaren Sobüdeikapsei, deren Qeweb» sich

laiobt io Lamallen spaltet. Diasa Vardiekung erUirt

G. für eine Linse and paralieliairt sie dem Crostaceen-

oder Arachnidenaugff» In Botreff Ic'; Pigmentes weist

G. einen sonderbaren i'ehier Bear äs (Bericht f. 18ä8

8. tos. Ho. II) Moh» daräob Ml giasliflbar Var^

Dacbln:''ic:ung aller früher geübtaa Biorochemisohen

Uatersuobungamathoden erkürt. Dm angablioha

PlfiMat aiabt allardings bat darohCallaBdaai Llobt

dankel ans, bei auffallendem Licht aber weiss, and

ist. wie schon A hl born mnsste. nichts weiter .ils

Calciumpbosphat. Letzteres ist natürlich in äüuren

Malfab nnd wann hhhi dia Prfipanta in Plerinalnra

odarSalpataitinM gabbtai bat, fanahviuidian, aMkb
Tbiere sind dann ala plgnantkaaTariatit bMObriaban

«oidea I

Otard (92) sagt, dass die Annalidan sibar mit

den Mollusken verwandt sind, als mit den Arthro-

poden. Unter den Holiferen sind die Y rfahren dieser

drei Gruppen zu sachaa, die Verwandtschaft dar

Oaataropodan mit dao atataran laigtBcMiliioniM. SAam
187 8 Intte G. sie mit den Brachiopoden zusammen

als äjrmnotaoa vereiaigt (vargL Karoa adaatifiqaa.

1876. T. XVII. p. »78) nnd u«b bawBdan «of dta

Arohigaalrala von Sagitta hingnwtoaan.

Greve (94) hält mit Eimer die Vi^erren für die

Stammtorm der lebenden Carnivoiea. Von

ibnan tvatgtan ateb dia Bjiaan and Ciaidan nb;

einen andern 7^r,\s: *iiMßn die Felideo, welche also

nicht durch die U/äkueo mit daa Qandao varbuadan

aind, aioan drittan dia Moitalidan nabit dan Bira«.

G. giebt auch ioterassante Uebersiohtskartan dar Ver-

breitung der genannten Genera über den Erdball.

Canis diogo in Australien lai ein verwüdertar Hand,

wie er abar doitbin g^nman ift, bit oiab nlebi anf»

kl&ran lassen.

Qaliok (101) baaoluUMgt Moh damit, dia Ero-
tntloaalbaoria so widarlagan md «ina Art

IdigratioDstheorie an ihre Stelle su setzan. Es ist be-

merkeoswerlh, dass ein Qeistlicber sieb anf diaiaa

aehwierige Gebiet zu begeben unternimmt.

G. hält nämlich die rivasUoha Trannang Ton Ar»

ten nicht für erforderlioh, um 'liver^irende lEntwicke-

lunprichtong zu aobaffan, und weist aa( dia mark-

«fidigan ConaaqnaMaa bin, waiin Indlfidoan, dia

sich durch eine bestimmte Färbung auszeichnen, eio*

ander in geschlechtlicher Zuchtwahl barorxogao.

TOD Hoobstetter (113) ontaraafliita dia Bat-
Wickelung dar Bndäste der Aorta abdominal in

bei Embryonen von Katzen, Schafen und Kaninohan.

Dia Viigal baaitMO zwei sagmeotale Ariarieo (Qr die

blatata liliandllt: Dia A. onualia, dia R. nin

Ä. femoralis bezeichnet, und die A. isobiadirs, welcher

Kama ricbUgar dar A. glataa iofarior ertiiaiit wird.
' Wia Mbon liagat bakannt iat (rergl. <tn Raf. Anal.

Bd. Iii. S. 880. S. 4^}, sind die An. brachialia
und cruralis einander keineswegs homolog,

ßrstere wird an der distalen Evtremilat nicht durch

dia biaüg nur mimaaapiaoba A. oonea n. iaebiadioi,

sondern durch die Ä. iscbisdira selbst ropräsc-ntirt.

T. U. zeigt non, dasa daa orsprüngiicbe Yerbältoiaa

dnroh ain badantandao Qabatwiagan dar A. iaobindiea

über die A. cruralis sich charactarisirt; ala (seltene)

Varietät bleibt die erstere als Hauptschlagsiler des

Beioes beim Menschen das ganze Leben hmdurcii b«-

atahaa. Uabar die LngevaibUtntoia dar A. oaMUanlia
Zum WnlfTschen Qan?e vpr?!. ri, Orig-ina!. Die .Säu-

ger besitzen wie die Amphibien nur eine einzige sag-

maalala Ailaria dar dialalaa Bttitmittt, aiadlob dia

A. iliaca communis.

Hudson (llß) hofft, es wolle jetzt eine Periode

eintreten, m welcher ein echterer Dbrw loisoiu

a

als dar biaheriga aieb aalwickalt, nad dnts aa MatMT'
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torscb«r geben werde, welche noch im Stande sind,

dm p]iijl«giB«liMlMii QMptnutoft (wmiogs) in

fblg«D.

Hjatt(119) setzt der Selectionstbeorie, soweit

die Cepbalopoden in Betracht kommen, eine Theorie

dar phjsloAllscben Ansles« «ntgcgAB; das soll

beissen: nfitittrhf? Mo^rfüiationen entstehen durcli f!ip

Wirkung Ton Kräften, welche in vergleicbsveise kurzer

Mt Mbr viel» oder fiMt allt Indlfidiwi denelben Art

an einem gegebenen Wohnplatte umändern. Wie es

scheint, ist die Vererbung erworbener Eigenschaften

dabei als selbstverstindUcb T(fraa8gesetit (Ref.)-

Iae%ikawa (1S4) bat« vi* fraher VoaBbaon
(Bericht f. 1 887. S. 43) U m k e b r u n g s v e r s u h a n

Hydren angestellt. WieNnssbaum fand I., dass wenn

man dnreh einan Drabt die Räokstölpung de' l'olypcn

vorUndMt, nldik etwa Ectodam zu Entoderm wird

und umgeVehrt, was Trembley (1744) seiner Zeit

aDgeoommen hatte. Vielmebr erfolgt die Rückumstül-

pnag domb gam «nmlttgM, w ta Mgan nnmarkUobas

Fortkriechen des Ectoderms; hindert man diesen Vor-

gang Tollstindig, so stirbt das Thier ab. 1. bebt be-

sonders berror, da» bef di«fer ADnabaa die Lage der

BotodenDzellen zu den Entodermtellen eine verkehrte

werden würde: die vordersten müssten zu den hinter-

sten werden and rioe versa. — N ussbauoi (183)

veadet Mt eaeigleoh gegeo ein* «otobe Crltik aeiner

Naobweisang des seil Trembi«}- allgemein getheilten

irrtbaow. — I. ist es auch gelungen, zwei H/dren

sarV«ne1uB*lzang zo bringen, indem man sie mltteltt

Borsten an einander heftet, oder indem man sie in

einander steckt. Ver«'h!iioVt eine flj-dra einen zu

grosaen Bissen, so stülpt sie sich von seRisi um und

ia nag atob daran auf diaaa Weis* wobl naob and

nach gewöhnt haben; immsrh-n Moi^fn die elastischen

Kräfte za antersaohen, welche in ihren Geweben vor-

handen lei» nÜMen.

Jalls (IM) betraebtet den Ammocoetes nicht

wie Dnlirn fTergl. Bericht f. 1889. S. 104. No. 106)

als einen degenerirten Fisch. Das Spritaloob der

8ela«bi«r tat der ereten Kienenspalte von AnwMMoetes

bomolog« die Ol. thyreoidea des letzteren entsteht

nicht aus einer Kiemenspalte, sondern ist ursprünglich

eine ventrale Aosstülpang der Kiemenhöble, an wel-

eber lidh die evtlaa 4 oder 5 Paare von Kiemenspalien

beth6i(i2:?n I>r>m entsprechend erhalt sie Arterien

von 5 Paar Kiemenarterien nnd ebensoviel Kerven-

iweige, dio Ton den Vn. ngns «od giMMpbarygeu

abstammeo.

Klaatsch fI32; giebt einen vollst-Hndigen

Stammbaum der Fischscbuppen (S. 233) der

ton dar PtaMridwbnppe bis an den Baien nnd Teleo-

•tion Nlobi

Derselbe (131) schliesst die Teleostier

dem Uraoatand der Oanoiden ao, auf Qrand der

ntwieketnnc Ibrer Soboppen, die bemedTnam sind.

Die Teleootierschoppe stellt eine ursprünglich aus

bomogeoem Knochengewebe bestehende, rhombische

Platte dar, die der Epidermis anmittolbnr anlieft.

Kobl (137) ist keineswegs der Ansicht, das* die

morpbologlMbon Verbältnisse desAmphioius, dieeea

sog. Stammvaters aller Vertebraten hinlünglich er-

forscht seien. BekaantUch bat das Thier Liobt-

empflBdlfabkeit, wio ll8sal(a*e BitpeflBente mit

Magnesiuniücht gezeigt haben (1877), K. glaubt aber,

ohne die Adiaihermanie des Seewaasers za beräok-

siohiigeu, das Pigment der Centniorgaae für etnon •

WinDe-Empfindungsa[j parat halten ZQ sollen. DerAm-

phioins verkriecht sich im Sande, so dass nur die Kopf-

spitie, wie K. glaubt, hervorsiehl; es scheint jedoch

die Sobwannpilse an eein, wie Steiner (1886)
naohgewieseo hat (vgl. S. 112). Nun hat das Lar.cett-

fischehea dacaelb« mit Alkalien sich blau färbende

Pigment io den Bpitbelion des CentmlennaleB dee

Kückenmarkes wie in dem Angenfleok am vorderen

Knde de.s Gehirnes nnd daraas ergab sich die Alter-

native: entweder das durchscheinende Thier sieht mit

eelnem ganten Rtokeamark (Rof.) ezel. natSrlleb der

SVhwnnzspitze, oder es siebt gar nicht, wnför K. wie

gesagt sich entsobied. — In Betreff der V«rliefung

am Vorderende dei Köpfte ninnnt K. an, ee bandele

sich um eine nnpaare Riecbgrube, su der freilich kein

N. olfactorius herantritt. Es wäre das gleichsam daa

bekannte Me&ser ohne Klinge, immerhin läge der Mbr
merkwürdige Fall einea Tbieres vor, welches im Besitx

der auschliesslich einer rechten Grosshirnbemisphäre

bomodjaamen Gauglienzelien sein maaate. Aaob der

Annabme dra Ref., die sog. Rieebgrabe eei oln Reat

des Neuroporus anterior will K. nicht beipflichten,

sondern diesen in der am meisten proximalwärts ge-

legenen von mehreren Oeffnungen des RQolunmacben

finden, an denen der Centraloanal des letttoren nnr

durch di" R jckenmarkaaabeiden naob aoaieii bin ab*

gesoUosäen wird.

Kübontbal (Ut) bllt das Leben von Singe*
tbieren im Wasser für eine Anpassungserschein ing

and zählt unter jenen eine Menge von Arten auf, die nur

zeitweise in'sWaner gehen, wie die Piaohotter,der Biber,

das Nilpferd, die Wasserratte Wasserspilzmaas u. s. w.

— Die Abstammung der Walfische ist zweifelhaft;

einige leiten sie von lobthjosaariern her, andere von

Haftbietttt, Raabtbieren oder von beiden, Lobono^
endlich von Sunjjifthieren, die niemals Landbewohner

waren. K. legt Gewicht aaf die Haare im Fötalaa>

ataado nnd ertlirt aiob für den diphyletiaeben

Ursprang. Die Wale stammen von landbewohnenden

Vorfahren ab, die Zahnwale sind aber viel älteren Ur-

sprunges, als die Bartenwale. Die Vermebmng der

Ansnbl der Fingw^liedor bia nnf 12 erkHit K, liir

FolfTf einer gedoppelten Epiphysenbildung. DerCarpus

der Zahnwale ist sehr ähnlich deoyenigen dar Sobild-

krSten, «nter* wwoU alt die Bartenwale eotwiekelten

aiob nach K. tu verschiedenen Zeiten aus landbe-

wobnendon Süugetbieren, sind also niobt diieot ver-

wandt mit einander.

Daraelbe (141) aadite dio «nenmrtat* Int*

deckang, dass bei . a. 120 cm langen, vierflngerigen

Embryonen von Balaenoptera der Mittelfinger

und niebt der Danmen n Onmdo gebt. Bin Rudiment

üigiiized by Google
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«rbilt stob »ntmgß umIi, fr»! im Bladegwwtb«. Di«

Saobe ist um so auffallender. a\s beliünntlich sonst

ironier der Hittelfinger am meistta constaol ist.

Leothardt (154) findet ein 0* Oftrpi oentr&le

MOb beimElephanteo, es ist in der Jugend distalw&rts

vom Os naviculare gelegen und verwächst sr-iipr mit

deffiselbeD. — lo Betreff der Heduotion der t logerz^hhl

• bei dM EqoinM MblioMt sieb h. an H«ii8«l m, wo-

Hieb die Reihenfolge sicli oigiebt: 1. 5, 4. 2. Finger.

Loeb (156) erklärt die Annahme von freiem

Will»n und tnsttnot bei oieaeranThine ffirgtoieb-

wertbig mit d«r früheren Ännahme einer Lebenskraft;

die Bewegiingserscheinungen sollen auf physicalische

Einwirkungen zaröckgeföbrt werden, wonach wie boi

dm PÜnnnii HvliolMpisnittS, SteiMtropiimaa n. i. w.

unterscliieden werden, die sowohl positiv als negativ

sein können. Hungrige Baupen von Portbesia cbr;-

MirhMa marMbtaren naeh de«i Liebt»} wenn sia ga>

fnsaan baten , tban sie es kaam mehr. Man könnte

denken, sie bildeten sich ein, im bellen Liebte sieb

wärmen tu können (KeL), aber Blattläuse verhalten

aidi «ngahabft, Obnri&naar, Anaiaen, Larven von

Mns"n vomüoria, Crytops verkriechen sich nicht nur

aus den hellen in dunkle Spalten, sondern auob im

DanUao und in danblaaebteta Spallan svitoban

klaren Glaaslüoken. Diese Erscheinung wird aus

Contaclreizbarkeit erklärt und nicht etwa weil die

Thiere ihre Wärmeaustrablung zu vermindern suchen,

so wie Mäuse sterben, wenn sie in weiten GeHissen

uufbe^va>ut werden. Aber auf Stereotropismus hatte

Dewitz schon vor Jahren das EiDdringen der Samen-

fidan in das Ei toritobgafCbtt nnd daasalb« gilt nach

Ih für die Wanderungen der Leucocyten.

Möbius (173) stellt in inleresaanter Weise die-

jenigen Tbfere tosammen, weleb« Im mologiicban

Systeme jedes für sich eine höhere Gruppa «dar
Ordnung bilden, wShrend Unterabthcilungen ganz

fehlen. Es sind t. B. Galeopitbeous. Chiromys, Hyrax,

Battaria, Oaaoilia, Ampbions, Cbltoo, Sagitla. Das

höchste Ziel der roologischen Classiflcation besteht

darin, alle Richtungen und Qrade der grösseren und

geringeren morphologischen und physiologisoben Aabn*

liobkeilen sänntliober Thiere so darzustellen , dass

Charakterisirnng und Anordnung der höheren und

niederen Gruppen den wirklieben Kigenscbaften und

gsgansaitigan Batiabangan allar babanntan labsndsn

und ausgestorbenen Sp^rii^s sn vollkommen wie möglich

•ntspreoban. Combicatorisohe Classificationen, welche

in ibian Bintbailangan anf alleOrgangebiets Räoksiobt

aabnail, sind die besten und logischen natürlichen

Thiersysteme der jedesmaligen Zeit. Frei sowohl von

erdachten Uebergangsformen als auch von kuusilicben

Vafainignnfan md Traaoaagsn, n 4simd dla Uabsr*

Schätzung des classiGcatorischen Wertbes einselner

Organ» leicht verleitet, sind sie ein vorzügliohes Miilel,

dan iHrklieb»n Raiebtbaai dar tbiarisoban Gaslaltan

und Lebenstbätigkeiten übersichtlich danustellen und

bilden daher auch die beste wi^senschaftlichf» Grund-

lage nicht nur für diagnostische Beätimmungstabeilen,

sondam aoab für pbjlaganattsisba Syatana.

Hiealaa (181) fand bai iwal im 7. Saiinanmaaat

der Schwangerschaft geborenen und nach twei Tagen

gestorbenen Zwillingen einen H. stern&lis an jeder

Salt». Dia giflobliabanraisa magaia Mottar wnrda ntt

electrisohen Wechselströmen untersucht und auf diaasm

Wege ebenfa"<; iis Vorhandensein eine? rfcbtsseiligen

Muskels conslätirt. Oer M. sieraalis ist also

arbliob. Dar (mntbaiuaifoba) Valar dar ZwBUnfa
verweigert», an sieb das glalchaBsparlaiSDt TOTaabmaa

zu lassen.

Nusabaum (184) findet in Isebikaira*s (124)

Versuchen die Bestätigung seiner Anschauung über dia

Vorgänge bei Umstülpun g derPolypen. N. unter-

suchte iiydra griaes; L hatte Hydra fnsca unter

Händen gababt. Sa ainfaob «i» Latftarar alob dia

Sache denkt, ist sie aber nach N. nicht, wenn man
nur den Thiereu keine macroscopiscb sichtbaren Ver-

l»tsang»n Iwibringt. Bin nntgestülpter Polyp stülpt

sich in seine normale Lage zurück. Ist derselbe von

Draht durchbohrt, so wird aber das Zurückstülpen

modificirt. Die Leibesschtcbten kriechen nach N. an

den Stellen, wo hierzu die Möglichkeit gegebSB ist, in

der Weise vor. dass das ?>tor)r-rai wiederum nach

aussen gewendet wird. Es wandelt sich also keiaas-

wsgaBetedann inBntadsmnnd TieAvarsa wn. Bagal-
uan n \s Versuche haben die Regeneralionsfäbigkeit von

ganzen Polypen aus abgeschnittenen Tantakelspitzen

dargethan, die einige Millimeter vom Laibe entfernt

abgetrennt waren, so dass gewiss oichta ran Tballan

des Mundringes an ihnen sitzen geblieben war.

Ort mann (185) wirft die Frage auf, ob die

mitantar nnr 7 (statt 8) Qanni»nfk1t»n basitMnd»

s ch w a rze Va ri e t ä t der Hausmaus ihre Entstehung

dem Fressen von Tabaksblättern verdankt, da sie in

Tababsfabriben baobacbtet ist. Es würde zu nntar-

suchen sein, obatan durch fortgesetzte Züchtung Mäuse

erhalten kann , auf die der Tabak nicht giftig wirkt,

denn in einigen Versnoben sah 0. die Mäuse starban,

naobdam sia twai Tag« gabungart vnd «lab arst am
dritten bequemt hatten TabaksblSlter zu fressen —
was begreifliob genug erscheinen möchte. Es braucht

ilbrigans batntawags jede fn »faar salebsn Fabfik

lebende Haus zu jener Varietät gehören.

Panlirnth 192; findet Uebergange zwischen ver-

schiedenen Sehapparaten wirbelloser Thiere. Denkt

man sieb die Binzalangan ainar Ranpa nlbar an ain->

ander gerückt und mit einer Cornea uberdeckt, so er-

hält man das zusammeogesatzte Auge der Phryga-

nidanlarran, wardan in dfaaam Organa dla ISnialavgan

vermehrt und noch angtr snsammengedrängt, so ant-

.steht das Facettenaage, welches also nur als einCom-

plex von vielen Elinselaugen anzusehen ist. Vielleicht

aifoatt sieh dla Varbiltniaaa bai dan Lartan Ar dia

Ah!r> ' ;niT Hes facetlirten Auges. Letztere sind bei

den Schmetterlingen lur Wahmebmang von Bevagun-

gen geeignet, die Raupenangan aimflgliaban diaWabr«

nehmung von Körpam, wann aoob niebt dia Untar>

Scheidung derselben.

Patten (1^5; leitet die Vertebraten von

Araabnidan ab ond atütat sieb dabai auf aina
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deiaillirte Vergl»iehuDg mit dem Qehirn Ton Scorpio

Bithos; kan ravor littt» LAor!» (S. 118. No. 34)
den letzleren für unvergleichbar mit dem italieni-

schen Scorpion erklärt, war aber in Betreff Ton

dessen centralem Nervensystem ZQ demselban Resultat

gekommen. P. gebt so weit, nicht nnr VordMbirn,

Mittelbirn und Hinterbirn bei seinem Scorpion wieder-

sofioden, sondern auch dessen Cepbalothorax mit dem

Xopr d«r V»rt«bntoa in bomologltiren , Indem beid«

aus den ersten 13 Körpersegmenten resp. Neuromeren

berirorgehen sollen. Dem entsprechend findet F. den

N. Tagus, die Ganglia dliai«, GtMeri, dts Knie-

ganglion des N. facialis, ein AoBitlOBigaiiglion beim

Scorpion w ieder und ebenso die ZusaniniMsetzang der

Extremitätennerven aus je einer dorsalen und ventralen

Wursel. Du mediane Auge dee Soorpiou iat dse

Parietalauge der Wirlelthiere.

Pfitzner i^04) prophezeit dem Mensohen-

geaeblecbt, dass mit der Zeit die Ansabl der Faia*
zeben sich auf zwei zweigliedrige Zehen vermindern

werde, wie es scheint jedoch erst dann, wenn die

Sonne ernstlich anfangen wird zu erkalten. Die häutig

mdimentire Beeobnlbnbeit der Pbnlaagea der Ueiiien

Zehe kommt auch vor, ohne dass beengendes Schub-

zeug getragen wurde und soll nioht (ür palbologiaob

gelten (ol gleich die Welebtheile «ebr binflg verindert

Bind, Ref. — Vergl d. Beriebt über desor. Anal.).

Roule (219) behauptet, duss bei Mollusken,

Anneliden und Chordaten die s j mmelr iscben

Hälften des oentmleo NerTennyetem« am
medianen unpaaren Anlagen hervorgehen.

Seits (230) schlichtet den Streit über die

fliegenden Pisebe dabin, daw sie den grCasten

Tbeil ibrar Flagbabt» aboe mit den Brnstflossen zu

schlagen, ziinicklegen. Am Anfang und Ende der

Bahn aber siebt man, wenn man sie von einem Boot

aas, niebt wann man sie vom Bord eines Sebiffea aaa

beobachtet, dass sie flatternde Bewegungen mit den

Flü.ssen machen. — S. zieht auch bei der Gelegenheit

gegen die Anwendung der Matbematib aaf Fragen

physiologischer Mechanik zu Felde. — Die Anzahl

der Flossenscbläge in der Secande schwankt übrigens

zwischen 10—30, die Geschwindigkeit bei Flug-

flsdien ton 10 om Linge betrug 7,2 m, bei grösseren

Kiemplaren doppelt so viel, bei lileineren viel woniger.

Derselbe (231) erörtert die geographische

Verbreltang der Sabmetterliage, nie aind far

phylogenetische Fragen besonders lehrreich. Nach

Swinton wird eine Zusammenstellung desAbfangens

seltenerer Speeles in England mit den Sonnenflecban*

Perioden gegeben, ähnlich wie der altere Hersobal

letztere mit den gleiobaeitigen Kompreiaan »nsammen-

stellte. (Ref.)

T. SkaUawaki (93&) veiglieb drai Sobtdel-

durchmesser bei 200 Neugeborenen und

deren Müttern, wovon 46 Slayen, die übrigen

Deutsche waren. Es wurden der Parietaldarcbmesser,

dar Teuporaldnrebmeaser nnd der Durcbmaaaer vom

Hinterhaupt zur grossen Fontanelle gemessen. Hei

70—Bl pCt. dieser Köpfe differirten die genannten

JikiwanteM 4w ivMMiM lleiMa. IMO. Bi. L

Darohmesser im Mittel nm 5 resp. 4,5 und 5,0 om.

Ba wird daraus anf eine deotliobe Uebereinatimmnng

zwischen dem kindlichen und mütlerlichon Schädel

geschlossen; die genannten mütterlichen Kopfdnrch-

measar aebwaobten zwisoben 48—16 resp. 10,5—H,5
und II*~18cm, die kindlioban «wisob«B 6,5—11
resp. 7—9,5 und 8,5—11 cm.

Spitzka(241) findet in der Olive ein wertb-

follaa marpbolegtoobes Critarlam, nm die Verwandt-

schaften der höheren S&ngetbiere festzuslellBci. Dia

Olive von Uippopotamiis ist derjenigen von Manataa

sebr UinHob, beide aber sind gaaa veraebieden von

der des Elepbanten nnd die Wale aberriren noch viel

mehr in dieser Hinsicht, obgleich sie merkwürdiger

Weise wie in anderen Beziehungen an die Dickhäuter

erinneva. — Dan Floaanlna oayebelll bei Pbaea vitalina

will .S- nicht als „Luiusorgan", deren es im Qehirn

viele geben soll, betrachtet wissen; er bezeichnet den

Floooulna als »Lobalna appandieolaria.

Strntbers (245) tbeUt eine anafübillaba Unter-

sucbong eines Exemplares von Megaptera longi-

ntana mit, woraus die grosse Anzahl der Finger«

Phalangen barrormbeben iaL Der sweita Finger

besitzt 5, der dritte 8, der vierte 7 und dar finfta

4 Phalangen; noch mehr hat Balaenoptera mugculas.

Testut (252) besobreibt ein qaaternüres
Skelet, dessen Sebidel dnreb aalsa baba Stin anf-

fällt. Hit Rücksicht anf die kleine Statnr von 1,5 m
parallesirt T., falls es sich nicht ausschliesslich om
einen individuellen Fall handeln sollte, die Race von

Cbanaelada den Bskimaaf bSIt übrigens ihre Bastard-

natnr nicht f6r ausgeschlossen, wobei die Mischung

eines ansässigen nnd eines einwanderndes Stammes

in Frage kämmen wflrda,

Tornier (-255) kam an dem Resultat, daaa dia

Calcaneus Talusgelenke der kletternden

Beutelthiere (Didelphys, Pfaalangista, Phasoolaro-

(OS) phjrloganetiaob tiefer ateban. Indem in ibnen

weder Hyperadductions- nooh Hyperentoversionsbewe-

gongeo, sondern nur sagittale Bewegungen mfiglicb

sind. Ibre Stammgruppengelenke müssen einen relatlr

langen, vertioalen Durchmesser des medialen Ast-

theiles gehabt haben, d. h. es muss die mediale Seite

des Caloaneuskörpers von beträchtlicher Grösse ge-

wesen sein nad ?ertleal gertanden beben. Baldea

weist auf eine phylogenetisch tiefere Stufe hin. H.

giebt ein sehr interessantes Schema (S.474) sumVer-

gleiob der Dilfersnten dieses Oelankaa beim Manaobaa,

Alfen, Canidaa, Fiaobalter, Biran n. a. w.

Urech (258) betrachtet es als eine Art von

Mimicry, dass der im Dunkeln eben ausgeschlüpfte

Sebawtterling van Vanessa aatlapa siab tadt ataltt,

wenn man ibn annfasaaa vaiwebt.

ITans Virchow (25^) schildert die Spritz-

lochkieme der Selacbier nach Untersuchungen

an Heptanebns, Qalens, Lamna, Oarobarias mit Hälfe

von Corrosiunspräparaten der Blutgerdsse nnd giebt

Merkmale an, welche eine wahre Kieme von einer

Pseudohranchie unterscheiden.

9

Digitized by Google



ISO Kravsb, BirrwM»UELvii«MiiMBiOLrit.

Woinland (2ti7) hält die Halteren der Dif •

tsren für modifidrto Hinterllügel. Si» BoUen den

Plkgta n. s. w. wie StiBD«rrad«r dtsu dienen, sieb im

Fluge ?o wenden Die an ihrer Basis "befindlichen

Sinnesorgane eutballeu Gaugiienzelien und sollen die

WfthraftbmQng der Riebtoiig der Bewegoogvo be-

wirlten, ungefähr wie fin Mensch in der Gondel eines

LoftballoDS es ohne Hülfe dor Augen bemerkt» weno

letzterer eioe Drebang am ieine Tirtioale Axe
führt. W. erklärt aber selbst diese pbjsielogiMlMD

Ergebnisse für unbewiesen.

Weismanu (268) verlheidigl sich gegen eine

Crilik ven Tines to Bekeff der BrbUebkeiU'
tho 'irie Die Protozoen und die Keimzellen der Meta-

zuen erliiäri W. für uDslerblicb, aber keineswegs für

ewig. Ewigkeit ist onr die NegetWem Verg&nglieb'

keit. Die erwähnten Zellen leben niobt für immer, wie

etwa die Götter des alten Griechenlandes, sie können

im Gegenlbeil sterben und die meisten sterben in der

Tbat, aber eine Aozabl jeaer Zellen lebt weiter. Dies

T-pben ist von einem fortdauernden StolTwechsel ab-

hängig und uDsterblicb ist nicht die Substanz, son-

dern nur eine bestimmte Form ihrer ThStigkeit VIe

die Circulation des Wassers auf der Erde niemals auf-

hört, ebenso ist es mit dem Cyclos von Theiiung,

Wachslhum, Wiedertheilunguuddiesescbaracteristische

Verbsiten bat W., tilerdiugs abweichend vom gewöhn-

lichen Sprachgebrauch (Ref/, (Unsterblichkeit genannt.

Letztere aber wird durch loriwährende natürliche

Zoobtwabl aufreohl erhalten «od Jeder Kaehlass darin

ist mit dem Tode gleichbedeutend. Zunächst aber

folgt der Process der Panmixie, wie W. ihn nennt,

der dann zum Tode der Zellen fuhrt. Die Unsterb-

lichkeit der Keimzellen also ist es, keineswegs aber

diejenige der somatischen Zeilen, welche durch die

natürliche Zuchtwahl aufrecht erhalten wird. Damit

stimmt fiberein, dsss letatere s. 6. bei Volvos sn

Oriinile pichen, sobald die Keimzellen r^ if sind. Die

Bexeicbnungen der letzteren als männlich und weib-

liob schlägt W. vor, doreb vBterlieh and mftlterliob,

zu ersetzen. Befruchtung ist niohte «itter als die

Vi rciiiij^ung der erblichen Tendenzen von zwei Indi-

viduen; diese Tendenzen sitzen in den Schleifen der

KernllgaroD, wUireod dem Zellenprotoplasma des Eies

und des Samenfadens nutritive Functionen zukoiuuien.

Die Formen werden ton dem Idioplasma des Kernes

vollkommen bohenMU wie dor Thon ron der Rand,

nicht des Töpfers, aondorn des Bildhauers. Die gegen-

.seiiige An^iphunj? von Samenfaden und Ei beruht auf

secundärer Anpassung, ebenso ist die Trennung der

Oesobleehter nor eine seenndire Anpassnng and die

Geschlechts hariicterc weiter haben keinen Zweck,

als den, die erbliclieu Tendenzeti der beiden Individuen

lur Vereinigung zu bringen. Ob gesohlOOhUiobO Re-

produotion der einzige Factor sei, welcher die Melazoen

und MoUpbyten in Variabilität erbSIt, mag noch

zweifelhaft erscheinen, Jedenfalls ist sie (ur die natür-

liche Zuchtwahl zum einzigen Mitte! geworden, am
individuelle Variationen in Jeder beliebigen Proportion

so prodneiren. Zur Erblichkeit von erworbonon
Characteren trägt dio Substanz der Eizelle !»ar

nichts bei, sondern nur die Kernsubsianz der Keim-

sollen oder das Kemplssma, dieses aber in latentem

Zustande (not in it.s patent, but in bis latent condition)i.

Derselbe (270: sucht die Versuche Ischika-

wa'ä iiber die Unikehrung der Hydren gegen

Nassbaum (188) so TOrlholdigon nnd thoilt ans dorn

Tageluche des ersteren einige neue Vorsuche mit,

unter denen namentlich die mit kreuzwoisem Durch-

stechen von Kadelo qatt duicb den HydrenhSrper von

Interesse sind. Dabei gehen die Thiere zu Grunde,

ohne dass eine «heimliche UmstQlpung," ein Zurück-

kriechen der Leibesschichten des Tbieres an einander

und dadurch bedingte Verlageroog docsslben im Sinne

Nussbaoni's staltgefunden hätte.

Wolff (i^76; räumt mit der Darwin'scben
SeleotioBSthoorle grfladlteh aof. Nach Darwin
wäre es ausreichend, wenn nur in einem Fall die

phylogenetischen Brscheinaogen, speciell die „Zweck-

mässigkeit* nicht aus seiner Theorie erkl&rbar wären,

am die lelstore als unhaltbar erkennen zu lassen. W.
meint nun, es sei durch die letztere der Begriff des

Differentials, der unendlich kleinen Varürungen, in

die besebreibendo Naturwissensobaft eingofBhrt. Bei-

spielsweise liönne uiati sich das Wirbelthieraoge als

durch eine Summsttoo ausserordentlich vieler Incre-

mente ontetenden denken, wobei ein einfacher Pigment-

fleok in der Bant den Ausgangspunkt bildet. Keines-

wegs aber vermag dieselbe Theorie - nach \V. —
die Entstehung des bilateral symmetrischen Doppel-

auges tn erklSron, well ein Gosete, wonaoh symme-
trische Thiere symmetrisch variiren. nicht e.xistirt

(Beispiel die Augen der Pleuronectiden). Warum sind

dio IneetenboiBO ollo einander gleiohT fragt W., da

es ein Oesots, woaoeh homodyname Organe gleich-

massig variiren, wiederum nicht giebt. Dasselbe gilt

für die Entstehung benachbarter Vügel federn aus

Hanlschappen n. s. w. Bndlieh wendet M«b W. gegen

Weismann, iler für die Augen der Minden Höhienle

wohner behauptet hatte, sie könnten aus dem Wegfallen

derSeleetion der bosser sehenden Individuen enistendeti

sein, sobald und weil das Auge im Dunkeln nichts

mehr nütze. W, zeigt nun, dass eine Verschlechte-

rung nicht eintritt, wenn gleich viel Augen in der

niehstlbigonden Ooneration etwas sohleehter Worden,

während die andere Hälfte aber um ebenso viel l '^^^^ r

wird. Üb diese Voraussetzung haltbar ist, stobt frei-

Uoh dahin.
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Physiologische Chemie
btftrlMitot von

Prof. Dr. E. äALKOWSKI und Privatdocent Dr. J. MÜNK in Berlin.

1) Huppert, ü. und L. Thomas, AnleitttttK SOt

Siulitotirea ood quotiutirai AnalyM dM Sunt fwn
[eobaa«r mit Toget. 9. nBfwrl». und ennebrie

Anfl. M t S lith. Tafeln u. 48 Bolzschn. Wienbadon.
— 2) iia i;i marsten, 0-, Lebrbocb der phvüiolOKischen
Chemie. Nach der 2. schwedischen Aufl. üher.setit u.

etwas uiogearbeiUit. Mit einer Spectraitafel. Wieab.
436 Ss — 3) Nickel, E, Die FarbecreMtiODMi dw
KohlenstofTverbinlungen. Berlin. 134 Sa.

Die von Huppert u. Thomas (1) borausgege-

bsn« 9. Auflag» des aJten N«ab«ier>Vogertoheo L»hr-

burhes der Harnanalyse ist zumal in seinem erslef,

dem aaal}'tiacben Tbeil wesentlich uiugearleitei und

•rv«it*rt. Es isi di» s. Z. vorliegende Tollstlndigste

DatslAllang des auf diesem Fürschungsgelifte Gelei-

steten, andererseits sucht e» durch genaue BescLreibun^

der AasfobruDg der analjtischeu Motboden auch dem

B^dOrfnism d«r Anfinger geieeht in werden. Der

die Ilarnchpniie schildernde und analylisclie Theil

umfas-it 574 Ss . darunter gut die H&lfte in Kleindruck.

Hammarsten's (2; Lehrbuch enthält eine ge-

driagle, nögliohat objeeti? gehall»M BantiUaBg d«r

Hauptergebnisse der physiologisch- che mi sehen

Forschung und zugleioh eijaea Grundriss der physio-

logisch cbemisehen Arbeitamethoden. DI« Elnleituag

bandelt von der Oxydation im Thierltörper, roo

den Gährungen (organisirtes Ferment, Enzym), von

den Ftomainen und Toxioen, dann folgen die Protein-

Stoff» nad dwoa Dorivato, doroo Sebildemag ab
mustergSIti^ gel'.on darf. Das folgende Capitel le-

bandelt die tbierische Zell», ihre ohemische Zusammen-

lotiQBg and ihren Stoffwednel (Protoplasma, Lecithin,

Nuoleine, Xanthinkörper, Cholesterin, MineralstofTe).

Weiter fc.lg( dn^ Blut, die Blut<rss» uml der Chemi?

iQUä der Aliumuog, dann Chylus, Lymputj, Trans- und

Bssvdale. Ein beemdore» Gapilel ist der Leber and
d^rcn Functionen: Glyrogen-. 7nrker und Gallenbil-

duDg gewidmet. Daran schliessi .sich die Lehre fon

der Veidsnang nnd der Resorption. Der folgende

Ahsehnilt behandelt die Gewebe der Bindesubstanz

grappe: Binde ,
Knorpel , Knochen- und Zuln/ewol^

sowie das Fettgewebe, die cbemiscbeZusaninienselzung

der Thierfette cnd die Lehre von d?r FfttVildurtv

das naobste Capitel die Moskelo; hier sei die Darstel-

Inng des Stolfweehsels im mhenden vnd arbeiteBdeD

Muskel als besonders gelungen hervorgeboben. Daran

schliesst die Chemie der Nerven und des Gehirns,

sowie der Qewebe und Flässigkeileo des Auges. Die

befdea aishstOB Capitel bebaadela die Pottpfltntangs-

Organe . deren Alsündernngsproducte (TesUIceln,

Sperma, Urarium, Ei) und die OrarialtaiBorsn, endlioh

die Cbenia der Hlleh and deren AbsftademnfSferblli*

nisse. Die Haut, und ihre Ausscheidungen (Sohweiss,

Talg) and die Ferspiration werden kurz, aber bündig

geiebildert. Genügend ausführlich ist weiter die

Chemie des Harns gegeben, ebenso das Wesentliohe

von der ([ualitaliren und qoanlitaven Analyse dieses

Seoretes unter normalen und pathologischen Verhält-

nissen (Alboninnrie^ Olyoooiirie, Aflstoanrie, Ojrstla«

urie, Sedimente und Concromenle ). D'jr !ft;te Ab-

schnitt bebandelt den Stoffwechsel bei Ydrsohiedeoer

Nahrang and den Bedarf des Menseben va Kalirongs-

Sloffso. Daran sohlleist siOh eine tabellarisobe Za*

sammenstellung des procentisoben Gehaltes der Nah*

rungsmittel an H&brstoffen. Bei der eigeotbämlicben,

on der sonst Sblioben abweidienden Anordnnng d«e

physiologisch-chemischen LehrslofTes dürflp sich das

sorgf&lttg bearbeitete Sachregister von besonderen

Vorlheil erweisen.

In b Capitein behandelt Nickel (3) die Farben-

reaotienen der Kohlenstoffrsrbiadnngsn:
I. Farbenreactionen unter Mitwirkung von salpetriger

Saure and ihren Deriratea mit Aossobioss der

Asoiarbstoffbitdnng, 3. Farbenreaetieaen nit Sal-

petersäure, 3. Farbenreactionen mit |Azofarbstoifbil-

diinf?, 4 Farbenreactionen rnit Bildung \on Triphenyl-

QielbanUrbstoiTen und analogen Verbindungen, 5.

^arbenreaoUonen mit Hülfe von Btsenaalsea and
ChionisiInfcsal7.cn, (5. Farbenreactionen mit Betbeili-

gung der Cyangruppe, 7. Fart>ent«aoliooen mit Bii-

dnog von Mnrexid nnd ähniiehen Farl>stoffen, 8. Far-

benreactionen mit Bildung von l'^arbstoffen anorga-

nischen Charakter: VU- T) ersten Capitel betreffen

i>ubslanzeu der aronuitiscben Reihe.
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II. Heber eliie»- Rr^tAntHheile Atr Inh, drr ^ihrMgs-

lUel Hnd des körpers. («abruugcu.

1) Lehmann, K. B, und F. Jess«n, Leber diü

liift^gki it der Plxspirationsluft. Archiv fiir Hyg. 'X.

S. 367. — 2) Mtatliner, J. nnd Said», Ueber
die DanteDniig von 6I70000II nad Uber einige seiner

Derivate. Wiener Sitznngsber. XCIX. Abtheil. IIb.

S. 396. — 3) Maly, H , Eiofacht Umwandlung von

Thiohamstoff in llarnstefT. KbcndM. S 303. — 4)

Floarens, (J., Sur Ifts prnfiuits de la saccharification

lies mati^res amjrlacees j.ar k's acides. Cotnpt. rend.

I. 110. No. 2d, — 6) Meaaier, J.f Tnasfoioiatioa

de KlQ«Me en Sorbite. Ibid. T. III. No. 1. — 6) Tin*
Cent und Dclachanal, Note sur I*hydrog6naUoD de

la sorbine « t sur Toxydation de la sorbite. Ibidem. —
7) IJIanc, L.| Sur la dloration de la soie par l»'S

äliments. Ibi l. No. 5. — S) Lieburmaiin , L., Nach-

weis gesundhtiUsobädlicher mineralischer Verunreini-

riogea im Wein. Cbem. Zntf. & 39. — 9) Jessen,
, Zar WirkuDg de« Steebarins. Arohiv ffir Hyg. X.
CA. — 10) Lehmann, K B , Zur Saccharinfrage.

Kbciidaj. S. 81. — 11) .Salkowski, E., Ueber die

Zusamrncnsetzurii^ und Anwendbarkeit di.'S käuflichen

S.acchariiis Virohow'ü Archiv. CXX. S. 325. — 18)

Paschkis, H., Zur Kenntniss von der Wirksamkeit

des Suebarios. Wiener Woob. Ko. 9. — 18) U of-

meis ter, y., Ueber die Dsntellung tob eirstalliairtem

Eieralbumin und die Crystallisirbarkeit oolloider Stoffe.

Zeitschr. für physiol. Chemie. XIV. S. 165. — U)
Gcissler. K, Beiträge zur Kenntnisa des Huhnerei-

wcisaca. Dissert. Erlangen. 1889. — 15) Haycraft
und Duggan, Condensed report on the ooagulation

of egg and sernm albamen vitelün and aerum globulia

by heat. Britisb Jottmal. Jan. 25. — 16) Andeer,
J., Zur Wirkang dee Reaoroin anf Eübnereiveia». Vir^

chow'a Arobir. Bd. 119. S. 191. (Höchst minntiSee

und umständliche Beschreibung, unter welchen Be-

dingungen UühneieiweiaslS^ung; von Resorciiii gefällt wird

und in welchen Formen die Fälinng erf:-dt;t. Ref.';
—

17) Harnack, K., Ueber den Scbwefelgehalt des asohe-

freieo Albumins. Bericht der ehem. Gesellscb. XXIli.

S. 40. — 18) Wer ig 0, B., Ueber das Barnaek'sdM
asebefreie Albnmio. PflOg. Areb. Bd. 48. & 19T. —
13) Drechsel, F., Ueber ein Spaltungsproduct des

Caseins. Her. der säcbs. Gesellscb. d. Wiss. 1. A^ig-

-- 20) Neumeistor, K., Die Reaclionen der Albnmo-
sen und Peptone. Zeit.schr. für Biel. 2ÜLVL S. 824.
— *21) Posner, C, I^oUz zur Chemie des Samens.

Medio. CcntralbL Hü. 21. — 32) ^eumeister, B,
Ueber eigcntbBniUebe BiveisstabtUunen in dem labaU
einer ectatischen Gallenblase. Würsb. Sitzungsber.

Ho. 3. — 23) Lorenz, R, Ueber die Verbindung des

Glutins mit Metapbobplioisilure. Pflüg. Areh. Bd. 47.

S. 189. (Die Fällungen einer '/t—3 proc. wässerigen

Gelatinelösung durch Hetaphosphorsänre, welche nur

aebr sebwierig vor sich geben, stellen taninigt and
getreeknet wei.vse, leicht pulTerisirt)are Steife dar, deren

P,0,-Geha!t, je nach der Dauer des Auswasebens,
7,5— 5,8 p< 't. lieuä^t; je länger d^s .Auswaschen fort-

gesetzt wird, de.stii mehr Olutinraetaphosphat wird

zersetzt. Kbenso schwierig err'olgäu die tällungeu aus

^Glutin, welches durch mehrtägiges Erhitzen im sieden-

den Wasser die {"äbigkclt zu gelatiairen eingebüsst bat.)
— S4> Pfannensttel, J., Ueber die rnndemoeine
der rysfi.sehen OvarienKescimülstc. Beltra)? züt Leh^e
vom Paralbuium. Arcb. für Gyiiätc. XX.\ VIII. U. 3.

— 25) ObeimQller, K., Beiträge zur Kenntniss des

ChAlesterins. Zeitschr. für physicl. Chem. XV. S. 37.
— Schulze. R, Ueber die Farbenreaction des

Isocbolesterins mit Basigs&areanbydrid nnd Sobvefel-
säare. Bbendas. XFT. fl. 599. 91) Derselbe,
Bilden sieh rh destcrinc in Keimpflanzen, welche bei

Liohlabschiu^s sich eutwickeln? Kbend XIV. S. 491.

— 98) Liebreieb, 0., üeber das Vorkommen des
Lanolin im menschlichen Organismus Virch. Archir.

CXIX. S. 388 — 29) Gad und Hey man s, Ueber
das Myelin, dir myidinhaltiijen und myelinlo.sen .Nerven-

fasern. Archiv für Atiat. Physif»!. Ablh. ."-^ 530 —
80) Kühne, W. und Chi tt e n d •• n , l eher das Neur. -

keratin. Zeitscbr. für Biol. XXVI. S. 2^)1. — 31)

Brnbns, G., Ueber Adenin und Uypoxantbin. Zeit-

schrift f. phys. Chom. XIV. S. 588. — 32) Nencki
und llotschy. Zur Kenntniss des Haematcporphyrins
und des Bilirubins. Wiener Sitzungsber. XVII. .Ibth.

IIb. S. 545. — 33) Abel, John J., Bemerkungen über

die thierischen Melanine und das Haemosiderin. Vireb.

Arobiv. Bd. 120. S. 204. — 34) Boain, H., Ueber
das Indigorotb. Berl. Wocbensobr. No. 53. — 35)
Thierfelder, H., Ueber die Redaction der Glycoron-

säure durch Natriumamalgam. Zeitscbr. f. pbys Chem.
XV. S. 71. — 3fi) Kueny, L, Ueber Henzoe.äure-

eäter der Kohlehydrate, des Glycosamins und einiger

Glycosidr. Ebenda«. XIV. S. 830 — 37) Donath,
B., Ueber eine neue allgemeine Reaction auf Stickstoff.

Wiener SiUnngsber. XCIX. IIb. S. 25. - 38) Ar-
gntinskjr, P., Ueber die Kjeldabl-Wilfabrtb'sebc
Hetbode der Stiekstoffbestiromung unter BerOeksieb-

tigun^ ihrer .Anwendung zu Stoffwechs jlversuchen.

Fflüger-s Ärch. XLVI, S. 5Sl. — 39) Liebermann,
L., Nachweis der Meta^Jho^ph^Jrsäure im Nuclein der

Hefe. Ebendas. S. 155. — 40) Rosenberg, S., Eine

neue Reactiou auf Harnsäure. Centralbl. f. klin. Med.

No. 14. — 41) Kossei, A. ond K. ObermaUe«,
Rine neue Kvtbode cor Yerseifnng reo Pettstoreithero.

ZeiUcbr. für phys. Chemie. XIV. S. 599, — 42) Za-
leski, St., Die Vereinfachung von mscro- und micro-

ehemischen Eisenreactionen. Ebendas. S. 27-1. — 4'.'<)

Ludwig, E. und Kd. Zillner, Ueber die Locahsation

des Qaeeksilben Im thierischen Organismus nach Ver-

giftDogen mit Aetiaabtinat. Wien. Wochensehr. 1889.

No. 45. 189a No. 96fr. — 44) Jäger, L. de. Er-

klärungsversuch über die Wirkung der ungcformten
Fermente Med. Centralbl. No. 4. Auch Vircb Arch.

Ud. 121. S. 1S2. — 15) Kellner, Mnri und Na-
gaoka, Beiträge zur Kenntniss der invertirenden Fer-

mente. Zeitsohr. für phys. Chemie. XIV. S. 297. —
48) Beinitser, ]fr., Ueber die nabre Natur des Gummi-
fermentes. Bbendas. S. 458. — 47) Winogradsky,
S., Sur les organismes de (a nilrfication Compt. rend

CX. No. 19. — 48) Hildebrand. H, Zur Kenutniss

der physiologischen Wirkung der hvdro'ytischen Fer-

menU. Vircbow's Archiv. Bd. 121^ S. 1. Bd. 12S.

8. 8TS.

Lehmann u. Jessen (1) haben die Angaben

von Brown -S^qnnrd nnd d*AraonTal, wonaoh

die bei niederer Temperator conJensirteExsjii

rationslaft eine toxisch wirksame Flüssig-

keit liefert, welche selbst nach sorgfälliger Sterili-

sirnng bei subcutaner, intravenöser, storoachaler oder

intrap^ritonealer Injection Thiere krank maobt and bei

grösseren Gaben tödtet, einer Nacbprüfuag aotertogen.

Di« ans der Enpirationslnfl gaannder HonsolMa ge-

wonnene Condensationsflüssiglieit war neutral, enthielt

Sparen von Ammoniak and Salmiak, nur Sporen durob

Permanganat ozydabler organischerSabstanz; Alkaldd«

reactioneo misslangen stets. Sowohl die frisoka Con*

densflÜ88igl(«it. als das Destillat daraus worden von

Kaoinoheu intravenös, wie saboatan, bis sa 30 com

pro Kilo Thier ohne jeden tiohtbaren Vnebthotl er»

tragen, ebenso als JieVerfT. selbst die CondensHussi^i:-

keit mehrere Stunden hindurch einathmeten. Es

aebliessen sich also die Ergebnisse den glelcbfnils
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ti«g»ÜTM Nachprüfungen an, die Dastre und Love,

Hoffmann - Wellenhof, Rnsso-Gilliberti und

Alesai unternommen haben. — Anbangaweise tbeilen

dte Vff. oMh YnsnolM an MeDiehan mit, ins danan

hervorgeht, dass auch die Ausdünstungen einer

aobmutsigen scbwiizeodeo Haut and ebeosolcber

Hiadt T«o «in«» uraitan loditfd«am ohn« •ioblban

G«siiiidb«itweUdliokk»i( gMlboet vwdui l5Mi«n.

Mauthnor und Suida (2) beschreiben alB Ver-

fabreii zur Darateüung von Qiycocoll.

100 g ChloressigsSare in etwa 100 com Wasser ge-

!< 'it, werden allmälig in 1 Liter JOproo. Ammoniak
euigutragec, nach 7tägigem Stehen wird eingedampft,

mit bleioxjd zur Verjagung des Ammoniaks gekocht,

beias flltiirt, Fillrat und Wasohwässer mit Sobwefel-

WDmoii entbleit, eingedampft, der Raekatand nit Waner
aafgenommen und mit kohlensaarem Kupfer «uljfpkoeht,

das Gljcoeollknpfer sweckmäisig mit farblosem Sebwe-
fclammon zi^rk-fit Man erhält sr; 28,5 jjCt. der theore-

tischen Ausbeute. — Weiter bcscbretben die VII. das

Tolylglycocollcalcium, Napht^lglococoll und die Phenyl-

Jlyoocollcarbonsäure. (Gabriel und Kroaeberg babeo
oreb Spaltang der GlyeoeolIpbtalolyUiore fut die

tlieoretische Ausbeute an GIjcomII gewonnen. Rcf)

Die einfache Umwandlung von Thioharn-
stoffbilduDf in Harnstoff gelingt naeb Maly (3)

in der Weiae, dass man eine kaltgesittigte Lösung ron

Thioharnstoff allmälig mit Kaliumpermangnnat versetzt,

so lange sie entfärbt wird; dabei erfolgt unter 0 Aut-

mIhm mdiMig fOB Haimloff, Kaliumsidfat and Ka-

liumhjrposoISt; Cyanamid tritt als Zwischenproduct

naobweisbar nicht auf. In saurer (aalpetetsaurer) Lö-

sung «rblit man dagegen darob Kallaopermanganat,

dasglaichen durch Wasserstoffsuperoxyd bei Anwesen-

heit von Oialsaure das schwer lösliche Nitrat resp.

Oxalat einer aweisuurigen Base (NU) NHf C. S. S. C

Plourens (4) will sich überzeugt haben, daas

durch Einwirkung von Säuren aafAmylaceen
nur ein einsiges Dextrin und Trauhensacker entsteht,

nlebt absr Tsrsobiedsne Dextrins nnd daosbsn Maltose,

wie M usouliiü u. Grnbpr. Maerker U.A. angegeben

babea. Das Dextrin besitzt ein liohea Drebungsfer*

niSgsn, wslebss siob dem der iSslioben Stirke nibert,

doch geht diese chemische Reaction nur so lange glatt

vorsieh, bis 75—80pCt. der Amylaceen in Zucker

umgewandelt sind. Wird dieVsnuekerong noch weiter

Coitgesstet, so erfolgt eine weitergebende Vsiladerang

VOter Caramelbildung.

Meunier (5) giebt ein Verfahren an, Traabsn-
zacker in Sorbit zu verwandeln.

Bins SOproo. Traubenzuckerlösung wird mit Natrium-

amalgam unter guter K&biong bebacdelt, der entstan-

dene Syrup mit verdfinnter Sebwofelstare angesäuert,

mit kohlensaurem Baryt neutralisirt, filirrt, einpedampfi,

mit Alcobol extrahirt dass Filtrat wn der ein^edamptt. mit

Salisaure angesäuert und mit Hcnzaldehyd ausueschüt-

telti der eratarrende Crystallbrei besteht aus den Beuzal-

erbiadiingsn des SorUts.

Nach Vincent und Delachanal (6) kann man

den in den Früchten von Rosaceen Torfindlichen Sorbit

CfUiiO« durch Rednction desSorhins C«H|,0,

gswinnen.

Eine SSproc. Sorbinlösung wird unter guter Kühlung
allmälig mit der 18 fachen Menge 2proc. Natriumamalgam
versetzt, die Flüssigkeit mit Schwefelsäure gesättigt,

eingedasipft , der Bfiokatand mit Alediol eitrahirt,

letalerer verjagt, der noninebr binterbliebene Syrup
mit 80 pCt. BenzalJehj-d und 100 pCt. Spree. Schwefel-

iauro geschüttelt, worauf das Ganze ah Benzalvcrbindung
des Sorbits er.starrt. Hei der Oiydatji ti von Sorbit mit

BromWasser bei 60*' wurde, anstatt Sorbin, Traaben-
andter erbalten.

üeber die Färbung d r r <^
i-^

i
,-. durch FCtle-

ruugder Seidenwürmer mit gefärbter Nah-
rung bat Blan o (7) ermittelt, dass nur einige sebr

leicht lösliche and diffundirbare Farbstoffe, wie da*

Fuchsin . von den Darmepilbelien des Seidenwnrroes

absorbirt werden; aber selbst diese vermögen nur die

seldeabsoiidenidM OrgmOf nidit das Sserst, die Seide

tu färben. Die gefärbten Seiden, welche man durch

geeignete Nahrung der Seidenwiirmer erzielt bat, ver-

danken ibrs Firbnng bficbst vabrsobelDlieb elnsm

Kusseien Ueberzuge gefilrbten Stanbes.

Zum Nachweis von Kupfer, Blei, Arsen
empfiehlt Liebermann (8) 100 ccm Wein zar HKIfle

zu verdampfen, 10—15 ccm Salzsäure zuzusetzen und
mit starkem Sehwefelwasserstoffwasäer auf da^ trübere

Volumen zu bringen. Reiner Wein bleibt dabo unver-

ändert, metallhaltiger wird missfarbig. Man filtrirt

alsdann, wäscht mit Wasser und Alooboi: es bleibt ein

sebw&nlicber, bräunlicher oder gelbbiauner Aaflag,
welober nach dem Bebandeln des Pilten sait Satpeter-

säure in der gewSbnIichen Weise auf die genannten
Metalle untersucht werden kann. Zur Untersochung
auf Zink wird der Wein auf die Hälfte verdampft,

mit Ammoniak alkalisirt, mit Essigsäure angesäuert,

mit starkem Sebwefel Wasserstoff versetzt. Bei Gegen-
wart von Zink entstebt ein riolettgraner Miedersoblag,

weleher naob dem Aoswasoben dnrab sein YesbaHsn an
Salzsäure, Natroniaoge und Cbloiammenlam weiter ra
prüfen ist.

Als beste IUa«tlott anf Saoebarin empflebU

Jessen (9) die Präfang mittelst des Geschmackes: die

auf Saccharin zu prüfenden Substanzen werden vorher

in getrocknetem Zustande mit Aetber extrabirt, der

Aetherauszug rerdnnstet, der Rückstand mit wenig

Wasser aofgenommen (Zucker ist in Aether unlösticb,

Ref.). Biae sobädliche Wirkung des Saccharins konnte

J. in Uebeieinstlmmang mit anderen Antoren an 8 Ka-

ninchen nicht constaliron, ebensowenig an 9 Personen,

welche vom 15. Mai bis 15. Juni je 0,1 g, vom

15. Jani bis 30. Jali je 0,2 g zu sich nabmen, eat-

apteebend 30—60 g Zucker pro Tag. — Die Amylum-

Verdauung fand Vf. durcii neutrales Saccharin nicht

beeinträchtigt, wohl aber die Fepsinverdaaang (der von

J. angewendete kllnsUiobe Magensaft wirkte fibrlgens

sehr schwach, wie auch Verf. selbst bemerkt; Rer.\

Von besonderem Interesse ist ein Versuch, den Verf.

an siob seihst darüber angestellt bat, ob das Saccharin

die Aasnützung der Nabrang beeinträchtigt, welcbe

an den beiden Versuchstagen aus je 3 Liter Milch be-

stand. Neben der Milch nahm Vf. an jedem Tage I g
Saoobarin. Unter dem Elnin» de* Saodiarina wurdoo

unresorbirt ausgeschieden in Procenten de* Binge-

föhrten: Trockensubstanz 4,8pCt.. Stickstoff 3,7 pCt.,

Fett 1,7 pCt., Ascbe 24,8 pCt. Vergleicht man hier-

mit die fibar dia Amafttanng der Mikb b^m Brwaob-
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sener rorliegenden Ang&teu, so z-eigt es sich, d&ss Ji«

AusaäUoDg darcluMi» sieht beeinträchtigt wird. —
Weiterhin tb«IU Yarf. noeb einig« Vntai^ Aber dte

antiseptisohe Wirknngen des Saocharina mit. Es er-

wies sich als bemmeod für di« Harngnbran^^. für die

MUobsiaregShraog, för die Pünlniss des Fleisches and

di« BntiriolielMg WMMrbM}tori«ii. Di« balileo

letsten WirVangen gelten jedoch nur für das freie,

MMr reagiiende Sacobaria (aacb Salkowsici bat

seboD früher Ah »attttptlMb« Wirkung des StoobMini

aaf SäarewirVung betogen). Anf p»tk«gwi« BaeUftw

iibto das Saccharin keinen Einf!as<) aus

Auf Qrond dieser anter seiner Leitang angestellten

T«naah« «pricbi sieb Lebm»«« (IO9 dftbin ms, (Ums

das Saccharin ein ganz unschädliches Gewürz
sei und gegen die Ersetzung von Rohrzucker darcb

•ttehtrinlrtan Traabvonelnr kein« bygienlMben Ba*

danken vorliege d.

Salkow<;ki (1 1) hatte früher gefiuideo. dass nach

Fütterang mit Saccharin (Anhydrid der ürtbo-

»nlhmiiibMiioMiin) im Harn dar T«faiebsthieTe be>

Irächtlirhf Qnanti'LÜtpn oiner nicht süss schmeckenden

Saare auftreten, weiche mit Wabrscbeinliobkeit als

SnlfeminbanioSaiiira avftafaaaan war. Darob «maata

Fölterangsversacbe mit Saccharin hat S. diese Ver-

mothong jetzt bestEtigt gefanden and gleiohteiUg fest*

gestellt, dasa von den 3 der Theorie nach mbglichen

Sfauaadie imBan avftratondadia ParamlfamlobaatoS«

sättre ist. Was die Qoelle dieser Säare betrrfft , so

konnte constatirt werden, dass es sich nicht um eine

Wirkung des OrganisDoi bandalt, aoodani daas dies«

Säare dem käuflichen Saccharin stets von vornherein

beigemischt ist und zwar den älteren Präparaten in

grösserer (etwa 60 pCt.), den neueren Präparaten in

bMnerer Menge (etwa 30 pCt.). Diese Säare stammt

aas der Verunreinigung des zur Darstellang benutzten

Toloolaolfamid mit ParatoIuoUulfamid. Weiterhin b«-

adiiftlgt steh 8. nU das etwaigen gesuidbeitiaob&d'

liehen Bigenschafren des Saccharins, da seine früheren

gönstigen Resultate von Ttrschiedenen Seiten Wider-

spraob «rfabren haben. Dia ungünstigen Resultate der

fiaatfiaiiobaB Oommission des Comit6 consultatif d'Hy-

giine publique, welche dan grössten Tbeil der Ver-

sachshunde sterben sab, fährt S. anf die ongenögende

Aafnabna dar dargtbatoDan Nahrang zarfiek, deran

süsser Geschmack den Tbieren widerwärtig war. P.iss

diese Deutung die richtige ist, geht unzweifelhaft aus

wnigen guiiaugen Rtanttatan dar Oomnumion selbst

hervor, bai danan die Thiere die dargebotene Nahrung

aufnahmen; namentlich aber aus einem Versuch, lei

welchem das Saccharin neben der Nahrang mit der

Sahlnndsaada atogagaban ward«.

Rbensowenig erwies sieb das Saccharin bei Ver-

daauagtrersaohen aasaerbalb des Körpers atöiend.

Dia AmylamTerdaattBg nmkn aiob doiab neatralea

Saccharin inUebereinatimmung mit früheren Versuchen

and im Widersprach mit Fokker nichi im Geringston

behindert, die Hinderung durch Saccharin selbst ist

fMakgilttgt da jada SInra blDdwlfob wirkt, ton dan

«rganisoben SKvran i« baham Orada die Wainsiara, In

geringerem die Essigsäure, ebenso Moselwein und zwar

Stärker, als eine Saccharinlösung von 1 : 500, folge-

richtig also von dam (hbrauob diasar Slme nnd daa

Weins abgerathon werden müsste. übrigeu naah wait

mehr, als diese Säuren die Salsaänre des Magensaftes

ein Hinderniss für die Amylumrerdauung abgiebt.

BbanM wia dia P^Hnwlrbnag anf Amjtam wird dia

Pancredswirkung durch Saccharin beeinträchtigt. Die

Pepsinrerdauung wird bei Varwendaag von Sacobaria

in dar Conoeatratian 1 : 400 aüardlnga sobas mark*

Hab gehemmt (stärkere Concentrationen hemmen mehr,

kommen aber practisch nicht in Betracht), weit stärker

aber, als das Saccharin, bemmt eine Zuckerlosung von

glaiahar Sfisaigkait and abanao Wain. Ana dieaan Var-

suchen ausserhalb des Körpers daif man keinesfalls

schliesaen , dass die betreffenden Substanzen auch im

Kdrpar Tan aabidticbem ffinHasi aaf dia Vardaaaag

und Resorption der Nährstoffe sind, diese Annahme
wird rietmehr bezüglich des Zuckers und Woios durch

die Erfahrung durchaus widerlegt, wenigstens äoferu

dtaae Sabstanaea niaht in ibamteigarNanga ganoaaan

werden

Ebensowenig kann S. der Anscbaaung der Com-

miifian balpfliohtaa, daas die antlwptisoba Wirfcaag

des Sacobarins die Einführung desselben in den Ver-

dauungscanai verbiete. Die Commfssion confundirt

hierbei die Wirkung der löslichen und geformten Per-

mant«: bei der normalen Verdauung bandelt es sich

nnr um die Wirkung der löslichen Perraente. die \\\t-

kung der geformten bildet eine unerwänscble Compli-

oation der Verdaaung. 0ebt daa Saeebarin also wirk»

lieh eine anliseptische Wirkung im Darmcanal aus. so

ist dieses für die Verdauung nicht störend, sondern im

Oegentheil förderlich. — ünter bestimmten ümständeo

kann aber durah den Ereatz des Zuckers durch Saccha-

rin eine gewisse materielle Schädigung des Consu-

meotea berbeigafäbrt werden, da daa Saccharin keinen

Nibrwartb bat. S. eprlabt sieb dabar ffir den Dada-

rationszwang bei Anwendung des Saccharin^! aus.

Ueber die Wirksamkeit des Saccharins ga-

laagt Pasobkis (12^^ zu folgenden Resultaten: Das

Saccharin stört allerdings in grossen Concentrationen

sowohl die Pepsin-, als auch dieTrypsin undSpeichel-

wirkung und dieser Eintluss des Saccharin ist nicht

ladlgtieb Siarawiikvng, aandern kämmt bei baban

Dosen auili dem löslichen Saccharirmatron zu, allein

diese störende Wirkung kommt in praxi nicht in Be-

tracht, weil die zuQanasssweiAen Tarwendeten Quanti-

täten Sacobaria viel sa klein sind, um irgend eine

störende Wirkung auszoftben. Dass eine Störung in

der Tbat nicht erfolgt, wurde aaoh durch einen

PQtterangeTeraaab am Hönde featgestalit. Waiterbia

weist P. noch auf die Canscrvirung von Milch und

Fleiscbpeptonbouillou durch Saccbario, auch durch das

naotraIe|, bin. — Basonderen Werth legt P. aaf dia

Verwendung von Saccharin als Alkaloiii Verbindungen,

welche dieselbe Wirkung haben, wie dasÄlkaloid selbst.

Durch Versuche mit Saccbarin-Strychnin und -Cocain

bat Verf. sieb bierfon ttbenangt. Aoab daaSacebarin-

Cbinin and saure Saoabaiin-Cbinin sind in orystalli-
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sirt»r Form zu erhaltea: «I« Mbnteelmi »lin, Jtdoali

nachträgUeb bitter.

FriMbM Bl«rw«iss, vom Dotter boffoH and tn

Schaum geschlagen, liefert, vom Schaum abgegossen,

eine däonflässige Lösung, die, von dem Zusatz des

gleichen Volumen ooncentrirter AmaionsultaüosuQg

ausfallendMi OtoboHo abfiltrirt,naebHo fm a i a tor (1 8)
bei freiwilliger Verdunstung einen ansKagelaggregaten

(Globnliten) bestehenden Niederschlag giebt. Dieser,

fMt dM gaaftiBDto Bionlbiioifn oatbaltead, wird von

ton (ior Mutterlange durch Abpressen getrennt, in balb-

gesättigter Ämmonsulfatsolution gelöst und abermals

der Ausscheidung durch freiwillige Verdunstung über-

lassen. Nacbdon dlos Verfahren 3—4 Mal wiederbolt

ist, erhält man anstatt der Glolulile NKdelchen oder

höchst feine Plattoben, welche mit dem Eieralbumin

identlseh stob arweiMo. Ob abar dor w dtiigMtollta

crystallinische Körper nur aus Elweiss besteht oder

eioe Verbiodung von Eiweiss mit Ammonsulfat dar-

stallt, lisst Vr. noch unentschieden. — Weiter lässt

sich Vf. über die Schwierigkaitoo, wolobe Mob dem
Crjrstallisiren colloider Körper entgeffenstellen , aus,

doch muss bexuglicb dieser Ausführungen, als nicht

wobt io Kdne wiedonngobeB, »nf doeOrif. vonrreseD

werden.

Oei«aler(14) hat, unter J. Kosen thal'sLeitung,

Beitiige lar Kenntniss des Hübnerelweiea ge*

liefert. Ausser dem sog. Lioberkiba*«obea Koliat-

huminat. weiches durch Einwirkung conc. Aetzlaugen

auf Hühnereiweiss entsteht, bei Zimmertemperatur

fest ist, beim Erbiteen sieb verflSssigt, am beim

Erkalten wieder fest zu werden, [•xistirt nocl: das

TarcbanofTscbe Alkalialbuminat nXataeiweiss", das

dureb aUmiligesDHftuidireo von 5—lOproc. Aettlaoge

in dasEi, während 2— 4Tag«|i, entsteht; in derK&ltO

ftiissig gelatinös, durchsichtig, gerinnt es beim Erhitzen

weiss, opaiisirend, aber durGbaicbtig bleibend. Verf.

be( nnn die BediDgnogon <a ermitteln geaoebt, aotor

denen eiüerseils die leiden genannten Modificationen

der Alkalialbuminat«, sodano die ZvischenstufeD

swisoben beiden entstoben. Die Resnltate, an denen

seine Versuche gelangten, sind im Wesentlicbon

Folgende: die Zwisclienslufen Twischen dem Lieber-

kübn'scben und demTarcbanoiFschen Albaminat sind

MS frisobem nbgehlSrten Htlbnereiweiss lelobt nod in

liürzestcr Frist mittels 1 — 2proc. Aet^Iauge d;irstell-

bar. Für die Consiistenz und Durobaicbtigkeit der

Albaminnto ist banptsiobHeb die verwendete Waaser-

monge mangobend. Wird verdünnte Eiweisslösung

angewendet, so entstehen beim Erhitzen je nach der

Wasaermenge Qerinnaogen von wecbselnderCooaiatenz

und Dnrobsiobtiglteit. Als Nibrbodon Or baeteriolo-

giscbe Zwecke, wofür Rosenthal und 0. Schulz
das Hühoeralbnminat em|)foblen haben, eignet sieb am
meisten eine Misobnng von 5 Tb. Biweiss, 2,4 Tb.

I proc. Natronlauge und 2,6 Tb. Wasser. — Bei gleicher

Menge Eiweiss und gleichem Procentgehalt der T^aage

heilt Kalilauge die Gerinnungen in noch höherem Orade

als Katronlanfs anf« wirbt jedoeb gleiobseitig er-

wtiobead, sodass die KaltalbamiDate von gsringerer

COQSisteaE sind als die gaUertigen Natronalbuminale.

Salsa (Kochsalz, Alkaiioarbonate, Alkali phosphate,

Albalisnlfate) , führen fdr siob allein eine genügende

Durchsichtigkeit der Eiweissgerinnungen niobt herbei;

in Verbindung mit Terd'iinten Alkalüaugen rermögen

sie zwar eine wesentlicae Authellung der Gerinnungen

so bawirben, verringern aber glefobteitig die Con-

sistenz derselben.

Haycraft and Duggan (15} haben die Be-

dingungen, von denen der Goagalationspankl
einiger Eiweisskörper abhängt, studirt. Bei

schnellem Erhitzen coagulirt eioe Eiweisslösung bei

einer um mehrere Qrade höheren Temperatur, als wenn

dies Erbitseo langsam erfolgt. Je mehr man die

I.Ö9ung verdünnt, desto hn.ier liegt der Coa^julations-

punkt; sehr verdünnte Lösungen werden erst beim

Koeben ooegnlirt. Unverdiontos Biweiss worde bei

58*' C. opalescent, mit 2 Vol. Wasser vordünnt, bei

60°, mit 4 Vol. Wasser verdünnt bei 02». Unver-

dünntes, mit Bittersalz gesättigtes Serumalbumin be-

gann bei 77° so opalasciren und coagalirte bei 79",

mit 2 Vol. Wasser verdünnt, opalescirtc es erst bei

79 und coagulirte bei 83", mit 5 Vol. Wasser ver-

dfinnt bei 89 resp. 85 Semnalbamln, dorob Ver<-

dünnen mit Wasser und Einleiten von COj bis auf

Spuren von Qlobalin befreit, opalescirte bei 70" und

coagulirte flockig bei 74 <>; nach Zusatz von t Vol.

Vas-ier begann die Opaliscirung erst l:ei 74 " and

wurde bei 78 "sehr dicht, ohne dass flockige Gerinnung

•inirat. Eine Lösung von Vitellin in 5 proc. NaCl-

Solution wnrde bei 80* opalesoent and ooagnlirte bei

85"; nach Zusatz des dü|ipctten Vol. NaCl - Lösung

bei82 resp. 87 nach Zusatz von 4 VoL SaCl Lösang,

eint bei ttt lesp. 88*. Aebniiob verbleit es siob bei

derVerdnnnng vonSeramgtobolin in 5 proc, Bittersalz*

Solution gelöst, and von Hydroceleflüssigkeit. Kleine

Mengen von Säiuesusatz erleichtern die yollständige

AnslUlung desEiweiss. aUela oator stetiger Brböbnng

desCoagulalionspunUes; erhitzt man eine angesäuerte

Eiweisslösung bis eben zorn AufUeteo von Fiöok«n,

filtrirt ab, so findet man das Filtrat von geringerer

Acidil&t als bevor die Coagulation eingetreten ist,

manchmal sogar schon schwnch alkalisch. Erhitzt man

weiter und setzt event. Säuren zu, su entsteht aber-

malige miong, sodass man bei vorsiobügem Sfiare-

zusatz und langsamen Erhitzen fractionirte Fälluiii;fflii

erzeagen kann, allein der Ilmstaad, dass somit aus

einer Eiweisslösung bei versobiedenen Tempemtoren

immer neue Fällungen erzeugt werden können, be-

rechtigt nicht dazu, wie es Halliburton thul, die

einzelnen fractionirlen Fällungen als verschiedene

Korper ansnaoben nad als ^'•Seramalbnmin su

bezeichnen, wShrend es sich nur um ein Albumin

bandelt, das in Folge der eben auaeinandergesetzteD

Bedingungen nioht Tolbttodig bei einer einheitlioben

Temperatur coagulirt. Bssfigüob disserPolemib gegon

Halliburton sei auf das Orig. verwiesen.

Uarnack (17) fand den Scbwefelgebalt des

von ibm daisssieUtWB asobofreienEier-AIbnmins
im Mittel von 5 Analyse« |,9l pCt. Dasselbe ge-
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hört also 7.U den -rh«? feireichen Eiweisssulstanien.

Der Sobwefelgebalt zeigt gleichseitig, dass daa Eiweias

bei d«r Dustollang nioht tie^silrad •rindert »t,

sondern seinen ohr mischen Charakter beibehalten bat.

H. macht darauf anfra^rksam. dass im Eier - Älliutüin

1 Atom Schwefel aat ca. 7ü Atome Kobieostoll koaimt,

in GtobolCD mm K1lrUasniii«ii »iif «». 146, im HtiDo*

globin anf ca. 356. DioM ZMm TMlwItmi sieb «B'

nähernd wie 1 : 2 s 5.

Werigo (18) bat auf VerMleesnnf Ton B. SbI-

bowlki die Angaben von Harnack über die Dar-

stellnng von aschefroiem Alhumin (dieser Ber.

fürlS89. I. S. 1 Iti) einer äuafübrliübeit Nacbpräfuog

«BteiwwrieB.

Was zunächst die thatsächlichen Anpaben betrifft,

so beatÄtiglen eioh dieselben bis auf den einen Punkt,

dMs inr AnsflDlttiif dee AlbuDia« eos der LAenng des

Knpferalbuminat in Natronlauge das von Hamack

vorgeschriebene Neutralisiren der Lösung mit Salzsäure

nicbi ausreichte, vielmehr Salzsäure bis zur sauren

Reaclion sngesetal werden musste. Es zeigte sich nun

aber sehr bald, dass die nach der Harnack'schen

Methode erbalteoeAlbumialöaaog oicbineatralysoodern«

irieBef. tou fonbeiefii emntbet hatte, eaver reagiit«,

dadarcb entstand natürlich der Verdacht, dass die von

Harnack dargestellte Substanz rielleicht überhaupt

nioht Albumin, sondern Aoidalbnmin aei and auf

diesen Umstand die auffällige Abweiobang der Eigen-

schaften des Hamack'schen Biweiss von dem gewöhn-

lioben zorückzafähren sei. In der That liess sich

sinrntliebesBiweiaa aas derselben dnieb genaues Ifen-

tralisiren mit sehr schwacher Natronlauge ausnillen.

Das Harnack'sohe Albumin ist also anzwaifalbaft Acid-

albumin. Die Aosscheidung desselben aas der alkalt-

scben Lösung durch Ansäuern beruht nur darauf, dass

beim Neutraltsiren eine reichliche Quantität Chlor-

natriam entsteht, es l&sst aicü dementsprechend auch

a» danteUen, daas man die KapferalbnmlDat^Yer-

bindung in ganz schwacher Salzsäure (10 cc Salzsäure

von 1,12 sp.G. auf IL. Wasser) liist and dann reichlich

CblerDatrianUisnng blMOsetst

Es ist nun sehr «abrscbeinlicb, dass schon die

Kapforverbindung, von welcherHarnack aasgebt, gar

kein unverändertesAlbamin mehr enthält, sondern ein

NetaUalbnninat dantottt. Diese Yerstellnng gewinnt

dadurch an Wahrscheinlichkeit, dass, wie W. fand,

die zur Auflösung der KupferVerbindung nötbige

QaantitSt Alkali anf 1 Md. denelben genao i At.

Natron erfordert. Man moss danach annehmen, dass

das Natrium das Kupfer in der Verbindung verdrängt,

wobei es allerdings sehr auffällig bleibt, dass 2 Atome

Knpfer dnrob % Alane Katnm rerdvingt werden and

nicht durch 4. DasMotecu'nr'jpTirht des Kupfernieder-

sohUgea ergab sieb nach diesen Versuchen =4747,9,
was mit den ven Uarnaeb angegebenen 4740,8 sebr

nahe übereinstimmt. In Bezug auf den zweiten Theil

der Untersuchung, welcher das Ziel hatte, die Löslich-

keil des Ilarnack ischen Albumin in Säure und Alkali

gananer an terfolgen, mnia anf das Orig. verwiesen

werden, welobea einen kanen Anssng niobt snlisst

Drecbsel (19) hat aus dem Casein durch

Kochen mit conoentrirter Salzsäure und etwas

Zinnoblorflr nebtere Basen daifeatellt (Cbl. 1888.

S. 702), von denen er eine in Form eines schön cry-

stallisirenden Silberdoppelsahes isolirt hat; dem Kör-

per kommt die Zuaammensetzung CfH|,NjOj oder

O^H,,'V,0 so. Verf. sobligt dafOr den Manen «Ly-

satin" be?w. «Lysatinin" vor. Seiner Formel nach

ist er mit Kreatin bezw. Kreatinin homolog, in der

Tbat liefert er, wie lelzteres, beim Keoben mit Baiyt-

wasser: HarnstofT zu ^/^ der theoretisch berechneten

Menge; durch die cLaracteristischen Reaclionen und

das Resultat der I^-Bestimmung ist der llarnstolT iden-

tiSoict. Da LysaUn aucb aus I^im und Conglutin

erhalten werden tann. i^t damit ein Weg gefunden,

um Harnstoff aus Hiiwoiss zu erhalten. Das Bemerkens-

wertbe an diesen Vorgange ist, dass ans den Biweiaa

durch hydrolytische Spaltung (die Gegenwart von

Zinnchlorür verbindert die Oxydation) Lysatin ent-

steht uod dieses beim Kochen mit Barytwasser wiederum

ebne Oxydation in Harnstoff übergeht. Weiter be«

rechnet Verf., dass 100 Tbeile Eiweiss bei der Spal-

tung 7,7 Theile Lysatin bezw. 3,8 Tbeile Harnstoff

Itefem kfenen; da nnn 100 Theile Biweiw im Gänsen

rund 34 Theile HarnstofT geben, so könnte '
, der

gesaromten ausgeschiedenen Uarnstoffmenge durch ein-

fache Spaltung aus dem Biweiss berrorgebeo. Verf.

zweifelt niobt, dass das von Lossen bei der Oxydation

von FÜweiss mit Kaliumpermanganat gefundene Gaa>

nidin ebenfalls aus Lysatin stammt.

Nenmeister (SO) liefert eine dankenswettbe Zn-

samuienslellung anderseitiger und eigener Erfahrungon

aber die Reactionen detAlbumosen und Pep*
ton St ans der bier nnr das WesentUobe berrorgeboben

werden mag. Hat man die Eiweisskörper und Alba-

mosen durch Sättigen mit Ammonsulfat aasgefallt. so

empfiehlt es sich, am dasFiltrat auf Peptone za prüfen,

das gleidie Volomen geelttigter (70 pvoo.) lali- oder

Natronlauge und tropfenweise dünne Kupferlösung

zuzusetzen (Biuretreaclion). Darob Phosphorwolfram-

s&ore werden vollstSndig nnr die Proto- nnd Beteroai-

bumosen gefällt, von den Deuleroalbureosen entziehen

sich geringe Mengen der Pfiünng. die Peptone werden

nur höchst unvollkommen ausgeschieden. Mittels der

Aln4n*seben Oerbaiaremisobang (4g Tannin, Seen
2.'i proc. Fssig.'^aiire und 190 ccin 40— 50 proc. Alro-

bol; erhält man in reinen Eiweiss-, Atbumosen-, und

Peptonlfisongen bei einerVerdfionung von 1 1 100 000
kaum merkliche Trübungen, nach 24 Stunden hat sieb

indess ein deullicherNiederschIng gebildet; derPepton-

niederscblag ist naoh öebelien im Uebersobuss der

Oerbeiare ttoliob. Diese ReaeUon ist aaeb in mit

Ämmonsnlfat gesättigten Flüssigkeiton anwendbar,

wenn man vorher die Flüssigkeit mit dem gleichen

Vol. Waiser verdünnt. JodqneoksilberJodkaltnm in

sohwacbsaaier Uanng,' desgleichen iiberschüssige

Picrinsäiire erjeog^n selbst in sehr verdünnten Älbu-

uio^elösutigen, aiciü aber in albamosefreien, reinen

PeptonlAsnngen NiederseUige} dieselben Utoen siob

beim Brbitien som Sieden anf, im Gegansati an den
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Eiweisskörpern , b«i denen dies nicht der Fall isl.

Amphopepton wird Tolletäodig nur durch Snblitnat aus

geoaa neatraler Ldsnog aDSgefällt. Duroh Ammoo-
•olfat werdni MiMr AlbvmMra nlohi nur oollofde,

sondern auch crystalloideStoffe, wie Hämoglobin, harn-

saare and hippursaure Salze, Tyrosin, Leucin aus den

LStangen aasgesohieden. Die Biuretreaetion ist Btmmt»

lieben Albamosen und den Peptonen eigenthümlich

;

Ton Eiweisskörpern giebl nur das Phytotitellin eine

posiUTe Keaction. — Bezüglich der Critisirung einiger

die llag«nf«rd*iiiiiif «Qlang«o4»ii Aof»b«B von B»as
und Hirschler vergl. Orig

Pojner (21), der im meDschlicben äperma
Propepton (Albumose) nacbgewfMM bat (rgl. Btr.

f. 1888), konnte auch in einem von SpermatozMü

freien Ejaculat, das den characteristischen Sperma-

geracb und beim Yerdonslen schön ausgebildete

Crjstotle gab. gleiehfalls Propapton naehweiMo; dam>

nach ist der Gehalt des Spernia an Propepton von der

AoireseDbeil oderAbweaenbeit derSpermaloaoen durcb-

aw tmabb&agif

.

In dem Inhalt eioar opwatif entfernten ecta-

tischen Gallen blaue bat Neameister C22'» zwei

eigeDtbnmiiobe Ei weissabstaozen gefanden. Der

GyttoniidMlt battand am atoar galblteb-grMM* Mblal-

Tüigen Flüssigkeit, durchsetzt von Klampen oiler

Flocken einer gelatinösen Marse, ferner von kleineren

Gallaiistofnaii and Cboleatn-ivoiyttaUan. Darob Omtri-

fogiren gelang es den grössten Tbeil der klaren sobwar

beweglichen, aber nicht fadenziehenden Flüssigkeit

abtuheben. Dieselbe rerbielt siob einerSerumalbumin-

l&miif aelqm^iNl, vm antatand *meb bai naatimlar

ReactioD auf Erhitzen eine unbedeotande CoagBlation.

erst nach Sittigen mit Bittersalt nnd Erhitzen zum

Sfadan ttaC stariia Filloog ata. Dta FUlnng dorob

einen grossen Cebersobass von AI - l-ol war selbst nach

wochenlangem Stehen nnter abs. Alcohol in Wasser

leicht löslich. Die Sabstanz bat danach Aebnliobkeil

aait dem lo OvarialuTttan gafusdanan Katatbamin

(Psendomucin^ nur ürnUcc sie beim Kochen mit »er-

diinnter Mineralsäure eine alkalische Kupferlöauog

radnoitanda Snbatam niobt ab. Huoin fablta io dar

Flfissigkeit, ebenso Qallenfarbstoff und gallensaure

Salsa. — Die Klampen und Flocken lösten sich all-

milig beim Kochen mit Minerals&uren oder nach

liogerer Einwirkang starken Magensaftes, aacb gaban

sie die Farbenrear'innf>n des Kiweiss. Die Lösungen

in SaU- oder Scbwefelsaare enthielten neben Pepton

ainan Kopferoxvd ladaefrandan K5rpar, dar abar bain

Zucker war. Natronlauge löste bei längerem Digeriren

schon in der Kälte die Substanz auf; die Lösung blieb

auch beim Uebersättigen mit Essigsäure klar und gab

•iifZasatx T«n FamMqraokaliaiD naob Ilogaram Staban

«ina Trübung.

£>ia Psaudomnoine der cjstischen Ovarien-

gaacbw&ljta bat PfannaDstial (S4) aiogahand

untersucht. Seitdem Hammarsten gezeigt hat, dass

das fräber als einheitlicher Körper angesehene Paral-

bumin der Ovarialcysten ein Gemisch von einem Ei-

waicsbdrjiar (Albamto, MaKanar Otoboltn) und ainar in

Wasser siob in ainam sähen Soblaim naandan Substant

sei, welche, dem echten Mucin zwar verwandt, aber

in mancher Hinsicht ron ihm ?ersobieden, als Pseudo-

modD baaaiobnat wurda. bat man latstaraa ffir ainan

einheitlichen StolTangesehen. GegenüberMucinlSsungen

wird die Pseudomaoinlösung durch Essigsäure gar

niobt Tartndart. Pf* kommt nnn anf Grund seiner

chemischen nnd biatalogisclien Untersuchungen zu dem
Schlnss, dass das Paendomucin der Ovarialoyslen nicht

als ein obemisob einbeiUicher Körper aufaufassen ist,

aandam daaa es nabrava FW«da»iiatBa giabt d. b.

niehrere mucinähnliche Körper, welche gleichwie dem

Mucin die fiigansobaft eigenthümlich ist, beim Koohaa

mit ^ureit Zookar abxuspallen, watcb« aiob aber dnnA
ibr Verhalten gegen Essigsäure von >i(Mij Mucin unter*

sr-h^iden. Hie häufigste Form ist das zäbtlüssigo Pseu>

domucin der typischen glandulären proliferirendenOva-

rialoTitania, daa tob Rammaratan ganavar arfoiaobta

Pseudomucin «. .\usserdcm erscheint es in Form

eines festen ooUoiden Körpers als Fseudomncin ß.
Bndlich giebt aa ain nicht qnellbares, Tielmabr sa

einer wässerigen Flüssigkeit leicht Idsficbes, bisher

nur in einer gewissen Klasse von Ovarialcysten beob-

achtetes Pseudomucin ]r. Pseudomucin a ist das Er-

tavgaiaa aloar wabraa Zallaaoration, waloba votar «ba-

racteristisfbi'Ti «^tels in derselben Weise wiederkehren-

den Erscheinungen an der Zelle vor siob gebt and in

r«ga]nrilMigar Walaa bal d«n tjrpiaeben glandolltan

proliferirenden Ovarialcystomen za beobachten ist.

In ähnlicher Art bildet sich zuweilen ein mit dem a-

Körper identisches Pseudomucin in den Flimmer-

papill&roystomen des Orarium, jedoob nur in ba-

schränkter Ausdehnung. Dor^'-Körper fand sich in einem

Cjstome, dessen Epithelien eine grosse Neigung sam
Zarfidi leigtan. F3r dia cbamiaeba Diagnostik dar

Unterleibstumoren als Ovarialtumoren ist der Nachweis

des Pseudomucins nicht verwerthbar, weil letzteres

auch ausserhalb des ÜTarium z. B. in Ascites bei

Labarkraba rarbommt

Ausser dem schon friiher beschriebenen Propion-

sinraaatar daa Chalailarins (vergl. Bariobt für 1M9),
dessen Farbenerscheinungen beim Schmelzen und

nachfolgenden Abkühlen sich gut zur Erkennung
des Cholesterins eignen, hat Obermuller (25)

darab Einbringen von Kalium in ätherische Cho-

Ipsterinlösnng ilas Cholesterinkalium dargestellt, dessen

Zusammensetzung zur Formel D^iH^jOK stimmt,

famar dan BaatoSslnra* nnd PhtalaKamatar dnrob

Krhilzen von Cholesterin mit Benzoylchlorid auf IRO'*

bezw. durch Zusammenschmelzen von Cholesterin mit

Phtals&ureanbydrid bei 180 ^ desglaloban dan BanaoS-

aSnraaatar des Isocholesterins (aus den Verseifungs-

producten des Wollfettes). Der Benzyläther des

Cboieslerins (C,UgCU,C,,H4,0) entsteht beim 12-

atfiadigen BrbilwD mit Banayloblarid. — Battt^ieb

der bromirten Ester des Cholesterins, Bromchole.steryl-

propionats und Monobromcholesterylben^oats ist, als

von nur theoretischem Interesse, anf dasOrig. n raf-

woiaan.
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^'ach Schulze i2C<) gielit auch Isooholesti'rin

eine Farbeoreaolion , weoo mut eine kleine

Quutitit d«M«lb«A in BMlgaiaTeanbydrid 189t nnd

dann Schwefelsänre hinzufügt 'Choleslolreaction).

Dieselbe ist jedoch abweichend ton der gewöhnlicheo,

welche das Cholesterin, das Phytosterin, CanUntorin

etc. geben. Die Mischung Tärbt sich nämlich lehr

bald golb, nach einiger Zeit rotbgelb und zeigt grüne

Fluorescenz (bei der gewöhnlicheo Cbolestolieaction

trittGrSiifl&rbttBg aaf). Eb«BMs{od dioBnohelmuDgra,

wenn ni^n das Isocbniesli'rin vorher in Chloröforin

löst. 1 mg Isocboleslerin giebt ziemlicb starke

BmcUod.
Derselbe (27) hat aus früheren in Gemeinschaft

mit Barbicri angestellten Untersuchungen über den

Gholesteringebait der Lupinen und der im

Doab»lii g»k«{aten Lvpinto, bei w«lob*D 4as

Cholesterin als solches resp. als Cholesterjl-Benzoat

gewogen wurde, mit Wabtscbeinlichkeii den Schluss

gezogen, da«s duCbolutorin beim EehiMn im DooMd
zunimmt, mindeslfns aber sicher niebt abnimmt* —
Burchard hat iir n jitigkeit dieses Schlnsses an-

gefochten, theiJs aut Urund einer Bemängelung des

TM Sah. und B. anfswtndatan VarfiktMis, tbtil« ans

dem Grande, weil er bei Vnr^ucheD mit Grasoamen

and Linsen, die nach einem colorimetriaciien Ver-

fabitn angMteUt sind, das Cbolastarin in daa Kaim-

lingan abartarmindert als vermehrt fand. Sch. weist

die gegen sein Verfahren erhobenen Einwendungen

ausführlich zurüclc and bäli seine Versuobsresuitate

anfiaabt. — Anasardam bat Sab. dae nana Yaisnobs-

reihe angestellt, bei welcher er. wie Burchard. zu-

BesUmmuDg der Menge dos Cholesterins ein colori-

matrlaebaa Vcrfabran aowandata, bianu jadeeb niobt,

wie B., direct den eingedampften Aelberauszug ver

wendete, sondern denselben zuerst verseifte, uro auf

diesem Wege zahlreiche Substanzen zu entfernen,

«ikiba dia «olorimatriaaba Hatbada atören. Znr

colorimetrischen Bestimmnng diente theils die Che-

lestolreaotioD, theils die vonSalkowski angegebene,

van Hasaa atvaa madiBeirta Raaotion mit Sdiwafal-

5aure in der Cbloroformlösung (Rothfärbung). Durch

besondere Versuche überzeugte sich Vf., dass die

latslere KeacUon mindestens ebenso brauchbar ist,

wia dia van B. angeweodat» Cbalastolraaotian. Dia

neueren Versuche bestütigen vollständig die früher

TOD Sch. und Barbieri erhaltenen Kesultate und

•rwaiaan ala fast «weifallos. daas wibrand das

Keimens die Quantität des Cholesterins ansteigt. —
Im Gegensatz zu B. fand Vf. auch bei Versuchen mit

Oraaarten (italienisches Raygras und Weizen) eine

Zunahme des Cbalaatarins balm Kainao «ad nicbt

eine Abnahme.

Zur Verschärfung des liachweises von Cbo-
laatarin nnd Cbalastarinfattan mittalat dar

Liebermann'schen Cholestolreaction (Violett- bezw.

Grünfärbung auf Zusatz von Essigsäure-Anhydrid und

wenigen IVopfen Schwefelsäure empfiebll Liebreich

(SS), wie unabhängig von ihm bereits Burchard,
da» I« prfifanda Matarial erat in Cbloraforai an l^a

und dann Essigsäure-Anhydrid und Schwefelsäure tu-

zosetzeo ; so gelingt es noch '/soeeo Cholesterin bezw.

Obalaatarinfatt naebanwaiaan. — Farnar galang ea

deoi Vf.. ChoIest^i:M von den Cholesterin-

fflttan an trannea und zwar mittels Acetassigäthyl-

itbar und Aatbylaoatassigäthyläther; dtaaa baidan

StalFa baben fürCholesterin einen bei weitem grösseren

Lösungscoefficienten, als für Lanolin, insbesondere

löst Äelbylacetessigätbyläther doppelt soviel Cbo-

laalerln ala Lanolin. Wafdan Lanolin and Cbolaatarin

in den beissen Lösungsoiifteln in nach dem Lösungs-

coefficientrn berechneten Quantitäten der Lösungs-

nfttal galöst, so aobaidet siob balm Sifcaltain das

Lanolin ab, während Cholesterin gelöst bleibt; dar

Niederschlag wird nach dem jedesmaligen Auswaseben

nht den resp.Aetbern mehrere Maie wieder von Neuem
gal6at, aadaaa sdiliaaalieb ainm baiaB CbaleataHn

befreites Cholosterinfett übrig bleibt.

Aus menschlicher Vernix caseosa watde mittels

Cblaraforni das bai 5S—89* aebmaltanda Patt ax-

trahirt; na'.h vorstabandar Matbode von den Glycerin-

fetten und dem Cholesterin befreit, hintorblieb ein

Fell, das siärkste Cboiestolreaciion gab, also Cho-

laatariofatt aain mnaata. Damit itt nnnmabr das

Vorkommen von !,:iT\olin in der menschlichen Vernix

caseosa erwiesen. — Die von Santi gegen die Ver-

wartbang dar Cbolastotraaotian «nr Untaraebaidnag

reiner Giycarin- und Cbolestarinfette erhobenen Ein-

würfe waidan mathodiscb, wia sachlich luräokga-

wiesen.

An daa Fn. laebiadlai daa Fraaebaa waiaan Qad
11 Heymans (29) nach, dass das Myelin der

Nervenfasern wederduich das Neurilemm diffaodirt,

noob duroh Wasaar dia BIganaobafti aiob mit Oamism-

säure zu schwärzen, verliert. Mit Alcobol lässt sich

das Myelin extrahiren, ohne .sein« Eigenschaft, die

charaoteristisohen Myelinformen zu bilden, einzabussen.

Ana dar aloobaliaoban Lfianng wird dnrdi Aatbar ain

weis«»'^ Piilver ausgefällt; die weisse körnige Fällung,

in wenig Alcohol von 40 gelöst, lässt beim Erkalten

klaina starnftfirmiga T&faloban anaerjatattisiian, liüobst

wahrscheinlich Protagon. Die ätherisch-alcoholische

Lösung enthält Cholesterin, sowie die Substanz, die

in Wasser ({uillt, mit Osmiumsäure sich schwänt and

siob in ihren Eigaoaabaftan dam Lecithin des Eidotters

nähert. Das Phänomen der Myelinformationen beruhe

auf der Quellong des Lecithins der Mjelinscbeide, eine

Qnollnng, dia fSr gawftbnliob mit dar Bildnag Ton

Niederschlagsmembranen einbergeht. Die ausser dem

Lecithin in der Myelinscheide vorhandenen Substanzen

spielen dabei eine passive, z. Th. die Hitwirkung des

Wassers modideiranda Rollo. HTalio ist Lecithin in

freiem Znstande oder in loser chemischer Bindung,

während in den Geweben das Lecithin im Zustande

featarer Bindung ist, ao daas es wadar ll7alioferma>-

tionen bildet noch sich mit Osmiumsäure schwärzt. —
In sympathischen Nerven finden sich myelinfreie Fasern,

ebenso im Tractus olfact. vom Hecht, und zwar sind

die myelinfreien Nervenfasern daa S|inpatbiooa naob

dar Anffaasung dar Varif. Narvaafasam mit mjalin-
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fr»lw Mukiolieide, w&hrend die Paaern des OlfactoriaB

zwar mjelinfrei sind, sich aber möglicher Weise von

mjeliDfreien sympMbischen Kftsero anlerscheideo.

Dm iü DMltbaltigwi Htma ond io den CsntraU

Organen von Kühne nnd Ewald entdeckte Noaro-
keratin ist oaoh Kühne u. Cfaitteodao (30) ia

Aloobot «ad A«tb«r, in Magen- and Pcnonamfl ond

in Twrdtoattail Aetzkali (I— Sproc.) nnlöslicb. Eine

auf diesen Eigenschaften bervihendo Methode der Rein-

darsleilung von Neurokeratin aus Menscbeahirn be-

aehnibaa dia VIT. aabr «ingabaad; biarfibar fargl. das

Orip. Dabei ergiebt .«ich nur (lie Schwierigkeit, die

Substanz gant ron Mjelinstoffen zu befreien, was

avob daroh wiadarbaltas ond Tage langas Bxtrabiran

uiit heissem Alcohol und Aetber nicht ganz gelingt.

Für die a?rh»!''»i'» S'-V^tanz ergaben die Analysen

folgende Zusammeuseuuug: 0 56,1 — 58,45. H7,'26

bia 8,01 9 n,4«^14,8S, 8 ],6a-3,3i, 0 80,36
bis 30,85 pCt. Dagegen enthielt gereinigtes Keratin

aus Kaninobeobarn C 49,45, U 6,52, M 16,81 und

S4,09 pCt. und rsata aieb in ksitar Sprac Kalitaags

in längerer Zeit auf. Weiter empfehlen Vff. eine

ebenfalls auf der Unlöslichkett der .Substanz in Airuhol,

Aetber, Magensaft und Iproc. Natronlauge beruhende

Hatbada dar qnaotitativaii BaatinnaDg aoa Ja & g
Nerv, w?!?spr oder graner Hirnsubstanz; auch be-

süglich dieses ansserordentlioh anständliobon and

laitiubendan Varfabraaa ist auf das Orfg. to var*

weisen. Dar Oabalt ron Neurokeratin fand sich für

die myelinfreie trockene Nervensubstan/. /u 1,91. für

graue Substanz zu 3,22 und für weisse Substanz zu

33,77 pCt. Anab Kantnabanlsbar ond Kaniodian'

nieren enthalten geringe Mengen von Naorakaratin

(0,06—0,07 pCi. das fctsofaen Organs).

Piarinsurai A danin, belmVermisobaa wSstrigvr

Lösungen von Adeninsalz und ron Natriumpicrat, als

bellgelber Niederschlag ausfallend, ist nach Bruhns
(31; in kaltem Wasser nur zu '/jj^g löslich. Dieses

Sali aignat deb aar qoantitativan Baatlakaiaog das

Adenins aus wSssrigen nentralen odersrhwarh sauren

Lösungen; zu dem berechneten Gewicht des Adenin

oioaa man pra 100 aam Fiitnt nOQb 8,3 oig btnao-

addiren: da da^ picrinsaure Hypoxanthin bedeutend

laiohter löslich ist, kann man auf diesem Wege beide

laiabt trennen; ans dem Filtrat kann man bei An-

waMoheit von Salsa&nre eto. daa Hypozanthin mittels

ammoniakaliscber Silberlösnng nnffäller. Vf. bat

daraufhin ein Verfahren zur quantitativen Be-

stinmang ron Adanfn naban Hypazaotbin
aufgearbeitet, das durch Controlanalyseo geprüft und

für genau befunden worden ist. Die .Methade lisst

sieb an das allgemein äbliobeTrennungsverfabran von

Xanthin, Qoanin und Hypozanthin anscbliessen. Aus

der Salpetersäuren Lösüng fällt auf Zusatz von Silber-

nitrat das Hypoxanthin und das Adenin als Silber-

filtratvarUndttiigaB aos, wibrend Xantbin gaKat

bleibt. Vf. schlagt vor, aus den fjilberverbindungen

die freien Basen durch Erwärmen mit stark verdünnter

Salssäore abxaqpaitan, annähernd zu neulralisiren und

dia Trannaag baidar darab Vatfinotpiarat ao be-

wirken. Wegen vieler Btanlbaitan Targl. Orig. —
Lässt man wässrige Lösungen, in denen beide Basen

in der Hitze gelost sind, erkalten, so fällt ein amorpher,

kreldeartigar Körper ans aanoaiakaliacban Waaaar

perlenartige Aggregate von Nadeln ans, der, wie die

Uatersucbang mittel« Picrinaäare ergab, aus gleichen

HoleknleD balder Baaaa baatabt, Adeoin-Hypoxantbin,

in Wasser leichter löslich als seine Componenlen;

auf Zusatz von Salzsäure bildet dieser Körper ein

einheitliches Chlorhydral. Diese Doppelverbindung

aabaiat dia Onaaba naaobar biibfimar Bbar dia

Eigf iiscliaften des Ilypoxanlhins gewescti zu sein. —
Schliesslich beschreibt Vf. verschiedene Verhiadangeo

dea Adaoin nnd BjpasaDthin mit Qnaofcsilberohlarid.

Ferner solche des Adenio mit Quecksilberpicrat,

Quecksilber*') aniid und Wismuttgodid
; bezüglich dieser

ätolle, weiche nur ein chemisches Interesse bieten, ist

daa Orig. ainsaaabati.

Nenfki und Rotsi'hy (32 haben die Mctle-

calargro.sse von Haematoporphyrin und (cry-

Stallinisohe m) Bi lirabin nach RaooU Sil baatimmao

versucht, wobei sie das Phenol als Läaaagantittel be-

nutzten. Die in verschiedenen Bestimmungen erhal-

tenen Zahlenwertbe liegen zwar innerhalb weiter

Offansaii, laigaii «bar mit Siabacbatt, daaa (Hr balda

Substanzen die einfache Formel C,,,H, ,N.jOj (niabt

C,,H|,N40«) zutrifft. Nun wird nach Mal; Biliroblo

d«rab Natrionanalgam so Urobilia radoairt; bei dar

Radnction von Haematoporphyrin mit Zinn und Sals-

sSure (oder Eisen und Essigsäure" entsteht ein dem

Urobilin ähnlicher, aber nicht mit ihm ideutiscber

Farbataff, der insbesondere dnrab gritasora Baatändig-

keit vor dem Urobilin ausgezeichnet ist. Eine ähnliche

Umwandlung erleidet das Haematoporphyrin zum Theil

aoob in Organiamoa; iiaob snbaatanar linspritiDBg

von 2 g der wasserlöslichen Natriumverbindung des

Haematoporphyrin beim Kaninchen wurde ein urobilin-

reicher Harn entleert, der daneben noch unverändertes

Haematoporphyrin enthielt. Znm Maahwaia daa Ura-

bilins wurden 10— 20 ccni Harn mit HO! angesäuert

und mit 5—10 ccm Amylalcohol gelinde durcbge-

aebiittalt; dia klare obara Amylalaobalaobioht saigt bat

der speolroscopischen Untersuchung das Absorptions-

band im Blau; zur völligen Sicherheit wird die Losung

mit einigen Tropfen Chlorzink (1 g ZuCi, in lOOccm

Stark ammaniakalisohem absoluten Aloohol) varaalat,

event. filtrirt, worauf bei den geringsten Spuren im
Urobilin die schöne grüne Fluorescenz auftritt.

Zor KaantDiaa dar tbiarisebeo Maiaaina
liiferl Abel ("^S), der unter N e n ck i's Leitung ar-

beitete, einen Beitrag. Neben dem Blutfarbstoff und

dessen Derivaten einerseits, den aabwarsan Qawaba»

farbstoffen, den echten Melaninen (Ptgmant dar Obort-

oidea. der schwarzen Haut und Haare, melanotiscber

Sarcome}, welche stets eisenfrei sind, anderer^its

apraobea somai dia Patbalogan von aiaaDbaltigan

Melunineii, oder eisenhaltigem Pigment, wenn sie

braunschwarze Körner antreffen, welche durch Schwefel-

ammoB sobwava, dorcb Saissänre und Ferrocyankaliom

blaa gaf&rbt werdao, wibrand doab, wia Tarf. nit
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Beobt beryorbebt, dttw RMclionen nar auf Eisenoxy d-

salze oder Eisenalbuminate weisen. Nicht viel besser

ist die (är solche Eisenreaction gebende Körner ron

Heamann eiogefiihrte Bezeichnung «Haemosiderin",

Verf. hat sicli aus Eisenoxydul- wie Oxydsalzen in

•aarer wie ailtaliscber Lösung Eisenalbuminate duge-

8l«IU vtid sieh davon Qbemagen Ufnom, 4a« die

künstlich bereiteten Fisenalbuininale, seien es Oxydul

-

oder Oxydalbuminate, obwohl ein Tbeü des Eisens

sehr fest baftet^ doch den grössten Theil ihres Eisens

laieht an Salisäuto abgeben; es können also jene

brannschwarzen, mit Salzsäure und Ferrocyankalium

aiob blau färbenden Körner sehr wohl Eisenalbuminate

Min. Waitsr ist Verf. dara SlMife^gan, an Kanin-

chen iini! Vei^rschwcinehen sulicutan und intramus

oolic ausgedehnte Blutextravasate zu erzeugen und

na^ 8—SWtHdwD das axtraTaaatbaltige Bindegewebe

Xtt ontwinoheD; siets konnte er an den dunklen Kör-

nern sowohl auf Eisonoxyihil wio auf Eisonoxyd

Reactionen erbalteo. Dass mua bei den microscopi-

sebeo Untenaebungen das EfMu nnr in Pom de«

Oxydes vorfindet, kann darin seinen Grund haben,

dass das leicht oxydable Eisenozjdul an der Luit in

Eisonoxyd üborgofahrt irird. — SobHoMitoh polenitsfit

Verf. gegen M.Wallach u. Hamburger, TOn denen

der Erstere das Melanin eines Haulsarcoms fron

Neocki als Pbymatorbusin beieicboet), Letzterer das

Molaoin «inoa Sarooma an dar Floon dsonhalUg ge-

fanden haben wollen.

Im Ansobluss an die Roaenbaob'sche Harn-

BaaotiMt mit Salpatenian hat Roain (34) das

Indigoroth einor aiiaftlvliobon Qntonnobung nntar*

Aus käuflichem iudigo gewauuU. ludigotoih durch

Anikodien mit CUoroformt AbdsatilliraD dat Antugas
ur 1 Bi^-i-ideh Ins Rückstandes mit Aetber: aus dem

couceolrirteu Aeiherauszng crystalUsirt» das Indigo-

rotb in aobtaen dnnkel-rofbbraiinen bistobwarsrothan,

im durchfallenden Licht granatrothen Nadeln oft Ton

Centimeterlinge oder in ebenso gefärbten rhombischen

Plätteben aus. Zur Darsleilung aus dem i^aru verfuhr

R. fotgondamaassen. Eine gross« Mango von geaig*

netem Harn wurde mit bas. essigsanrem Blei voll

Ständig ausgefällt, aus dem Fiitrat das Blei mit Salz-

•In» entfernt, dann daa Filtiat mit Salpoterainre

fersetzt und bis zum Auftreten dunkler Purpurfärbung

erwärmt, dann mit Natriumcarbonat fest neutralisirt

und filtrirt. Der ausgewaschene und getrocknete Nie-

derschlag wnrd« nun genan so, wie k&afliober Indigo

behandelt.

Die Analyse beider, aus dem Indigo und aus dem
Barn dargestellten Priparate fibrt« an der Formel

CfgHigN^O-j, welche mit dem von Baeyer dargestell-

ten kunstticheo Indigoroth und gleichzeitig mit dem
Indigoblan übereinstimmt. Die Eigenschaften beider

Indigorolhe stimmten mit einander überein und gleich-

leitig mi' den von Baeyer für da.s kün.sUiche Indi<»o-

roth angegebenen. — Auch bei der Jalle'scben Indi-

«aaprob« bildet aiob Indlgorotb, beim Brwirman mehr,

»10 in dar Kilto. BoaondoH reiobliob bildet aiob In>

digoroth aus den an Indoxylverbindungen reichen

Harnen, meistens zusammen fallend mit starker Indi-

canreaction naob Jaffa und starker Rosenbaob*s«hor

Reaction. Auch normaler Harn giebt etwas Indtgo-

roth, welches nach R. überhaupt stets der RothfErbung

des Harnes bei der Jaffe'schen Probe etc. zu Grunde

liegt. Die Gegenwart von Seatolbrbatoff atollt R. mit

Bestiratiitbcit in .\brede. Der einzige rothe Paibatoff,

welcher neben dem ladigoroth noch in Betraobl kom-

men kann, ist naeb ft in manoben Fillen daa Ton

Nenc^i und Sieb er beschriebene Urorosein nnd die

Vorfarbung des normalen Harnfarbstoffs beim Behan-

deln mit Saure. Von diesen Farbstoffen ist das Indigo-

rolb dadnreb u iiDtoraobeldon, dasa man den Ran
nach dem Behandeln mh SatjietersEure oder J^alrsaure

and Chlorkalk mit kohlensaurem Naltoo alkalisirt und

dann mH Aotbor «obatlall: ftrbt aiob dir Aotbardnbot

carmoisinrotb, io kann es aiob nnr nm Indlgorotb

handeln.

Es handelte sich nun noch am die Frage, warum
ana domsalbea Harn bei gewlaser Bobandlnng mebr
Indigoroth, bei anderer mehr Indigoblau entsteht.

Verf. fand nun, dass der bei Erhitzen entstehende

Dampf des Indigoblan niobt nnr den Streifen daa In-

digoblan im Orange, sondern auch den des Indigoroth

zeigt und es gelang ihm auch, Indigobtau durch Subli-

maiiou u. 8. w. zum Theil io Indlgorotb überzufäbreo.

Aaf diesen Umatand fübrtVerf. die ThataadM ttiOok,

dass aus dem Harn in der Kälte mehr lodigobUlt, iu

der Wärme mehr Icdifforoth entsteht.

Thierfelder (3ä> iiai seine Versuche über die

Redaotion dar Qlyenronaiure darobHatilum-
aTnalgäin wieder aufgenommen und ist dieses Mal zu

einem cryslallisirtem Prodaot gelangt. Die Rednotion

erfolgt sebr langsam; sie wird dueb fortdataemdea

Schütteln befördert, ist jedoch bei Anwendung von 2 g
Glycuronsäure anch nach ^0 ständigem Schütteln noch

nicht beendigt. Nach Beendigung der Keductioo er-

bält Verf. anf einem Wege, betreflii deason anf daa

Original verwiesen werden muss, kleine, farbloaOt

harte Cryslalle vom Schmelzpunkt 178— 180, etwa

S5pOL dea Oewiebto der Qlycuronsinre. DieAnaljao

ergab die Formel C«HtoOg, offenbar das Lacton einer

Säure von der Zusammensetzung CgII,20,. Die Sub-

stanz bat einen schwach süssen Geschmack, ist in

Wasser leiobt Ifoiiob, wenig löslich in heissem Alcobol,

nicht in kaltem. Sie wird durch Rleiessig nicht ge-

fällt, sondern erst nach Zusatz von Ammoniak.

Die wiasrige Lfiaong vermag ttei Gegenwart von

Alkali Kupferoxyd in Lösung zu halten, jedoch nicht

zu reduciren. Von Salzen wurde das Baryum-,

Calcium- und Kaliumsalz dargestellt, sämmüicb un-

erystalliniaeb. Dia SobatM« aelbit erwiea aicb reobta*

drebend nnd swar betmg ''D &G,t, da« Caldamaal»

dagegen linksdrehend '^D == 14,45, die Säure selbst

optisch inactiv. Die Substanz ist mit keiner bisher

bekannten identisch.

Unter Lettnng von Banmann und naob daatan

Metbode bat Kneny (36) die Beiisoes&ureeatar
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d«r Koblebjdratf dargMiellt, tndem er LSmngen
d«r Kohlehydrate mU Benzoylchlorid and einer ent-

sprechenden Men^e von Natronlauge scbütteltt>. Aus

dieser rein chemischen Unlersucbang soll hier nur das

WeeentHebe «Meigegeben werden. Bei der Der*

steünng solcher Benzo.vlverhinflungcn entstohf^n . wie

schon Baam&nn angegeben, keine einbeitlicben Sub-

tlAfiseo, «ondern Oemenge hdher nnd niedriger benioj-

lirter XOrper; diese Gemenge lassen sich meist nicht

trennen, weslialb auch ein scharfer Schmelzpunkt nur

in wenigen Fällen beobachtet wurde. Das Kohproduct

dea TlrMbansnAeresters etiamt neeh der Analyse »n
besten mit einer Tetrabenzoylrlextrose überein; aus

Sssigsänreaohydiid umorystalliairt, erhält man aber

gnt amgebtldele Crystalle, deren Zaeemnieneetzang

gut dem Pentabenzoat entspricht. Verdünnte ( proo.)

TraubenzuckerlSsungen geben eio Estergemengfo. dessen

/.usaaioiensetzung dum Tetrabenzoat am nächaleri

kenint. Deitme nnd GelaetMe werden, denAofeben
v-i Str.-iup gemäss, vollständig benzoylirt :

V^i -^^n

anderen Kohlehydraten (Säccbarose, Laevuloae, Mal-

tose, Qlycogen, Dextrin) bleiben eise oder mebrere

Hydroxylgrappen dem Benzoylrest nnzugänglich. Alle

diese BenzoCsäurerester werden durch Behandlung mit

rauchender Salpetersäure paruell verseift. Bei der

Veneifnag nittelat Alkalien teigen die Beneoate der

Glycosen die grösste BeständigVeit, etwas weniger die

der Secobarosen; sehr leicht verseifbar sind das Ben-

loytdeztria nnd glycogen. In der Kille beobaebtet

man bei den Benzoylglycosen beim Stehen mit Ter-

dünnter Alkalilange erst nach 6 Stunden beginnende

Verseifung, beim Erhitzen zum Sieden erfolgt dieVer-

teifimg aebr bald, iak aber avob nach langem Kochen

f?nr7 UDTollständig; eine glatte Verseifung bewirkt

eine aicoholiiche Lösung von Natriumätbylat. Dagegen

werden daa Benaoyldexlrin and 'glycogen aehon beim

blossen Stehen mit iOproc. Natronlauge in kurzer

Zeit vollständig verseift. — Bezüglich der Beozoe-

s&oreesler des Qlycosamins und einiger Glycoside

(AnyfdaUii, GtaUMn, Arbntin, Sattein) Targl. daa

Orig.

Donath (37) giebt eine neue allgemeine Reac-

tion auf Stickstoff an.

Erhitzt man N-baltiga eiganiscbo Sabetaaaen der

eataebiedeDstoQ Kirpafgrapipen mit Eaiinmpcrmangaaat
und einer bei gew5bn lieber Temperatur gesättigten Kali*

lauge lum Kochen, so erfulgt Oxydation unter Büdnng
N-haltiger Säuren. L&Sbt mau sie abkühlen, verdüont

miissig mit W;^.ser , reducirt den Ueberschuss des

PermanganatB mit einigen Tropfen Alcobol und iiltrirt

vom Mangansaperoxyd ab, so kann man im Filtrate

allemal die G^nwart von salpetriger Säure (mittels

Diphenylamin in sobwefelaanrer L5sung) nachweisen.

Nor einige der geprüfton Substanzen gaben mit Bnicin

und concentriiter Schwefelsäure die Reaction auf Sal-

peters&are.

Den Vorschlag von Wilfarth, bei der Kjel-

dahl 'sehen N-Bestimmnngder englischen Schwefel'

siore PhosphoreiaraaBbydrid «aBaeetaen and doreb

Beigabe von etwas Quefksilber die O\y>l'ition der zu

untersuchenden organischen Substanzzu beschleunigen,

bat Argutinsky (38) für sehr empfehlenswerth ge-
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fanden nnd beaebreibt genan, wte man im Eiuelnen

zu verfahren hat. Er giebt auf I Liter englischer

Sihwefelsiiure 20(1 g IMiosphorsaureaiibydrid, nimmt

von der Mischung zu jeder Bestimmung gegen 21cciu

and lagt etwa 1,3 g Qoacksilber btnu. Auf dteae

Weise lässt sirh llarn in weniger als einer halben

Stande, Fleisch, Koth etc. in 1— 1'/, Standen voll-

atindig entfirben nnd oxydiren. Die Oxydation und
die nachfolgende Destillation dea gebildeten NH^
mittelst Natronlauge wird in demselben ronden lang-

halsigen Kolben von 200 ccm iubait vorgenommen,

der Kolben mit einem SoUaagenkliUwr md einer, die

titrirte Sänre enthalten -len f' firmigen Vorlage ver-

bunden. Wegen der Anwesenheit von Quecksilber'

anidrerbindaDgen in dem zu deatillirenden Qemiseb

mnss vor Beginn desDeslillirens Schwefelkaliumlösung

(12 ccm einer Lösung von 1 Theil Scbwefelkulium in

a Tbeile Wasser) zugesetzt werden. — Fäces wer-

den, mit 800 ocm reiner 1 proe. Sobwereldiore ange-

rührt, zur Trockne eingeil^impft und Ton der aspbalt-

artig schwarzen Masse ein aliquoter Theil oxydirt.

Von feateii oder breiigen Nabrangamitteln ntmmt man
zu jeder Bestimmung 1 — l'/j g< vom Harn 5 ccm;

N-arme Substanzen, wie Bier und Wein, werden nach

Zusatz weniger Tropfen Schwefelsäure eingedampft

nnd von der concentrirten Plüaiigkeit ebenfalls 5 com

genommen. — Bei der Bestimmung chemisch reiner

Stoffe, wie Harnstoff, Uippurs&are, Leaoia, Tyresin,

Beniidin n. A. betrugen die DiHeransea dea gefundenen

gegen den berechneten N-Oebalt: — 0,02 bis -j- 0,81

pCt., meistens aber nur -(-0,1 bis — 0,1 pCt.

Ltebermann (39) hat schon früher angegeben,

dass sich dem Hefenuclein durch verdünnte Säuren ein

Korper entziehen lässt, welcher als Ursache der cha-

racieristiscben Eigenschaften des Kaoleins angesehen

werden mdsae und Metaphoapboraiiire aei. Von-

mehr bringt er weiter folgende Beobachtungen bei.

Die gewonnene Barylverbindong, aus essigeaarer

LSaong durob Obl«rbaiy«m arhaiteD, giebt «rit naafc

dem Kochen mit SIluan die Reaelion auf Orthophoo*

phorsäure; sie enthält nur Baryam and Phosphorsänre,

ihr Phosphorgehall beträgt 20,9—23,2 pCt.; meta-

pboapboraanraa Baryt verlangt 81 pGt. P, alle anderen

in Betracht kotnnienden P- Verbindungen enthalten nur

10,3—24,3 pCt. P. Durch verdünnte Säure wird

dem Naoleia aller P entzogen.

Rosenberg (40) giebt eine neue Reaotton
auf Harnsäure an. Versetzt man den Harn vom

Ueuschen mit etwa dem gleichen Vol. einer ,^proc.

PbeapborwolframaSnieldsang nnd einem Tropfen Kali'

oder Natronlauge, so entsteht eine blaue Färbung,

welche durch die Harnsäure bedingt ist. Die Keaction

berabt auf einer Rednotton nnd kann anob donb
verschiedene andere, in der Kälte redocirende Kirpat

hervorgebracht werden (Zucker u. A,); von den nor-

malen Harnbestandtbeilen kommt indess ausser der

HamsSare keiner in Betraobt.

Setzt man nach Kossei nnd Obcrmülter

ZU 10— 15g in Aether gelösten Fettes eine alcoboli-

aebe LAsang von Katrittmaleobolat (und zwar 8
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bis 3 K OMt. N«tdnn in 15—20 mu Aleabol g«Ust),

80 erfolg! schon in «ler Külte v o 1 1 s t fi n d i ia;e Vor-

»eifuDgi der SeifouDiedsrscbUg ist leicht fiUrirbar,

sodaM nMn tll* in Mku gtUatoo Bestudtlisils toU«

ständig voo dwSiifil tnnntD kann. Für quaniitetiTa

Bealimmun^n ist es rnthsam, erst nach 24stündigem

Stehen die Seife abzofiUrirea. Nicht aar die gewöbn-

li«h«ii Pette, Madam Moh andaira FaUaSnratUiar, «i«

Wüüratb. Wachsarten, ja sogar Wollfett (Lanolin),

werden so schon in der Kälte Tollst&adig zerlegt. Aas

dam Flllrat foin Safftnnfadaischlag kann man mit

Leichtigkeit Cholesterin bezw. [soc^olesterin darstellen.

Auch Lecithin wird daroh MatriamaloalioUt in dar

Kälte Teraeilt.

Z4laski(tf)wai8taafdiaWiehligkaitaiiiarg»naDan

Keontniss der V^rtheilung dos Eisens im Körper hin

and giebt genaae Vorschriften aar Anatellaog mAcro-
ond mieroohaniaehar Eiaanraaotiooan in daa
Geweben, sowie zur Äafbewahrong solcher Prä-

parate. Organslüclio von (ipr Grösse, wie sie sonst

zur Erhärtung histologischer i'raparate üblich sind,

lagt au Mf 14 Stmodaa tu 65pn»e. Aleahol, dMin
in ein Hpfäs? :las Vis znm Halse mit 9Cproc. Alcohol

angefüllt isi, dem einige Tropfen gelbes Schwefel-

annonlmn binzugesetit aind. In M Stundan nlmint

das Präparat, wenn es irgeud merklich eisenhaltig ist,

nicht nnr auf der Olerflüche, sondern auch im Innern

eine grüne Färburtg an. Die defimiive färbung ge-

sabtabt in AfaMltttaaa Aieohol. Will man aia aalobaa

Präparat längere Zeit aufbewahren, so muss man zu

dem absoluten Alcobol etwas Schwefelammoo hinzu-

satian. Aaoh ?arbar figleirta odar an massa gaürbla

Präparate eignen sich für diese Behandlung. — Zar

Anstellung der Reaclioii mit Hbodankalium werden die

betreffenden Organsliicke auf 24 Stunden in 65proc.

Alcobol gelegt, dann anf 2—3 Taga ootar biafigem

Umschütteln in eine 1 proc. Losung von Rhodankalium

in 96proo. Alcobol, dann wieder in 65 proc. AI ohol

TttB 1 pOt. Oabalt »n RbodanWünm, sebUassUob nacb

24 Stunden in Atcobol von 9C pCt. mit 1—2 pCt.

Gehalt an Salzsäure. Die Aufbewahrung ond Con*

sarrirucg geschieht in absolutem Alcohol. — Bbaoaa

verfährt man bei Anwendung von FerrocyankaliuD

oder Ferricyankaliom. Witl man die Präparate färben,

so masa dieses nachträglich geschehen, da viele

Parbatoffa dar Einwirkung dar Saiss&iira oicbt

widerstehen. Verf. gelang so die Eisenreartion

eines ganzeu Embryo, ja sogar antargliadarter kleiner

Tbiara.

Zur quantitativen Bestimmang von
Queck?! über in thiurisfhen Organen nach Ver-

giftung mit Aetzsubliniat verfuhren Ludwig und

Zillnar (43) aa: das carklaioart« Organ wird mit

dem gleichen Gewicht 30 proc. Salzsäure 2— Sinn

den lang bis zu völliger Lösung gekocht, zur Ver-

hütung der Abscheidong von HgS, nacb dem Ab-

kühlen auf 60 0, Kaliuojcblorat eingetragen, im

J'Mtnit .Ja-^ Hg durch Zinksl:ml .msgofällt, letzteres

«luich Ulaswüile abiiilrirt, getrocknet und in einer

Varbrannnngsröbra arhitxt; dia D&mpfa straieben durch

aina Sabieht van giilbandaiB Kapfarasyd nnd ga^

braniitom Kalk und werden dann in einem n-formigen

Rühre condensirt, das abgesprengt, getrocknet, ge*

wogen, dann daroh Erhitsan Tom Hg b^rait UBd

abermals gewogen wird; die Gewichtsdifferenz ergiabt

die Menge dos algfschiedencn Hg. Verff. überzeug-

ten sich, dass bei Zusatz einer bekannten Meoga

SabUmatUSaaog la ja SOO g Organ 90—96 pCt. das

Hg wiedergefunden werden Zur Unters i ! ur.g dienten

dia Organe mit Sublimat vergifteter Hunde, sowie

Laiebanthaila von mabraran ao Hg -Vergiftung Qa*

Starbener. In Bezug auf dia VarthailUBf daa Hg nacb

acuter Vergiftung mit .^etrsnbümat per os verbieUen

sich Menschen and Hunde sehr ähnlich. Im Dickdarm

ist dar Hg-GabaH grSssar, als im Dfiaadarm, wobl im

Zusammenhang mit den anatomischen Verändeiungeo

im erstereni aux bei sehr bald nach der Vergiftoog er-

folgtem Toda flndat sieb im Magan nod DSnndarm

mehr Hg, als im Dickdarm. Der Hg-Gehalt dtr Leber

ist relativ gross 'Spuren bis 7 mg Hg auf 100 g
Leber); noch reicher daran ist die INiere (bis 17 mg
Hg pCt), atwas irmar dia Mtls^ dia Galla antbilt nur

wonig Ilg, mehr die Schilddrüse 'bis 3 mg pCt ),

wenig die Langen, noch weniger das Gehirn, in der

Kegel nur nnwigbaia Spuren, abansa dta Knoahaa.

In den Muskeln fand Sieb nur wenig, selten wägbara

Spuren. Von der Leber und Niere wird 1!^' lange

reiiniri; aus diesen konnten noch 5 Wochea n&cä Ge-

nusa aiaar SablioatUtaang dantlieba Sputtn t»b Hg
abgeschieden. Ist die Ifg Vergiftung durch intraute-

rine Irrigation mit Sublimailösttog, daroh Einführaog

an sohwafaisaaraBt Hg per m odar dnrob aabmrtana

Ii^eclion von matallischem Hg in Form von grauem

Oel erfolgt, so war die Localisation des fTg in licn

einzelnen Organen sehr ähnlich derjenigen, welche

naob innariifibar Binfubning van Aatisnbliniat gafnn-

den wurde.

Zur Kenntniss der Wirkung der ungeformten
Farnanta bariablat da Jage r (44) über folgende,

(wenn richtig, Ref.), höchst aufl&lliga Versuche. lo

Glyrorin aufbewahrte und mit Wasser reingewascbeno

i'ancreasstückchea wurden iu Äetber eiogebraclit, der

auf ainar SUrkamisehung sebwannt dia Stirke wurde

in Zucker umgesetzt. Dasselbe Pancreaastückchen

wurde nahe über der Stärkemischaog in dar Luft auf-

gehängt: in dar Stirkamisebnag wnida tretidam

Zucker gebildet (I!). Daraas g^ hervor, dass

cheui'.sche Fermente, Enzym?, wirksam sein können,

ohne dtu gähruiigsiähigen Korper zn berühren, und

dass aa mögliob ist, dniob indüfaranta Hadia (1) dia

Formentation zu übertragen. Die .\nschauungen. die

Verf. daraus Uber die Natur der Enzyme zieht, sind

dam Raf. nicht aiattndiich gewordan.

Keilner, Hori ond Nagaoka (45) liefern einen

Beitrag nu Kenntniss derinvertirenden Fermente.
Die 2ur Beruitung vou Keiswein, Alcohol, sowie von

gegobrenen NahmngamitWn in Japan banntata atärka-

nnibü.lende Substanz, Koji, besteht ans gedämpftem

Heis, auf welchem durch künstliche Au^^aat eines

wabrschainlicb tniu Ganns Enrotium gehurigen Pilzas
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ein scbneeweisses Mjf^cel zur Entwiok«lang gebracht

«ird. Di» V«rir. sMItM taaidigt fmt, dws b«l

dieser ppTrr r-tinjng des gedämpften Korns von Reis

oder Gerste eine Erwärmung um 13— IT^C. «rfolgW

IK« TiootonsotHitBra des Koji zeigt gegeaflbar der da
verwendeten Reis bezw. Gerste eine relative Zanabmean
allen Bestandtheilen, mitiasnahmeder Kohlehydrate, die

zu 7— 9pCt. eineZerstörang erlitten za haben acheinen

;

•jn andern leebl bedBehUioher TheO denalben, 6 bis

II pCt., ist in Maltose, ein geringerer in Glucoso

üb«rgef(Uut worden. Das Koji enthält ein kräftig in*

Tartirendw Ferment, welebes Robniioker in Deitteee

und T.ä?o!ose. Maltose in DextrOM Md Stärke in

Dextrin, sowie Maltose und Dextrose verwandelt, wo-

gegen Hilchzacker und Innlin von demselben nicht

rettadert werden. Da dae gewSbnUebe lofertin der

Hefe Maltose und St:irVo [unverändert lässt. so ist das

isTertireode Ferment des Ki^i davon durchaus ver-

schieden, «Mbalb Verff. ibm evr Untenoheideng den

Namen „InTertase* beilegen. In grosseren Haufen

oder bei roarE^plhsfter Ventilation aufbewahrt, büsst

das Koji seine tiiTerlireade Wirlisamkeit ein, wahr-

aebelalieli dureb SlamblMung. Die Verff. beben nnn

festgestellt, dass Müoh-nnre, zu 0,05 pCt. dem Koji

lugesetzt, die Inveitirung besobleanigt, daas dagegen

bei 0,1 pCt. lilebsinre die Wirkveg der Inreitese um
*/«»bef 0,8 pCt. Hilobsiore am ^/^ abgescbwiobt wird.

Zusatz von Kochsalz zu 2 pCt. setzt die Wirksamkeit

der inverUse auf Vs
—

' 3 herab, aber selbst in

15—95pioe. HaOl-Urang betrigt die Wirksamkeit

günstigen Falles noob '
,
— derjenigen ohne

KaCi-Znsalz. Da Koji in Mischung mit KaCl, ge-

dimpften Sejabebnen und anderen Stoffen snr Dar-

stellung des in Japan verbreiteten Nahrungsmittels

Miso und einer Sauce Sboju verwendet wird, von denen

ersteres ti— 12, letztere bis zu 16 pCl. NaCl enthält,

se kann anch in dissen das Koji noch als Triger einer

sebr langsamer! oft Jahre langen Gäbrung wirken.

Wiesner hat vor einigen Jahren angegeben, dass

in den Ornnmi* and Sebteimarten, sowie in denjenigen

pflanzlichen Geweben, welche sich in der Gummi- und

Schleimumwandelung befinden, ein Ferment rorkommt,

„das Gummiferment**, welches die Ligenschalt

bebe, Cellulose in Gantmi oder Schleim umzuwandein,

sovrie aus Starke Dejtrin zu lilden. Dasselbe soll

gleichzeitig Gaigakbarz bläuen und die Reaction mit

Orein und SalssEure geben (FarbatoiTbildang}. Diesen

Angaben tritt Reinitzer (46) entgegen. Die An-

nabme eines Cellulose lösenden Fermeatea stützt W.

darauf, dass L>ösungen von Gummi arabioam Stärke*

kleister klärt, R. wendet dagegen ein, dass die sog.

Stärkecellulose von der gewöhnlichen Cellulose gänz-

lich verschieden ist, wie schon daraus hervorgeht,

dass die Stftriieoellttleae nikeh Brown nnd Heren
beim Kochen mit Wasser zu * - in Lösung geht, der

Rest beim Behandeln mit schwacher Kalilauge, was

1>ei der wirklioben Cellolose bekanntlich nicht der

Fall ist. Abweiebend von W. fand K., dass Gummi
aus Starke «tingefähr 40 pCt. einer reducirenden

Zuckerart' und wahrscheinlich gleichzeitig Dextrin

bildet, während W. die Bildung einer redacirenden

Snbatam in Abrede stellt, sowie weiter, dass Qnnuni

an sich schon kleine Quautitüten an Zucker enthält.

Di» aOrcinreaction " geben die varscbiedensten Koble-

hydrate; es Hegt also dnrebaas kein Omnd tor, sie

gerade auf das «Gnmmiferment* zu bezieben. Da
sich W. bei Nachwei.s des „Gammtfermentes* vielfach

ausschliessiicli auf die Orcinreaction stützt, so fallen

anob alle Seblnssfelgeiongen betreffs der Verbreitung

des Gummifermenles in Pflanzcnlheilen. — Bezüglich

der weiteren Erörterungen über die OroinreaotioD moss
anf das Orig. Tsnriesen werden.

Winogradsky (47) hat slob mit der OttUnr
der nitrifioirenden Mioroerganiamen be-

soüäftigl.

W. weist darauf hin, dass es bisher niiAit gehin-

gen sei, die nitrificirenden Bacterien des Erdbodens

and des Waasers zu cultiviren, der Grand dafür sei,

dass diese Baeterien die nbliohe Gelatine als Nlhr*

mittel n. s. w. sein (die Richtigkeit dieser Angabe
kann nicht zugegeben werden, es sind schon eine

ganze Reihe von nitrificireoden Ürgaoismen bekannt

nnd doreb Gelatlne-Cnltiu iselirt. Ref.). W. hat ge-

f iri^en, dass die nitrificirenden Baeterien, von welchen

er eine nähere Beschreibang nicht giebt, sich in Waaser

TermebieB, welebes keinerlei organisohe VibxstoffS,

sondern anrCO, ondNH, enthält. Sie sind alsonaoh W.

ebenso wie die cblorophylhaitigen Pflanzen im Stande

organisclie Substanz aus anorganischer aufzubauen.

Die pbysiologisehe Wirkung der bfdro*
lytiscfaen Permente hat Hildebrand (48) an

Pepsin, Invertin, Diastas«! Emulsio, Hyrosiu and

Chjmosin (Labrerment) sndirt. Die Ftermenlstoffe

wurden möglichst rein dargestellt nnd zum Zweck der

Verhütung einer event. Ueberiropfung pathogener

Keime in 0,1 proc. Sublimatlösnng eingespritzt.

Sehen 0,1 g Pepsin, Invertin oder Diastase, sogar

schon 0,05 g Emulsio oder Uyrosin, saboatan injioirt,

fübreo bei Kaninobeo in 2—4 Tagen zum Tod; bei

Hnndea von Pepain oder Inveiiin erst 0,1—0,9 g pro

Körperkilo. Die Injection ruft zunächst Temperatur-

Steigerung, n Fermentfieber" hervor, meist schon

IV j Stunden nach der Einspritzung beginnend und

4—6 Stunden danach die Acme erreiebend; am Tage
vor dem Tod sinkt häufig die Temperatur bis unter

die Norm ab. Die Temperatursteigerung beruht zu-

meist auf Veimindening der Wirmeabgabe. bei Hund
und Katze auch auf Vergrösserung der Wärmebildung;

vergl. hierüber das Orig. Von Krankheiissymptomen

tritt Schwäche und Mattigkeit der Thiere in den Vor-

dergrund, bei Ilunden auch Zittern und taumelnder

Gnng, Ueberempfindlichkeit der Haut, schliesslich

Dyspnoe, Erbrechen, Coma. Bei der Section fallen

reiebliebe Binorrbagien im Traetos intestinalis, im

Endocard, z. Th. auch in der Lunge auf. Die Fer-

mente schädigen als Blutgifte die rotben Blotkörper-

cben ond rufen so eine hämorrhagische Diathese her-

vor. Das Fermentfieber ist ale Raadien des Organis-

mus, nl.s Schutztnassregel anzusehen; künsllii'h

erwärmte Tbiere sind gegen die schädigende Wirkung
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dtr PsriBMito gua oder thtilweii» g«ac1ifiUt. Dt»

Fermenlitijcction orziMig; zanärhst eine verminderte

Qerinnungsteodenz dea Blates, besonders slark bei

intnTsnfiser Binffibnrog; weiterbin folgt dun eiu
Phase gesteigerter Qerinnungstendenz, die &aoh in

den reichlichen Thromlosen Jes Seelionsbffundes zvini

Aasdruck gelangt. Die pflanziicken Fermente scbeiuen

gßgw dieViriB» t«tist««tcr m sein ab dfo tbi^ritehen,

daher anrh das dnrch sie erzeugte Fieber länger ilauert

Eliminirt worden die FermeoU z. Tb. darcb die hie-

ran, zum kMnmn Tbeil anoh doiüb dtn llag«ad«m*

canal. in dem ausser den hämorrbagisohen Infarkten

auch Sohleiiiihaiitdcfecto mit gpschwürigon Rändern

oaclizuweiseo siod. — lo einer Nacbscbrift (üglVerf.

binsn, dass wenn man 2 Tropren deBbrinirtes Blut in

0,4 proc. Kochsalzlösung bringt iinil so das Hämoglobin

auflöst, und man fügt dann zu einer Prob« Fennent-

IfisQng bina, n der andsren niobt, bringt beide in

den Eisscbrank und scbichtet über der Oberflüche

der Proben Oel zur Verhiilung des U Zutrittes, so ist

die fermenthaltige schon nach 24—48 Stunden redu-

cirt, während dies in der fermentfrelM noob nach

7 Tagen nicht der Fall ist. Die Gegonwart TOn Fer-

ment begünstigt and beschleunigt also auch die Ke-

daolrbftrkett dea Oxybaeuofl^obtn.

[LSonberg, Ingolf. Beitrag aar Kenntoiaa der Kl-

«eiwkSrper der Niere nnd der Harablaae. Upsala For*
haadlingen. p. 580— 594.

L. bat einige Untersuchungen üLt-r ilie Atbumi-
nata derliiiere und der iiamblasenscbleim-
bant bei« Rindvieb aosgefGbrt mit beaonderar Ilü«b>

siebt auf tlio Frage von der Gegenvt'art det Mnoinei

odes lies mucinahiilicben Eiweisses.

Die iNierei) wurJcn so pr&parirt, daas die Kinde und
da» Eark so gecau wie nur irgend möglich von ein-

ander aepaiirt Warden, was dadarob bewirkt wacde,
das» Ji. mit den Messer dem GeAssnelae, daa in der
Grenze zwischen den beiden Schichter: -^f^hi f'-i!^;te. Die

Rinde wurde in der Fieischmlihle gemahlen und wieder-

holte Mate mit Wa.sj»:;r behandelt, bis dieses vom aus-

gelaugten Blute nicht langer gefärbt wurde. Nachdem
wurde mit schwachem Alkali = 0,05—0,1 pCt Natron-

taofe extrabirt. £• seigte sieb, daoa die Bind« ein

Nnoleoalbamin, dessen Stiekstoffgebalt 15.87 pCt be-
trng, enthielt Dieses gab bei Digestion mit Magensaft,

0,2 pCt. Salzsiiure c-nthaltt-nd, KLÜlung vCin NucleVn.

Der Fftrb.sti>lY in der Corticalsiibstanz der Nifre. welcher

in der einen oder anderen Wei&m aa die ProteTostoiTe

daselbst gebunden sein mochte, zeigte ein eigentbüair

liobee Terbalten. Bei der Bebandliug mit kaltem
Waaier wurde er niebt ge15st, beim Koeben aber mit
Wasser ging ein gelber Farbstoff nf'bst dem oben er-

wähnten Nucleoalbumin in Lösung iiler. Als dieses

mit Essigsiiure später ausgelallt wurde, war die Fällung
fast rem weiss, da& Fillrat aber iortdauerad gelb gefärbt.

Es fluorescirte auch stark in GrQn und die Tärliende

Sabslanz konnte mit Bleiaeaig gelallt werden. Diese
FitloDg wurde mit eehwefelslntehaltigem Aleebol de-

eenponirt* Die so erhaltene Lösung wurde mit Am-
moniak fibersättigt und mit Cblorzink gefällt ^ die

Chlorzinkfällung wurde von Neuem in Ammoniak gelöst.

Diese Lösung war gelb mit stark grüner Flnorescen^.

Bei spectroscopischcr Unteranohung gab sie keine eigent-

tieben Streifen, sondern eine aoaammenh&ageDde Ana*
lüsebang ron der Linie P nnd weiter vorwirta gegen

PüTtlOtOOMOItB OUBVIR.

die violette Seite des Spectrums. Die mit Alkali be«
reitetcn Kttraf»*» wai-rn pran-bräunlich gefärbt.

In der Rindensubstauz der Niere fand L. auch ein

tveitea Kneleoalbnmin, jedoch in geriog^^rer Menge,

detaen Slickstoffgehalt 15,11 pCt. betrag V ich im

Nierenni.irke fand L ein Nucleoalbumin, bei dessen

ElemenUranalyse tolgeode Wertbe gefunden wurden

:

C. 59,01 pGt., H. 7,18 pGt, K. 15,60 pOe., 8,

1,14 rCt.. P 0,7*2 pGt., wai keine Aebnilebkelt mit

dorn Macin darbietet.

Daa Aenaeere der Harnblasen (tob Rindfieb)

warde einwärts gekehrt, wonach sie bei dem Halse

zugeschnürt und in destillirtes Wasser, mit Am-
moniak zu 0.0J pCl. versHzt, während 12—24 Stan-

dan gebingt wurden, naebdem ai« im Vatbinein

mit Wasser gründlich ausgewaschen worden waren.

Das Ammoniakextract der Ilarnblaaensohleimbant ent-

bielt eine Sabstana, welche groue Uebtreinatimmung

mit dem Nucleoalbumin im Nierenmarke zeigte. Die

Werlhe der Glemenlaranalyse waren: €. 53,42 pCt ,

U. 7.20pCt., N. IC.iypCl., S. l,a4pCi. und P.

0,67 pCt. Niemala gelang es L bei diaaer Unter-

snohung Mucin zn finden und es möchte unwahrschein-

lich sein, dass ein solches in der Blasensohletmhaat

aieb flndat Hdglioberwefaa atammt daa im HartM be*

findlicbe Mucin von den Drüsen im Hierenbecken und

in der Harnröhre her. Beim Blasenratarrhe möchte

der Stoff, welcher allgemein als Mucin bezeichnet

wird, bei genauerer Untarancbang sieb a]a Haolea-

albnmin kennaeicbnen lassen.
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audaten. Präger Zeitscbr. f. Hcilk. XI. £ 415 ^
82) Leoch, G., Ueber die AasschcidoDg von Jod- und
Salinrlpriyüatao ia Kisadate und Traouodat«. Cbl.

f. klin. Med. No. 4€. — »8) LApino, &, Sur U pr^
enoa normale dam le ohyle d'nn ferment destructeor

du SDcre. Ccmpt. rend. T. 110. Ho. 14. — 84) Lu-
pine et Barrai, Sur le popToü ffyoolTtiqaa dcaang
et du chfle. Ibid. No. 35.

Sobnalti (1) bat mit Hfilfa alnar navan Ma-

thode Unteraachangen über das speci fische Ge-

wicht des Blnto^ nngestellt. Um nicht genöthigt

sn sein, grössere Blulmeogeu zu eoUiehen, stellte

Scb. Olascapillaren bar« walaba atwa 2 Tropian Blot

fassen. Die Capillaro wird leer, mit Wasser gefüllt

uod mit Blot gefällt auf einer feinen Wage gewogen,

dt« gaiteltat, V,o mg bu «obllHn. Da« Biat wird

der Fingerspitze entnommen. Zunächst stellte Scb.

Versnebe an sich selbst über eine Reihe von Gin-

flässen an. Im Dorohschnitt einer grossen Zahl von

Binsalbeobaebtangen ergab sich das apaoiüaoba Qa-
wicht für die Zeit von 7—8 Uhr Murgsns = 1,0619:

Ö— 11 Uhr= 1,0600} 11—2 Uhr 1,0588; 2—5 Uhr

1,0588; 5^8 Ubr 1,0588. Dta «paoifiaolM dawiobt

AkntUtMt «ir itMaMMa MadlciD. taMk M. f.

ist alao «o gut wie eoaatant, aar des Morgans aia

wenig höbar. Pie AI weiobangen der einzelnen Be-

obachtungen von dem Mittel sind Süsser?» <_'?ring.

Ebenso ergab sich der Einflass der Einführung grosser

FKtas^«itm«Dg«ii, dar Ha]mD|Fttttr«br, das warn««
Bades, einer intensiven Muskelanstrongung als ganz

minimal oder selbst fehleod. — Bei einat Fraa foa

95 Jabran stiaf das spaoHiseb« Q^wiobt von 1,051

während der Menstraatioa auf 1,0572. — All 6
tninnlichen und ebensoviel weiblichen Individaen

wurde auch der Einfloss der Individualität untersucht.

Das sp«ei8aaba Gawfobt «rgab akib htl Niooara atwa«

höher als bei Pranen in Uebereinstimmung mit bereits

vorliegenden Angaben, die Differenieo sind Jedoch

gering. — Bat einigen Orelsao 73—79 Jabian

fand sich das specif. Gew. 1,052—1,052—1,0507,
also erheblich niedriger, ebenso bei verschiedenen

Krankheiten. Die niedrigsten Zahlen betrafen eine

aoliwara Anlni« mit swafMbaltom Mag«a««MiB«m
= \ nnd eine Lungenpbthise mit 1.036. Auch

in einem nicht complioirtea Fall von Chlorose betrag

da« spae. 0«w. nur 1,044.

Drouin (2) beschreibt eine Metbode der Alkali-

metrie des Blutes und berichtet über die damit

gewonnenen Resultate die vergieiciieade Allcalea-

cena daa Blataa dar Wirb«lthiara Mlaagaad.

Er bedarf dazu im Ganzen r.'jr I..5 rrrr. .Serum (!}, eine

Menge, welche sich z. B. beim Menschen leicht darch

AnstaabMi dar Pingerkuppe gewinnvo laaa«. 0,5 oom

Sanim wird mit 1 ccm Wasser und 1 Tropfen

alcoholiecber Phenolphtaleinlösong erhitzt und mittels

0, 1 proc. Schwefelsäure, die aus einer Tropfentähler-

bftratla tnfllaasao gelassen wird, dl« Alitalescenz be-

stimmt. Ferner wird zur Bestimmung der ÄciditSt

(saures Carbonat, Phosphat, fraia COgj 0,5 ccm Serum

mit titrfrtar NatroBlaoga im Dabaisebiisa, dann mit

Chlorbaryum versetzt, von dem ausgefällten kohien-

aaaren nnd phosphorsaaren Baryt schnell abfiltrirt

and ein aliquoter Theil des Filtrates mit Sohwafal-

«iQfa bis III Daatraier ReacÜon tilrirt; die Menge des

verschwundenen Natronhydrat misst die Acidität des

Serum. Endlich werden 0,5 ccm zur Trockne ge-

dampft and ao dta Maog« da« Wasaart ba«tlmmt; man
^

kann dann die Alkalesoenz und Aciditiit auf 1 g Blut-

trockeosubstanz reduoiren. Verf. fand so, dass Fisch-

biat (Aal, Karpfen), auf I g TroiAansabstaRi, un-

wägbare Mengen Alkali enthält. Reptilien- und Am-

phibienblot (Eidechse. Ringelnatter, Frosch) enthSlt

schon wägbare Mengen Alkali (6—7 mg auf 1 g
TroobanaabsUas), Stnffatbiarblot (Haoaeb, Hand,

Meerscbwoin, Pferd, ffumtnel, Rind" noch mehr (8 bis

13 mg auf 1 g Trockensubstanz), am meistea (15 mg
auf 1 g Troekansabstanz) Vogelblut (Enta, Hnbn).

Dia Alkalescenz des Blutes steigt also in dem Maaase,

an, als die Lebhaftigkeit der Oxydation zunimmt.

Von diesem Gesetz zeigten sich zwei bemerkeoswertbe

Aaiaabman. Di« SobUdkrMa, obwobl «in RapUl,

hat ein Blut, dns no>:b «itärker alkalisch ist, als das

der Vögel, andererseits ist das iiaDiaokeoblut noch

cbwieh«r «Ikalisob als da« PiMohblat

10
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Deber in Wirknngsart der Oerinnungs-
ferment« hatte A. Pick (vergl. d. Ber. f. 1889,

S. 135) auf Qrund von Erwägungen und Versuclifp

die Vorstellung aasgesprocbeo, dass, im Qegenaalz zu.

dar WirkuDg dar Vardaonogafannanta, dar Qariniiaoga-

prooess, irgendwo dnrch Fermentnioleküle angeregt,

aicb weiter vod Cftseia — zu Caseinmolekul (bezw.

Flbriaogvn ra Fibrioogenmolekäl) fortpflantt, obö«

daaa vODDeoemFermentmolekülemitsuwirken braueben.

Dem gegenüber beweist La tscbenberger (3", durcb

eine VersnchsanordnuDg, bei der die gerinnungsfabige

FiaaaiKkatt (PferdabiatplaBma, friaalM Milab) daioh

eine scbarfe TrenDungsfläohe gegen die fermenlballige

Lösung (Blnlkörpercbeobrei, Qljoarinlabextraot) aicb

abaatst, daaa Dor inaowalt Oaitananff efntritt, iJs dia

Periuentlösung in die gerioBbMV Flüssigkeit diffondirt

nnd dass daher bei Schutz gegen Erschütterang noch

nach Tagen betw. Stunden die Gerinnung niobt die

obaratan Sabtobten «mloht h»t. La» aad Diokinson

(4) zeigen ferner den ooloasalen ünterschiol in der

aerinnangsscboeUigkeit, je aaobdeffl die Ferment-

Uiaaog snr vorstditig vain dta garfnobw« FlOMigkalt

gesobiobtet wird oder beide durcbgesobüttelt werden;

bei der Milch erfolgt z B. in letzterem Fall und bei

Körperwärme die üeriouuDg durcb die gesammte

nsaiifktitflaabielit in 3—4 Mia., wUrend im ersteren

Falle erst nach mindestens ebensoviel Stunden die

Gerinnung die obersten Sobicbtea ergreift. Daraus

gabt, im OogansaU wa Piok'aSeblOaaaB, barvor, daaa

sowobl bei der Blut- als bei der Milcbgerinnung Jedes

Fibrinogen- bezw. Caseiomolekül mindestens einmal

mit einem Fibrin- bezw. LabfennaotmolabiU in B«-

rfibrong koBunan muf» aoalogwla bai danVasdattPOga»

fermenten.

Ueber den flüssigen Zustand des Blutes im

OrganiBmoa inasark Sobmidt (5) aina naoa Aii-

so.büuung. Der nach erschöpfender Eitraction von

Lymphdrüsen- , Milz-, Leber-, farblosen Blatzelleo

mräakblaibanda Kallanrllekttaad mtardTflokt dia

Fermententwicklung im filtrirten Plasma, wirkt also

absolut geriunungsbemmend, ebenso das Wasser-

extraot dieses Rückstandes; der hierbei «irksame

, Zallanbaataiidthail iat eine eonpiletrla nndaiaibnUaha

Substanz, das „Cytogiobin". Die durcb Cytoglobin-

zusal2 zum Plasma bewirkt« QerinnungsbaouDangwird

dorob Htocufügung dar H-balllgan Bztnotivitoffa

(Harns&ure, Lencin, Tyrosin, Glycocoll, Xanthin-

körpercben u. A ) wipi}i»r anff^eboben, ebenso wirkt ein

Zellenzusalz. Lmgekebrl kann die Wirkung jener

N-baltigan Bitraatlratoflb dorob ainao ganfigand

grossen Cyloglobinzu<iatz wicr^.rr ^afgeboben und

gerinnongsunfabiges Plasma bergealellt worden. Aas

dem Cytoglobin antatabt daa PuaglobnliD (flbrino*

plastiscbe Substanz), wabrscbeinlicb auch das Fibrino-

gen. Der flüssige Zustand des Blutes ist eine Zellen-

funclion; innerhalb des lebenden Korpers uberwiegt

dia garinaiiDgabamataada Laistnng dar Zallan, atusac^

halb die gerinnungsbefdrdernde.

Das genaue Studiom jenes gerinnangshero-
mandan Baatandtbaila daa Protoplaama bat

Damme (6) zu folgendan Raaoltatan gaffibrt. Dat

aus Lymphdrüsen, Milz, Leber u.A. durch Auspressen,
* ''M't'ifugiren, Erschöpfung des zellenreirhen Boden-

satzes mit Alcobol, Losen des Kuokstandes io Wasser,

WladatmmllUaD dandi Alaabal abaaL n. t. w. ga<

wonnene Cytoglobin ist leicht löslich in Wasser, wird

aus der wässerigen Lösung duroh Aloohol ausgef&lit,

obaa ooagiilirt ta wardan, dar Hiadafachlag löst aieb

in Wasser wieder vollständig auf. Cytoglobin zersetzt

kräftig WasserstoffsnperoTyd, di» wässerige Lösung

wird duroh Ansäuern mit Essigsäure oder Mioeral-

säore in ainan in Waaiar unlöslichen Eiweiasatair

, Prni>globuIin" und einen in Wasser löslichen Körper

zersetzt, deagleichen durch Erhitzen zum Sieden.

Cytoglobin wird vom Ilagansaft onr vcnig, von
Pancreassaft so gut wie garniobt gelöst, ebenso

das daraus abgespaltene Praeglobnlin. Das Cyto-

globin enthält C 52,4, H 6 9, N 16,7, S 3,5,

P 4,5 pCt., das Präglobulin C 51,4, H 7,6, N 23,9,

S 3,4, P 8,7 pCt., davon fast 0,4 pCt. P in der

Asobe. Höchst wabisoheinlicb ist Cytoglobin naolein-

artig.

Zur Lehre von der Blutgerinnung liefern

Arth US und Pages (7,8) bemerkenswertbe experi-

mentelle Baitr&ge. Sie banutslen zumeist Pferdablut,

doch auch Hundeblat nnd aadai» Blntarlan laigaa die

nämlichen Erscheinungen. Fügt man zu dem ans der

Ader fliossenden Blut ozalsaures Natron oder Fluor-

natrium, odar Seifan, so daaa dia Mlaebnng 0,07 bis

0,1 pCt. des Oxalates oder etwa 0,2 pCt. Fluorsah oder

0,5 pCL Seife eathiUt, so ist das Blat unfähig, spon-

tan KU garinnan. (Anf dia dia Oarinnni^ rarlang-

aamende bez. hemmende Wirkung hat Mnnk aabaa

1889 hingewiesen [Ber. f. 1889] ) Die genannten

Salze wirken hierbei weder nach Art der Meotral-

aabM, wal«ba ai«b aar in ratattr ataAar Canaantratioa

gerinnungshemmend erweisen, noch dadurch, da?? <^-r

daa fibrinogeo oder das Fibrinfarmant niaderschiagen

banr. larstBraa, aondam dadarob, da« aia dia Kaik-

salze ausfällen. — (SeUt man su Hiatigam Oialat*

blut ' Vol. einer 1 pror rhlarcalolurolösang, so

tritt tiei 20° in 6— 8 Miouten eine madige, die ganze

Fldasigkait arfaaaanda Garinanng aia; das Gariaoaal

extrahirt sich allmllig and stösst ein normales Serum

aus.) Die ICalksalz« geben in dia Constitatioa des

Pibrinmalalcfifa ein (baraits van B. Fr a and ba-

hauptet, Ber. f. 1888). Die Kalksalze sind dia

ßbrinbiidenden Agenden (schon Ha mm ersten baUa

gefunden, dass die loaucben Kaiiisaizo die Qbrino-

plaatiaaha Snbataai Sohmidt's saian oder wenigstaoa

dieselbe vollständig ersetzen können, Ref.). Das

Fibriofermeot kann auf Fibrinogen nur bei Gegenwart

van Kalkaalsan wirkan, das Ftbrinfermant tat naar-

lisslich zur Umbildung des Fibrinogen in Fibrin;

onter dem Etnflass des Fibrin ferments und bei Gegen-

wart vooKaiksalzen gehtdas Fibrinogen eine ohemischa

Umwandlung ein, welche zur Eotstebang einer Kalk-

eiweissverbindung, des Fibrins Anlass giebt. An nicht

spontan gerinnenden Transsudaten und an Lösungen Ton

Fibrinagan arblll man dia gleiabaa Rasnltata «la baloi
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Blat. Die äuunliuiua&lze haben die nämliche fibrino-

plutJwlw Wirtang iri« äto KallisilM, nidbt ab«? die

Baryam- und Magnesiumsalse, Bei der Blr.tji^erinTinng

moM nuui swei Vorg&og« ausoiiiMderhaltea : Die BU-

dang f»D Ftbrittf«rawiit und dM dMBi«obm PraoMS

der BiowirkuDg des LetztonD Mf da« Fibrinogen bei

Gegenwart ?on Kalksalzen. Das Pibrinferment ist im

lebenden Blut niobt vorgebildet, es bildet aiob erat bei

dar ZMilSning nlligar Usoirato, wie achoo Schmidt
behauptet bat. nur bedarf es Iceiner besonclcren globu-

linballigen fibrinoplastischen Substanz, sondern nur

imtMmixt, DIeBIntgerinnung ist eiDeEnohelnnng,

dnrdlAM analog der Labgennnnng der Milch. Das

Casein ist analog dem Fibrinogen, der Käse dem

Fibrin, die lösliche Globalinsubatanz der Molken dem

M 64* ooageUieoden Seronglobolio Ten Hammar*
Blen.

Kach dem Vorgange des LaktokriteSi in dem durch

Ceotrifiigireii die Mitehlrilgeiobeii Tem ifileliaenio ge-

trennt werden, hat Blix, unter Jesben Leitung He-

d i n (9) arbeitete, auch in dem vor der Gerinnung

geschützten Blat das Volumen der Blotk örper-

eben durch Centrifugiren zu ermitteln ge-

sucht. Das Verfahren , ia.3 Verf. ausgearbeitet hat,

ist iolgendes: Mittels einer feinen Olaspipett« wird

ein olamen Blat und ebenee ein Veloiaeik der die

Gerinnung hemmenden und die Blutkörperchen mög-

lichst wenig angreifenden Flüssigkeil abgemessen und

beide gemischt. Als gerinnungsbeDmende Flüeeigbelt

verwendet er die Miiller'sche Flüssigkeit (1 Tbeit

Natriumsulf&t, 2 Theile Kaliumbicbromat, 100 Theüe

Wasser), die nach vielfachen Prüfungen vor allen an-

deraD empfoblenen Mieobangen die grSsstea Vortbeile

bietet. Die Mischung wird in kleine dickwandige

Olanöhren, deren Dicke im Lichten 1 qmm be-

Mgt and die der Linga nadi in 50 glelebe Tbelle

graduirt ist, eingesogen: die Glasröhrchen ruhen in

einer Messingrinne, welche auf die Axe des Rotations-

apparatee befestigt wird. Durch bU Umdrehungen

der Knrbel pro Minnta weiden die Röbren in 8000Uid>

Irnbungen versetzt, eine Geschwindigkeit, bei der

innerhalb 5— 7 Minuten die Separirang der Körper-

oben eine ao rdlat&ndige ist, daas sie darob weiteres

Cantrifngiren nicht mehr geändert wird. Die Grenze

zwischen rotben Blutkörperchen und Salzplasma wird

für die Ablösung noch dadurch deutlicher, dass hier

eine aebnale Scbiabt von Lanea^n aiob flndet Des

erlialtene Volumen der Körperchen hat natürlich eine

Bedeutong nicht im absoluten Sinne, sondern nur

beim Vergieieben das Bintea fan Tenebiedenaa Indl-

fidaeo oder Thieren. Der Gesammtfehler liegt bei

einiger Einübung im Ablesen unter 1 Vol,-Proc. Die

üenanigkeit der Methode is^ wie ControUeraocbe er-

gaben baban, nngalibr dieaalba ala die der Blatkörper-

cheniählnng, wenn von einem gut hergestellten Prä-

parate im Zeiss'scheo Objectträger 400Quadrate durch-

geaiblt werden. ~~ Der Apparat Ist vom Neobaaiber

Sandström in Lund zu bezieben.

S^tzt man nacbHamburger (10) zu B lutkörper-

eben von defibriniftem Blute Salslösongen rer-

schiedeoer Conceniration hinzu, so findet man
bei atoer besünaitmi Ooneeatratioo deca^ben ragal-

mässig Blutfarbstoff ausgetreten wührend bei einer

etwas höheren Conceotration dies noch nicht der Fall

ist (isotonieebe Ceaeaatratien). Diaae beiden Oanoen-

trationen, bei deren einer Blutfarbstoff eben auatritt,

bei deren anderer dies noch nlch^ der Fall, stehen in

einem bestimmten Verbällnias, das de Vries als iso-

tonischen Ceelüoiaatan baaaiabiiet. Bebandeita Verf.

Blutkörperchen erst mit Salzlösungen , .hr^-n Concen-

tration grösser (bjperisotooiseh) oder kleiner (hjpbo-

taniaab), als die isotoaiaebe ist, «ad aetate dann die

isotonische Salzlösung (Zucker, Koohsalz, Salpeter)

hinzu, so erfolgte auch jetzt der Austritt Ton BUitfarb

Stoff bei derselben Concentration der verscuiedenen

isotonischen Lösungen. — Weiter zeigt Verf., daas die

rüthen Blutkörperchen nicht nur für Wasser, sondern

auch für Salzlösungen aller mögliobeo Coooeatratioaen

dnrsbgingig sind; bei Zoaats ran KeebsaitiSenag in
deflbrinirtem Blut konnte bei Abscheiduog der Blut-

körperchen durch Centrifugiren und Untersnohnng des

gewonnenen Serams dargethan werden, daas, während

der Chlorgehalt des Samnia mganammaa , die Phoa-

phate in demselben abgenommen l;a>if»?i, also muss

Chlor aus den Körperohen aus- und umgekehrt Pbos-

pborstnia in dieaeiban eingetreten sein. Aabnllebea

zeigte sich beim Zusatz von Robrzuckerlösung. — Wie

die filaUtörperohen, verhalten sich in dieser Betiehung

aneb pflaaxliebe Zellen (Tradesoantia). Verf. siebt

daraus folgende Schlüsse: Die Blutkörperchen das

defibrinirten Blutes sind für Salze sehr erbeblieh per-

meabel. Nach Veraetzen von defibrinirtem Blut mit

byper«, byp- and iaatantaoban ZaokerlBaangan nnd mit

verdünntem Serum findet eine Auswechselung von Be-

standtheilen swiaohen Blutkörperchen und Umgebung
statt and iwar ateta in rinan darartigen Varbtltniaa,

dass die wasseranziehende Kraft keines von beiden

eine Aenderung erßhrt, d. h. in isotnni^cben Verhält-

nissen. — Wegen vieler Einzeiheilen vgl das Orig.

Sabiff (ISjbat augadabnta Ziblangan dar
Blutkörperchen and Bestimmungen des Hä-

moglobin bei Neugeborenen nnd Säuglingen
aoagefäbrt. In dem dorab Binattab In die Zeba ge-

wonnenen Blut wurden die BtatkSrpereben nach

Thoma-Zeiss gezählt, das Hiimoglobin mittels des

Fleischl'schen Hämometera gemessen, iils seien aus

der umfangreioben Abbaadlaag hier nur die weaent-

lichen Ergebnisse wiederj^egeben. Die Zahl der rotben

Blutkörper ist fast durchweg am ersten Lebenstage

die grBasta (aber b% MiUian in 1 emin Blut), sinkt

dann langsam ein wenig ab und zwar ist diese Ab-

nahme (von etwa '/s Mülioo) durch unregelmässige

Tagesschwankungen mehr oder weniger unterbrochen.

In den ersten 24—48 Stunden ist die Zabl der weisaen

Blutzellen sehr hoch, vielleicht bedingt darch einen

reichlichen Cbyluaergnss infolge des Milohgenusses,

walterbin nimmt sie wieder ab und atellt irteb aaf

einen Mittelwertb ein, der immer noch grösser ist als

in den späteren Lebensjahren (Verbältniss der weissen

ao den rotben wie ] : 300—400). Der Haenoglobin»

10*
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g«b»lt, d«r u» 1. und S. Tag* tn 104 gifviidm

wurde (den normalen Hanioglobin^ehalt des ge-

sand«a £rwAcb»«a«a = 100 gesetzt) siokt langaam

*b ond batrift •m 11.— 14. Tag« onr 90—91. ~
Die UntersQchang von acat fieberndtn S&oglingen er-

gab, daas zwischen Temperatcrgan^ and Zahl der

rothan Blatkörparcben ein derartig inniger Zuaatomen'

bMg bartabi, daas Mbon alaa fabrila Taatpacstor-

steigcrung von Iciirzestpr Dauer eine Verminderung

der BlatkörjMrchenxahl berbeiführt} swisobea derZabl

dar weftMn Blotiallaii «nd Tampmtar baalabt ahi

derartiger Zasaiumenbang niobt; immeibiD nimmt Um
Zahl mit Jeder Temperatursteigerung ta, ja sogar

noch früher als letstere. Die HimoglobinmeDg» er-

wiaa afeb In Allfamainaiii wthrand dar Flabarparioda

geringer als vor derselben. Nach starken Blutverlusten

(doppelseitiges Hämatom der Scheitelbeine) sank die

Zabl dar rothan BlttUCrpanban bla mm 8. Tage auf

ainan sehr niedrigen Werth, etwa 1'/, Millionen im

cmm. nimmt weiterbin wieder zu, erreicht aber selbst

nach 4 Wochen nur den Werth von 3,6 Mitiionen in;

emm. (Jngababrt ataigt dia ZaU dar wataaaB Blnt*

Zellen, so daas sor Zeit des niedrigsten Werthes der

rolhen Blatkörperohen das Verbiltoiaa der weissen xa

dan n»tbaa 1:74 betrug. Waltarhio atrigrt diaaaa Var-

hältniss wieder an und betrug nach 4WoobaD 1: 345.

Der nSmoglobingebalt. der am 3. Tage nur 92, also

linapp ', 4 der Norm betrag, erhob sich in dem Haasse,

ala die rothen Blotkörparebeo sich regenerirtan, ba-

trug eri Fnrlr i^nr B-^obachtnng (28. Tag) immer nur

noob etwa die Hälfte der Norm. Wegen rieler Einzel-

baitan vargl. Orig.

Hartmann (14) bat an Katsen den Hämo-
globingehalt im Blut der Carotis und V.

jugularis auf spectrophotometrisobero Wege ver-

glichen und gleiobseitig in je 2 com Blut durch

Trocknen bei 110** den Trockenrückstand bestimmt,

tm Mittel ron 20 Versuchen faod er den proo«Dttsoban

Himaglobiofahalt im CaratiaUat i« 10,37, tm Jn-

gnlarMut 10,38; auch die Einzelbestimmungen dilTe-

rirten nar wenig, böobatans wie 13,5 : 12,71. Im

llittal batrag dar TroabaorSobitand Im CbmtMlnt
19,76, 10) Jugularblut 19.85; die grösste Abweichung

war hier 19,93 : 20.22. Es ist somit der Gehalt an

Hämoglobin und Trockenrückstand im Carotis- und

Jognlarblat dar giafaba. Dam widarapraeba niabt, daaa

V. Wilcken (vergl. Ber. f. 1889. S. 132) das Blut

dar unteren HohlTene etwas däoner an Hänoglabin

und Tro«kaor(iobatand gafandan bat ala daa Carotis-

blnt; es rühre dies von der Beimischung des Nieren-

tin d LeberraDaDblukaa sau filnt dar antarao Hobl-

vene her.

Ualar Bapp«>8ayUr*a Laltnng hat Manaaaa
(11) festge.'iteMt. dass das Cholesterin der rothen

Blutkörperchen (durch Absatsanlaasen des mit

dam lOfaobw alvmao Sftnw. Eaehaalslisong Ter*

dännten Pferdebloies gewonnen) identisch ist mit

dem aus Gallensteinen dargestellten, weil derSchmeh-

pnnkt (145*), das spec. Drehungsverroögen (-{-37,3*')

vnd dia FarbanraaotionaD mit «anaantriiCar Sebvaral-

alvra ate. dia glaiabaa «iad. Dia apaoMteba Rotakian

in Chlürofonnlösung ist mit der Erhebung der Tempe-

ratur absinkend gefunden worden. Ebenso ist daa

Laoitbin dar ratban Btutkfirparabaii mit dam
aus Eidotter, Gehirn etc. gewonnenen identisch, da

die beiderseitigen Zorsetznngsprodacte (Glycerin-

phospborsäure, Neurin) dieselben sind. In 5 Ver-

anfibän an manaebliaham Laiehanbiat Cud Tf. dm
Gebalt der rothen Blutkörperchen an Cholesterin im

HilUl zu 0,15pCt.. an Lecithin im Mittel zul,87pCt.

— BatigHeh dar Hathada dar qaMrtttatifaa Ba-

stinminig vaigl. daa Orig.

Tiatta (13) hat dan H&moglobingebalt daa

Blutes unter verücbiedenen Verhältnisaan

mittels des Fleischl'scben llämometers nnlersucht.

Waa dia Qananigliait dar Bastimmaaigamathada

betrifft, so ist F. der Ansicht, dass DifTerenzen von

5 pCt. innerhalb der Fehlergreose fallen und erat

solche von 10 pCt. zu Schlüssen berechtigen.

Im Bhlla neugeborener Kinder fand T. in Uebar-

einstimmung mit früheren Angaben stets einen über-

normalen Gehalt an Hämoglobin, nämlich 115 pCl.«

ISO pCt. und in 3 Flllaa fibar ISS pGt, waan man
den Hämoglobingebalt des Blutes erwachsener, ge-

sunder Männer SB IOC setzt. Durch Versuche an sieb

aalbat armittalla T., dasa dar H&noglobingahalt eaeb

Aufnahme reichlicher Nahrung von 85p Ct. auf 93pCt.

stieg, ebenso nach reichlicher Schweiss- und Speichel-

absonderung von 80 auf lOOpCt., dagegen nach Aaf>

nabma roa 1 Lltar Biar unk (ron M anf 70 pGt).

— Sehr heruntergekommene Phthisiker zeigten 45 bis

65 pCt., in 28 Fällen von reiner Chlorose fanden siob

SO'-ei, im Hittal 44 pCt., in 8 PUlan roa S^tbilla

59^80 pCt. — In Bestätigung einer Angabe fon

Toenissen (Pen^oldi) fand Vf. bei Leuten, welche

früher eine Hemiplegie erlilt«u hattea, auf der ge-

libmlen Seita aleta atwaa mahr Hämoglobin, nimliob

93, 73, 8*2 pCt. gegen 88, 70, 68 pCt.; aiiah naeh

der Massage stieg der Hänoglobingehalt.

Eioa AosaU Tan Anoaimittalni Antipyrin, Anti-

febrin, Phanaoatin, Tballin. sulfur., Chinin, solfur.,

bewirkte ein schnell rorflbergebendes Sinken, dem in

einigen Stundeu ein Anstieg auf die frühere Quantität

odar noab darflbtr hlnana folgta.

Rafnar(l€) bat nach da> aahon fHlhar ron ihm
benutzten Methoden 'vergl. den Bericht f. 1888 und

lö89) die Abhängigkeit dar Dissociation des

Oxyhämoglobia bat faat Blattemperatar
(35*C.) von der Concentration dar Lösung be-

stimmt. Bei Blatwärme mit Sauerstoff gesättigte

Bluttarbstoffiösuogen wurden in das vom Vf. aogege-

bana Abaarptioimatar gahraeht, in «aleham aia ihra

0-Spannung mit einer sauerstoffarmen A^m -Sphäre

unter heftigem Schütteln ausglichen. Aus der Nenga

daa dabai abgegobenan Saaantolka llaaa alah dia

nach der Anagleichnng in der Lösung herrsobende

0-Spar»nung sowie der Gohalt der Lösung an 0%y-

bämoglobin (b o) und an reducirtetu Hämoglobin (b r)

und dia ainar baatimmtan 0 Spannung antapnnbanda
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DissocialioD&grosse (d) bereohoen; d ^ — . d soll
h r

umgekehrt proportional dem Partiardrack des 0 o)

wachsen, also = p o k sein, wobei k eine ConsUnte

bodeutft, dmn Wertii b»i gleicher T«iiip«r«.tar mit

der Conrentrstion der Lösung wichst, so zwar, dass

er bei einer 2,5proo. Lösung s 0,49, bei einer

3,Sproo. aar = 0,t9 gafanden vorde, od»r mit

anderen Worten: die Verdünnung der BlulfarbslofT-

lösung begtuisUgl dieDissooiation des Oxyhimoglobin.

DI» tn j«deiD elnwlnen F*lle zersetzte Oxjrbsmoglobin-

menge beträgt bei einer 25proc. Lusang tt«r »tir« y«,
in einer 3,5proc. dagegen '/, Ton der gesammten, ur-

»prünglicb torhandenen Oxybämoglobinmenge. Wegea

vi»l«r IMox»lb«tt«n ist ii» 1>»iB«rk«naw«ilh« Ab-
handlung den eingehendsten Stiidium zu enjpfehlen-,

Kef. bat sich darauf beschränkt, das Wichtigste in

«IM Pürrn dsnMtütttD, di« ki«bt«r T*ntiadil«h ist

ili das itiiDg pbyBiMlbelia Orig.

Wiitar zieht Derselbe (17) die ConacqaMMü
der gefundenen Thatsacben für die Spectrosoopie

und Photometrie des Blutes. Die spectroscopi-

ehe ond plKrtometriMlM PrBfaog ?on Blntfarbitoff*

lösungen lehrt. das5, sobald überhaupt Hämoglobin

Qod S&aerstoff, selbst in verdünntester Lösung, zu-

MmnoatreffsQ, die Blldang von Oxyh&moglobin die

Folg» ist. Andererseits führen die vorstehend er»

mittelt«n lUfuntie hinsifhts der Dissocialloosgrösse des

Oxybamogiotiin zu dem i^rgebniss, dass eine 14proc.

BtalfaibtteffIdaaDg bei Atmwpbiiwdraek wid 8ft*C.

0,-1 r'
rf,]r.nrl(s Hämoglobin enthält, obwohl doch

die Menge des von der Flüssigkeit einfach abaorbirten

tenersteffs doppelt so gross ist, als erforderlleb« um
0,21 g Hämoglobin in Oxyhämoglobin umzuwandeln.

Vf. hält es mit Recht fiir wahrscheinünh, dass jener

Bruchtbeil an Farbstoff einen fortwubrenden Wechsel

daa mit ibm kae Terbandenan Saneratoft erleidet,

wie in ticr tnf'. G;i- rrrrittigton Flüssigkeit, ohne

das« die Keinbett des Oi|baemoglobinspectrums da-

dureh naebtbeOig beeiaflaeat vlid. Kar ist ea lai rar^

Hegenden Falle nicht die Vertauschung der am Hämo-

globin hängenden 0-Molecule mit solchen, die immer

neu aus der Atmosphäre in die Lösung eintreten,

aeodam oar der gegenseitige Austausch derO-Molecüle

zwischen den verschiedenen Oxjhämnglobintnolecülen

unter einander, was deneigentbümlicben Dissociations-

laataod dartlellt.

Siegfried (18), der anter Leitung von C. Lud-

wig arbeitete, ging bei seinen ?u sehr überraschenden

Ergebnissen über das Verhalten des Hämoglobins
zum Sauerstoff führenden Untersuchungen von der

Frage au« ob die durch Auspumpen des Blutes oder

die durch Titriren mit Nätriumhydrosulflt und Indig-

carain nach Scbutzenberger erhaltenen, erheblich

bSbeien Zahlen (Br des Saaeiatoffgehalt des Blatea

die richtigen seien. Als Criterium liafür. ob da.s Biut

noch sauerstoffhaltig oder völlig reducirt sei, benutzte

Vf. das spectroscopische Verhalten dea Blatea aelbat:

durah be«ondaraTanooha, in «ekhan Tellig radaairtaa

Blni nH gMDaaaaaMi Hengen aaatratollbaltigen Blnlea

gemischt wurde, überzeugte sich S., dass ein Gemisch

au« 99,6 pCt. Hämoglobin und 0,5 Osyhämoglobin

die Abaarplionaatieiren den OzyhämoglobiiM eben nooh

erkennen lässt, entsprechend der Angabe von Hoppe-
Seyler, dass noch ein Minimum von Oxyhämoglobin

in redocirtem Hämoglobin die Absorptionsstreifen des

Oxyhämoglobins zeigt. Daa Blat warde direct mit

einer Hydrosulfitlösnng von bekanntem Titer titrirt

und zwar in einem Apparat, welcher nur Blntlösung,

Qaeokailber and fffdresallK ohne jede Spar elnea

Qases enthielt (d''"' Bcs-lirrihit^g .Ics Apparates s. im

Orig.). Die Hydrosultitlösung wurde bis zum Ver-

sehwinden der Ozyhämoglobinatreifen zugesetzt, waa

nach den früheren Versuchen erst eintritt, wann dor

Gehalt an Hämoglobin bis auf ein fast zu vernach-

lässigende« Minimum gesunken ist. Parallel mit dem

THrlrveiaoeh wnid» in demaeiben Blot der 0*Qebait

dnroh Auspumpen bostimmt.

In defibrioUtem Hundeblut ergab sich nun so der

0-Oehalt darah Titriren su 7,9 resp. 7.6 pCt., dnreh

Auspumpen etc. dagegen zu 16,1 pCt. Weiterhin

konnte S. nachweisen, l^ss in dem bis zum Ver-

schwinden der OiybamogiobiDsLreifeo durob Hydro-

aattt radaeiiten Blat thntaMiieh aoeli Snoantaff tot-

banden war: ein solches Blut färbte redncirte Indigo-

oarminlösang stark blau und gab beim Eraooiren

Saaeiateir ab. So vaiden aas reinen Blut daroh

Evacuiren 17,3pCt. Sauerstoff erhalten, durch Hydro-

sulfit 6,6 pCt., dann durch nachträgliches Evacuiren

noch 10,4, also im üanzeu 17,0 pCt. Dasselbe ergab

aioh für eine reine OxyhimeglohlttiSsang. Ea steht

also fest, dass bei der Rednction von Ozyhärooglobin

mit Hydrosalfit bis zum Veraohwinden der Ozjbämo-

globlntreifon nnr ein Theil dea Saaerateffa rer-

sohwindet. Man muss annehmen, dass bei dor Re-

dnction »in Pseudohämoglobin entsteht, welches nun-

mehr weiter reducirt wird, ohne sein Spectrum zu

ändern, dagegen muss bei Zutritt von Sauerstoff ao

völlig reducirtemBInthämoglobin sich sofort wenigstena

etwa« Ozybämoglobin bilden, sonst wurden nicht

aefOTt die Oxyhimogloblnstreiren anftnton.

Es lag nun nahe, zu versuchen, nb nicht auch in

durch Wasserstoff bei gewöhnlicher oder wenig erhöhter

Temperatur bis zum Verschwinden der Oljhinto*

globinstreiCln redaoirtem Blut noch Sauerstoff daroh

Evacuiren zu erhalten sei. In der That wurde aus

solchem Blut noch 4,5 resp. 2,4 Vol.-pCt. Sauerstoff

erhaltMi, dagegen nieht mehr, ala naoh dem Ver-

schwinden der beiden Streifen ein starkor Wasser-

stoffstrom noch 2 Stunden lang bindarcbgeleitet

wurde. Naomebr bedurfte auch der sa Qrando ge-

legte Versuch über die Empfindlichkeit der Oxyhimo-

globinstreifen zur Erkennung der Beimischung von

Oxyhämoglobin zu H&moglobio einer Wiederholung

mit einem Blat, daa dnroh B?aeniran redadrt war;

das Resultat war jedoch dasselbe: eine Hämoglobin-

lösuog mit einem Gebalt von 0,58 pCt. an Ozyhämo-

globintösong liess das letstere no^ alohor apeetra*

aooplaob arktiineo. — Weiterhin vorde nooh da« Ter-
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halt«n des Ersticlungsblutes aolersucbt. In drei

Venuoben «rg^b sieb der O-Oebalt darcb Titriren mit

BydroiiilBt so 9,9—0—^0,7 ToL-pCt., dagegen durch

Aaspampen zu 8,8—2,1—5,6 pCt., ein Theil des

Sauerstoffs ist im venösen Blut somit als Pseudo-

häm(^obin eniballeu und zwar in Versuch I a. III

angttiihr 4 Vol.<pCt. Vf. MbÜNtt di« Abbudlung
mit den Worten: ,n ?in sii>hl daraus, dass die Re-

daotioD des Blotea im Orgaoismaa in ähnlicher Weise

T«rtiDft,irfe darall B7dnMniIllt;e«istalsowBbnolieinlioh,

dass die Sauerstoffentziehnng durch reducirende

Substanzen in der geschlossenen Blutbahn selbst er-

folgt, ohne dass der Sauerstoff vorher frei wird.''

Bohr (19) bat gefandeo« du» es Im Blut misw
dem Ox}rbnmog!obin noch mindestens drei andere

Verbindungen des U&moglobin mit Sauer-
stoff giebt, welebe «lleaMDmt diModtrbwr sind vnd
dasselbe Speotrom liefern, aber eine wechselnde Menge

Ton Sauerstoff enthalten. Diese vier ren^cbiedenen

Oxyhämoglobline entbaUen in lg bei 0° und 760mm
Rg-Dmok 0.4t >Mp. 0,8, resp. 1,7 (das gewöbaliolw

Oxybämotlobia), tnp. 8,7 o«b dteodirbann SMer
Stoff.

ITaeh Dtnselben (90) M sa«b di« orystalli«

sirte Ozjhämoglobin keine einheitliche Substanz,

wie schon aas den Differenzen in der Liebtabsorption

als dem Eisengehalt (0,35—0,46 pCt.) als dem
Moleculargewiobt herrorgebt, dessen Grösse nach

Raonlt's Metbode bestimmt amdas5fache schwanken

kann. Lässt man eine Lösung von Hundebämoglobin

ciystiltMrea, ao bibtM'bleibt «ia« Hotterlaiiga, die fSr

das Gramm FarbstolT weniger SauerstofT bindet als

die Crystalle, deren BindungsTermögeo für Sauerstoff

dareb ümcrystallifireo oieht geändert wtrd. Ebenso

•eigen die verschiedenen Lösungen, welche man durch

fraotionirle Behandlung einer grösseren Menge Hämo-

globincrystalle mit einer VsoProo. Sodalösung erhält,

bluflg eis Tcnebiedeaee AbeorptioaerenaSgea fttr

Sauerstoff. Auf 1 g Eisen berechnet, schwankt die

Menge des SauentoSis, welobe von Hämoglobin-

erTslallea vereebiedeiier Fkabeo gebuodea ««rden

kann, zwisobea 980 «ud 870ecm, auf 0*aad WOnm
Hg reducirt.

Nach Demselben (21) giebt es verschiedeae
Verbiadangea v«a Himoglobia mit Keblea-
sinre; so absorbirt es bei 60 mn) Hg-Drack nnd

10 ° C. rund ruad 6, rund 1,5 ccm CO^ und bildet

Tertebiedene GarbebimoglobiQe, die Tert. als ß-, y-,

d-Carbobämoglobin beieiebneti Aoeb ?ermag es

gleichzeitig Koblensänre und Sauerstoff, onabhän^itr

TOD einauder, zu binden, sodass beide anscheinend

von .fwaebiedeoee Tbeflea des BftmoiglobiaiDoleMlb

gebunden werden. Verf. erschliesst ans seinen Ver-

suchen weiter die Möglichkeit, dass das Hämoglobin

in arteriellall Bhit Kobleosiai« absorbirt, ebwebl es

last mit Sauerstoff gesättigt ist.

Metbämoglobin, das braune Zersetiungspro-

dnct des Oxyhämoglobin , bat in neutralen oder

sdiwaeh sauren Usungen einen breiten Absoiptions*

stieifen in Roth aaha der C-Liaie, danebao Sadea

sich mehr oder weniger ausgesprochen die beiden

Streifen des (höchst wahrscheinlich beigemengten)

Oxyhämoglobin. tiadit maa die tösung alkalisch, so

verschwindet der charaoteristische Streifen im Roth.

Araki (23) bat, unter Hoppe-So yler's r^eityng,

gefunden, dasa Methämoglobinlösungen durch t'aulaiüs

ioi sagesobmalieiaeB Robr aaent die Oiyblaioglebta-

streifen verlieren, indem dieselben zu dem einfachen

Streifen des Hämoglobin znsammenfliessen} durch

Sobfitlela nit Laft kSnneu lieide Streifen wieder her-

vorgerufen werden. Erst sehr lange danach wird durch

Fäulniss auch der characteris'isohe Streifen im Roth /.um

Schwinden gebracht. Nunmehr befindet sich in der venös

aassebendeo PlfisBigbait weder Metbtaioglobin, aoeb

Oxybämcgiobin, sondern nurHamoglobin, welches beim

Schütteln mit Luft wieder in Ozjfhämoglobin übergeht.

Erst weaa weder freier Sauerstoff, oocb Oiybino-

globio vosbaaden ist, kann auch Metbämoglobin redu-

cirtwerden. — Sch wefel metbämoglobin, welches

durch Einwirkung von Schwefelwasserstoff bei Gegen-

wart TOD Shoerstoff eatstebt, selgt 9 Absorptioas-

streifen im Roth und ferner im Grün, letitero dem

Oiyhämoglobin bezw. Hämoglobin entsprechend. Lässt

naa auf psssead Terdfiaate SehwefolaietbEBioglobia-

lösong starke Natronlauge und etwas Schwefelammon

bei erhöhter Temperatur einwirken, so verschwinden

die cbaracteristiscben Absorptionen im Roth und nach

einiger Zeit treten die Streifen des Hämochromogens

im Grün und Blau auf. Es wird also Sch wefel metbä-

moglobin durch Einwirkung von Natronlauge unter

BildaDgToaHimoebToaiogeB xenetst. DieAtoaifrappe,

welche aus dem unzersetzten flämoglobin bei der Be-

bandlaog mit l^atronlaoge Hämochromogen liefert, ist

soaaeb im Sebwefelmetbämoglobin oaxersetst Tor-

handen. Schwefelmetbämoglcbin ist die Ursache der

Grünfärbnng faulenden Fleisches an der Oberfläche,

wo sowohl Sauerstoff, als Fäulnissschwefelwasserstoff

aasaniaeBvirken.

Die Tran s fu s i 0 n von Mischungen defibri-

airtea Blutes und Kochsalzlösung betreffend,

liefert Marsh al (25) einea Beitrag. Aas der Carotis

von Kaninchen wurde so lange Blut ansfliessen ge-

lassen, bis a.sphyctische Krämpfe auftraten und sofort

in die Vena jugul. eine dem entzogenen Blut gleiche

Heoge Flfissigkeit lajieirt, bestebend aas I Vol. dell-

brinirten und filtrirten Blute.s und f> Vol. einer O.fi proc.

Kochsalzlösung. In 2 Versuchen wurde nur '/< der

präsumptirea Blutmenge (zu Vo des Körpergewichtes

berechnet), in 2 anderen ' 5— '/^ entzogen. Der

Gehalt an Oiyhiimoglobin wurde spectrophotometrisch

nach Uufoer, dio Zahl der Biulkurperchen nach

Haje BS bestiinnt. Ia 9 Versnoben war sobea aacb

8 bezw. 12 Tagen die Zahl r>pr H'nrl-nrperchen re-

generirt, während 23 Tage vergingen, bis der Blut-

fartMtoffgehalt denselben Wertb wie vor der Bfatteat-

aiebuag erreichte. Bei reichlicheren Blutentziehnngen

war erst nach 1 1 Tagen die Körperchenzahl wieder-

hergestellt, während schon vor dem 14. Tage der

Parbstoffgehalt dea arsprfiaglicbea Wertb ertaiebte.

Kaoh Bntaiebaag Ton % der Biataieage blieb 19Tice
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daiuMb ii» KSqMrohrasahl noch um SlpOt, derFarb-

stoffgebalt am 24 pCt. hinter dem nraprünglichen

Werth. Verf. weist sobliesslicb darvif hin , dass in

d«it V«fsiMli«D von J. Otto (vwfl. Bor. f. ia

(fenen ebenfalls Blut bis zum Ausbrach von Krämpfen,

indess ohoe nachfolgende Transfusion entsogen worden

iAt dio RogODOntion dor Blotk^rperolMD vnd dos

Blotbrbatoffes in ähnlicher Weise fortschreitet wie in

seinen eigenen Versüchen and glaubt auch daraus den

Vortheii der Traosfasion Tun mit NaCl-Lösuog ge-

miiolitom Hut oblottoa tu Mtaon.
Den lahlreiL-hen, bis jetzt bekannten Reagontien,

welche eine Unlersoheidang des Koblenoxydblutes
TOB nomatoo Bhito omfigliehon, fügt Rnboor (24)

noch den Blelottlg hioeu. Man setzt dem Blat in

nicht lu engen Reagensglä^ern das 4— 5 fache Volumen

TOn Bleiessig zu und scbüUell 1 Minute laug kräftig

durch. Schon nach diasor Ebwirkang orkoitiit mm
einen Unterschied in den Blutproben. Das Kohlen-

oxjdbiut hält sich sdaön rotb, indes« norouües Blut

brionlteli wird. Kaob ofnigooi Zuvuton woidon'dfo

Differenzen immer grösser, bis das normale Blut cho-

coladenfarbig geworden ist. Die Färbung hält sich

lange, über 3 Wochen. Auch bei Mischungen von

KoUonoixdUot mit normalem Blut, noob bei 1 Theil

Ton ersterem auf 8— 9 Theilo TOD lotttonm, W«r die

Farbendifferens zu erkennen.

Sebonk (96) konnto sttm Blut zngosetiten
Trau beniucke r durch Titriren nach Knapp nach

dem AusGoagalireo etc. nicht völlig wiederfinden. Das

Deficit betrug bei 50 com Blut und 0 26 Zucker

4 5 pCt., bei 100 com Blol Dsd 0»475 Zucker sogar

80 pCt. (! Ref.) Gtrirg?r waren die Verluste bei

Serofli: bei 0,24 Zucker auf ÖO ccm Serum betrug das

DoMt 16,6])Gl., boi oinem udorvD Vonoeb 99 pCt.,

bei einem drillen 4G,2 pCt. Als aber aus Blutserum

sämmiliobe Eiweisakörper durch Ammoniumsalfat aus-

folillt waiOD lad da« Flltnit an Stolle von Serum

TOrwoadot waTdOg fand sieb aller Zucker wieder. —
Aus Blotserom wurde run Globulin nach 3 verschie-

denen Methoden dargestellt, einmal auch Serumalbu-

Biin and dio LSoaagon dor Biwoioikdrper in aebwaobor

Kochsalzlösung statt Serum ticnatzt; auch Jetzt wurde

nicht aller Zucker wiedergefunden, das Deficit betrag

11,7—8—9—7,4 pCt. — Aas dtn lang« aaa-

govaachenen Coagniis kosato durch Erwärmen mit

5pror. ,Sa!z?äore Zucker re-^i». reducirenJe Substant

erhalten werden. Addirt man den so erhaltenen Werth

aa dorn onprünglieb «rbaitoaoo, so ist kaum aooh oin

Doficit beniertbar 1 — 3.3 pCt.:. Verf. schliesst

hieraus, dass der Zuoker eine Verbindung mit Eiwoisa

eingeht, welobe doreb Saliaiar« goMot wird. (SolUo

es sieb nicht um Oberfläohenattraclioo baadein? Es

ist übrigens doch sehr auffSllig, dass die ersten Ver-

suche des Verl. 's ein soviel grösseres Deficit ergeben

babOBt wio dIo ipitoroD. DaaAaawaaoboa dorOoagala,

bis Proben f!°~ P^ltrales da.s Knapp'sche Reagens nicht

mehr redaciren, ist iibrigen« keinesfalls genügend,

aad daü mn 9,77 g Zneker aaa 15 XMgt Flüssigkeit,

woaa daboi noob 1 Litar 3oraai mit ias Splol kommt,

nicht vallflttndig wiederfindet, ist durchaus erklldiob

und aus TerschiedODOB Orüadoa aiobi anden la ar-

warten. Kef.)

Bot Hadipfttfettg dor Aagabo tob Soboak, daaa

man dem Rlut zugesetzten Zucker bei Weitem

nicht wiederfinde, gelangt Röbmann (27) zum lio*

anitat, daas aaob or bolm Titriroo mit Knapp .scher

Quecksilberlösung ein merkliches Deficit an Zuokor

beobachtete, jedoch war einerseits das Deficit nicht so

gross, wie bei Schenk, andererseits geben Doppel-

boattmmaagoa ia donotboa Waohaay aobr aaha ao-

einander liegende Wertb? ^r^nss also bei rergleichoo-

den B«sUmmoogeB kein £inwand gegen die Methodo

za orboboa iai Haadolt oa aieh am abaolate Moagon-

bostimmungen, so müsse man, nach Schenk 's Beob-

achtung, das Bhitcoagulom mit Sal7,3äore behandeln.

Sehr auiTällig ist, dass das Deficit an Zucker um so

grBsaar aasllet, jo Itter daa aar Mtediang vonroadeto

Blut war.

Schenk (28) kommt auf die Bestimmung des

Zaokor« im Blat sarüok.

Sch. empfiehlt jetzt folgendes Verfahren: Das Blut

oderSeram wird mitSalzsänre angesäuert, mit Kalium-

qaecksilbegodid völlig ausgefüllt, denn zu einem be-

bestimmtea Volamoa aufgefüllt. Aus dem Filtrat

(wohl abgemessenem Theil desselben? Ref.) wird das

(^aecksilbor dorob Sobwefelwaiaeratoff «ntfemt, filtrirt,

vom Filtrat ele aliquoter Tholl abfomoaaon. Zar lEat-

fernung des Schwefelwasserstoffes wird Luft durchge-

leitet, die Flüssigkeit nentralisirt und dann entweder

eingedampft oder mit titrirter reinerZookerlöBong ver>

setzt, sodass ihr Gehalt annähernd 0,5 pCt. beträgt.

Der zugesetzte Zucker wird von dem im Ganzen er-

haltenen Werth abgezogen. Zur Znckerbestimmuag

dioBto dl« Kaapp*«eho Qaoekallberldoaag. Ia 8 Vot^

sm ti^r ivnrV riem Blut zugesetzter Zucker vHeder-

gefucden mit Difierensen von — 1,1 pOt.} — 0,6 pCt.,

-f- 0,4 pCt.

In seinen früheren Versuchen, in welchen da n] i

durch Erhitzen coagolirt wurde, hatte Sch. stets •n
Deficit von Zucker gefunden und ans dem Coaguiuui

dufob Bobaadlang mit fordttaatoB Sfavoa Zaokor oc^

halten Sch. hatte daher die Vermuthung ausge-

sprochen, dass der Zuoker eine Verbindung mit Eiweiss

«ingegangen aeia kSnat«. Um dieaolbo tu prüfen, lieoa

Vf. aaaawbr eine eiweiss- und zuckerhaltige Lösung

gegen Wasser etc. diflundiren: der Zuckergehalt ergab

sich nach 24 Stunden in beiden Flüssigkeiten gleich.

Daaaob llogi koia Graad vor, eine VerbiadaBg tob

Zucker mit Eiweiss anzunehmen. Sch. schliesst sich

daher dar tob den Kef. und Röbmann »uag««prochenen

Aaaiobt aa, daaa dar Vwlast aa Zuobar auf moebaalaobo

Verhältnisse zurückzuführen sei Aaob die Dialyse des

mit einigen Tropfen Essigsäure angesäuerten Blutes

ist zur Bestimmung des Zuckers zulässig: sie dauert

allofdioga liagor, wlo daa etalo Vorfabroa, iat aber

einfacher und billiger.

Da nach den Untersuchungen von BraaoTs (vergl.

Beliebt f. 1884} in ia'a Blat iqjioino Traabaasaokor

bonita iaaorbalb woaiger Miaatoa aaa dom Blota Tor-
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schwindet, prüft« Weyert (2?) unter C. T.udwig's

Leitang an Hoodeo, wie ticb der in's Blut ge-
brasliteZneker »af die •raobi»4«B«o K5rp»r-
B&ft« r«rtheilt; zu dem Zwecke wurde die Zucker-

injectior» mehrfach wiederholt und zur Verhütung der

EoLzuckeruag des Körpers durch den seceratrleo Harn,

in einigen PiUen Ii« Uratmo nstorboadMi. Zum
Zweclc derZuckerbestimtnurg wurden dioPIiissigkeilen

durch Äioohol geräüt, die Ptltrate und alcoboUscben

Wu«A«lawr Twdainpft, der Melstoad in Wmbw ge-

löst, mit Pebling'scher Lösung oarb Allibn gekocht

und du durch AsbestfiUer abgeschiedene Knpferoxydul

nach Erhitzen im Wassersloffstrooi als met. Kupfer

gewogen. Im normalen arteriellen Biat ftnd tMk WUt

0,07 pCt. Zucker; in Folge der Znckerinjectioo ofBint

xanäohst der Zuckergehalt des Blutes zu. Der Zuoher*

gvlialt d*r Lymphe erwies sieh vor der Biupritioitg

durchgängig höher als im Hlut, steigt infolge der In-

jection zunächst schneller an als im Blut, weiterhin

finden sich in beiden annähernd dieselben Zucker-

werthe. In Folge Unterbindung der Creteren steigt

im Blut und in derLymphe derZackergehalt bedeutend

Mhaeller an als ohne Unterbindung. Bat der Zacker-

gebelt im Bloto eine gevieae BAhe erretebt, eo gebt

auch in den eiche! Zucker über. Nach der Ein-

spritzung war regelm&flsig der in reichlicher Menge

gebfldete Hara eebr »tork snokerbtlUg. üagegen ent-

hielt die CerebrospinalflfiMigkeit am «töig, derHumor
aqaeas und Glaskörper nur Spuren Ton Zucker. Verf.

ersobliesat aus seinen Uotersucbangen, dass nach

Zneberetospiitiirag inli Blut der Zaekergehnit der ver-

schiedenen Kn-persäfte beträchtlich schwaott, ebens»

die Rückkehr aar normalen ZQaammeoaetaong in an-

gletober Wefae erfolgt , sodaaa man noebmen darf,

dass die lebende CaptilargefSssVMid, welche Blut und

Lymph«* 'ronrt. bei dem Austausch heiderFliasigkeiieB

besondere t^igenschaften entwickelt.

Worts (80) hit uf TeraalmoBg von Gautler
die Frage behandelt, ob eleb in norrnftlOD Blvt
giftige Basen finden.

ob der biatoriioheB Bioleltoog darf die BebMp-
tuDg des Verfassera, dMaG»tttier im Jahre 1872 die

Bildunf( ''on I »tirin und Tyrosin aas faulendem Fibrin

entdeckt bal:e, als das erste Beispiel der Bildung ¥oa

Beaea bei derFlolalaat Dieht ohne Wideispraob bleiben.

Diese Thataache war längst bekannt W. giebt weiter

bin in der Einleitung eine BegriSsbeaiimmaog des

Aiiadrai^ Leaeonaine, als aoleke Baeen, welohe aiob

in lebenden Organismen ohne Mitwirkung von Hioro-

Organismen bilden im Gegensatz za don Ptomaineo,

und führt aia Leuoomaine auf: 1) Die von Gautier

MU Pleisdi iaolirton Basen, nlndioh das Xantbokreatin

G^B|0N,|O, (in« Crusokreatinin (Cbrysokreatinin)

G^B|M,|0, die beiden Amphikieatioe C|,H,4NieO^

nnd C,,H2,N,, Og. W. weist darauf bin, dass die

Bweit« Base sich von der eisten durch ein Plus von

CNH unter.scheide. 2; Die von Ponchet isolirte Base

C.,ü, 2^402 (eine Bestätigung dieser Basen liegt bis

her Biditfer, Ref.). Weiterhin «rwibnt er die f«n Onu-
tier, Spion und Paterno, Faneoonier, Moselie,

Labude in Terscbiedenen Geweben und Plässigkeiten

des Körpers aa^efundeneo Spuren giftiger Basen,

welobe jedoch siebt binreiohead obaiaoterlairt sind,

sowie das von Gaareschi und Mosso in grossen

Mengen aas Fleisch isolirte Methylhydantoin '14 g
aus 30 kg). Waa speciell etwaige Basen im Blut be-

triflt, so batOoppola aolobe im Hnndeblat gefhnden,

er ist jedoch der Mpinüi^, rii^s Itpselben nicht pra-

formirt, sondern bei der Bearbeitung entstanden seien.

Die eigenen Veisiiobe des YerfiMsers besieboD sieb anf

eine Quantität von 10 1 frischen Rinderblntes und eine

/weite von 100 1. Der erste Versuch diente zur vor-

läufigen Orientirung. Das Blut wurde unter Wasser-

sosatn darob Erbitten ooagnlirk, das gesammte duteh

Hämatin gofarlte Filtrat im Vacuum verdampft, der

Rückstand mit Aloohol eiaohöpft, der beim Verdanalen

des AoangOB bleibende Rfiokstand noohnals mit ab-

soloteni Älcohol aufgenommen und diese Losung

(300 ccm) mit 6 kg Aether versetzt: dabei entstand

ein Miederschlag, der ebenso wie' die alcoholisch-iUbe-

risobs Ltennf für siob nuteisodtt ward«.

I. Die itbariseh-akobolisobe LSsnng wnide ikatii-

lirt, schliesslich im Vacuum. reit Kalk alk&lisirt und

mit Wasser bebandelt. Dabei löst sieb ein Tbeil nicht

anft A, ein anderer ISst sieb anf: B.

Die Practica A wurde nach einander mit AethoTi

Chloroform und Amylalcohol behandelt. In alle Aus-

züge gingen Spuren von Basen über, am meisten in

Amylaloohol, woleber rerdampft and mit Wesaer be-

handelt 0,15? g farblose feine Nadeln hinterliess.

2 mg tödteten einen Frosch in 15 Minuten unter

Henstillstand. Der Rest der Sabstaas erwiee siob bei

einem Meerschweinchen ohne Wirkung.

Die Practica B wurde zur Entfernung des Kalks

mit Oxalsäure, dann nach Abtrennung des Calciumoxa-

lat mit kobienaanrem Kali vtrsstst and nach dem Bin-

engen im Vacuum hinter einander mii Aether, Chloro-

form uod Amylalcohol behandelt. Aether and Cbloro-

form nabmsn wenig auf. dagegen wurden aus dem
Amylalcobolauszug ungefähr 5 dg einer Base erhalten,

welche nach Zusatz von Platinohlorid 1,335g der Pla-

tinverbindung lieferte. Die Analjrae derselben führte

XU der Formel C,H,jNj2HCl, PtCl^ -j- H,0. Die

Wirkungen des salzsauren Salzes dieser ßaso sind

wenig aasgeprägl: 5 mg unter die Haut gespritzt,

luaaem beim Froaob keine merkliehe Wirkung, eine

Spur des sal/.saunMi Satzes direct auf das blossgelegte

Uerz gebracht, tödtet einen Frosch in
'/t— Vt^^^"^*'

3 cg waren beim Meersohwetnehen ohne Wirkung.

II. Der durch Aether bewirkt« Niederschlag wurde

mit kohlenaaurem Kail alkatlairt nnd deotmirt Im
De.itillat fand sich neben Ammoniak Methylamin. Der

Destiüationsrückstand wurde nach einander mit

Aether, Chloroform, Amylaloohol, Aloohol, Fetrolenm-

äther und Benzol behandelt. Aether und Chloroform

nahmen wenig auf, der Amylalooho! enthielt eine Base,

deren salzsaares Salz in sehr zertliosslicben Nadeln

oiyatallisirte nnd «ch als ideotisoh mit der aaa]|slrtan

Bass ans dem ith«risoh<alfloh^lsoben Anasug erwies.
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Von deo «ritwto Aaszügen ist, soviel Ref. bat

«rsehen können, nicht wei'er di« Rede; W. wpist nun

noch ausffibrlicb nach, das», was se)bstverstindlich,die

fSthlioh« Pirbttnf der BlvUnnSg» auf Hu-em OehftU

an HEmalin beruhte. Von Tnteresse ist noch die Dar-

stellong TOQ Hämatin aus getrockoetero Blut darcb

MttbylaleelMl, MO g Blutpolfw werden mit 50 g
trockenem kohlnaurem Natron versetzt, fein gepiil-

rert, mit Waaser angefeuchtet und bei 100 " getrocknet,

dann mit Meibjlaicohot ausgekocht. UerMethjialcobol-

Mmtmg biDterliwt befin Venlanpfeii etwa 15 g einee

schwarzen Pulvers. Dasselbe wird in wenig Wasser

gelöst and tropfenweise mit Salaaäure versetst, welche

des Rimatin «nsflUlt. In Besag uif de« f9nften Ab»
schnitt, der von der Entatehang wid Aasscheidung der

Basen des Blutes handelt, kaon auf daa Original ver-

wiesen werden.

Zur PrtArog nnd Erwefternng der Angaben van

Garrod und Salomen über das Vorkommen von

Harnsäure im Blut hat t. Jakscb (31) Qesaoden

nnd Krankeil nlttalat SohrOpfena 100—800 g Blnt

entsogen, durch Kochen unter Essigsäorezusatt ent-

eiweisst, im Filtr-it di? Ifa'isSmp nsch Salkowskt-
Ludwig ausgeiallt und 4uaDiUatiT bestimmt; nach

Abiitrimng der aoaoijntaUiefrtan HamelMa wttria

das Filtrat auf Xanthin b ^ s p n untersucht. Control-

versuche mit, dem Blut« sugesotzter Harnsäure er-

gaben, daia dia Hamilnre bei sorgtäliigem Arbeiten

bia auf einen unerheblichen Bracbibei! wiedeigewonnen

wird. In 9 Untersuchungen des Blutes Gesunder fand

sich in 62— 300 g keine, auch nicht qualitaliv nach-

weisbare Menge Harnsäure , abenaa wenig im Blnt

Fiebernder (Typh. abd.). Dagegen Hessen si-h bei

Bestehen djspnoetiscber Zusl&nde in Poige von Em-
pbTeani, Bwafehlam n. A. nicht selten, ailerdtngs mr
geringe Mengen Harnsäure im Blut nachweisen. Con-

stant findet man auch wägbare Mengen (bis zu

0,01 pCt.J im Blute bei Pneumonie, ferner sehr liautig

bai Kephritia (bis sn 0,006 pCt.) und bei sohweran

Anämien (bis zu 0,01 pCl ). Das Auftreten auch von

grosseren Mengen Harnsäure im Blut bildet somit

kain Ar die (wahre) Oiobt beaw. den Qiehtaafall allein

cbaracteristisches Symptom. — Ebenso wenig wie

Hamsäare kann man im normalen frischen Blut Xan-

tbtBbaaen naobweisen, dagegen kommen solche Körper

neben und oba« HamAnre im Blut bei verschiedenan

Krankbeitsprocessen vor (Ty}:ih. abd.. Drüsenlubercu-

lose, Emphysem, Fhthisis pulm.
,
Pieurit., £iepb. chron.).

in den Transendaten nnd Bnndaien finden efah Barn»

säure und von Xanihinbasen Hypoxantbin, in einzelnen

Fällen von eitrigen Exsudaten nnd von Eiter, wie es

schien, auch Quanin in grössererMenge (zu 0,006 pCt.)*— Wegen vieler Einzelheiten vergl. Orig.

Rosenbach und Pohl hatten die Behauptung;

aaiigestelit, dass, im Qegensats zur Salioylsäure, Jod,

innariidi ganommen, niaht In aerSae ader ^trige Bx-
sudate der Gelenk- bezw. serösen Körperböhlen

übergebt. Dem gegenüber haben die Untersuchungen

von Lencb (32) in der Züricher Klinik ergeben, dass

Jadpitparata, innerlioh gegeben, in Hr6M and eitrige

Extndale der Pieora oder de« Feritanenm übergehen.

In einem Falle von chronischer Nephritis mit Ana-

sarca, Ascites und Hydrotborax liess sich der Ueber-

geng ven Jad in eimmtlloba TVaneeadata fsatetellen,

was im EinUang mit Rosenbach 's und Po hl 's

Angaben steht. Weitere Unterauchaßgeo werden in

Auesiobt gestellt.

Lepine (33) will im Cbyius ein zuukerzer-

fltörendea Famant gafnndan haben. IHnen Band,

dessen Harn bereits am folgenden Tage nach der Ex-

alirpation des Pancreas, im Sinklang mit dem Funde

van T. Hering nnd Minkaweki 8,3 pCt Znoker

enthielt und dessen Glycosurie progressiv zuzunehmen

schien, insofern die stündliche Zuckerausscbeidung

von 0,8 bis auf 2,2 g stieg, wurden 18 ccm Chylus

eines gesunden Hundes in die N. jugul. injicirt, wo-

rauf die stündliche ZuckTan-^srheidung innerhalb

5 Stunden bis auf 0,13 g ab&aok. Am nächsten Mor-

gen war die Znokeraneaeheidaag wieder sabr Intanatr.

Ferner giebt Verf. an, dass bei Blutlemperatur gehal-

tene ZuokerlosuDgen binnen wenigen Stunden anZuoker*

gehalt einbüssen, sobald man ihnen Ghylussaft einen

verdauenden Thieres zusetzt. (J. Münk hat, im Ein«

klang mit Groh6 und Henseo, beobachtet, dass Vor«

dannngsobylui augesetzten Zucker nicht nur nicht zer-

stört, Sonden sogar ans angegebenem Stbkakiaister

Zucker bildet, woraus hervorgeht, dass der Chylus ein

zucketbildendes Ferment enthält. Ref.). So enoheint

dem Varf. sehr vnhrwdiainlieh, dsas diaiea »lokarMr»

sUtewida Pemant dam Panoraaa entstammt,

Weilw bariabten Lupine and Barrai (84) über

die zuckerzerstörende Eigenschaft des Blutes

und des Cbjlns. Fängt man Blut direct aus der

Ader in dem dfaeben Telnman einer '/s thymo-

lisirten ZuckerlÖsung auf, bestimmt in der einen Hälfte

sofort den Zuckergehalt, in der anderen erst, nachdem

dieselbe I Stunde bei 40" digerirt worden ist, so

findet man in letzterer einen Hindetgebalt an Zucker

um '

'j,
— '/n 'die Differenz liegt bei der Zuckerbe-

stimmung nach Fehling nicht viel über der Fehler-

grense, Kl); beim Blnt eines Hnndea, der dnroh Bnt-

fernuDg des Pancreas oder Phloridzineinfuhr diabetisch

gemacht ist, beträgt der Zuckerverlnst der digerirten

gegen die sofort nntersnohte Probe fast Null. Stellt

man denselben Versuch, anstatt mit Blut, mit CbfVu
an, so beträgt der Zuckorverlust der digerirten f^egen

die sofort untersuchte Probe Vu— '/ lo* höher die

Temperatnr, bei der digetirl wivl, bis sn 50*0. an-

steigt, desto grösser der Zuckerverlast. Kohlensäure

verzögert die Zuckerurstörung, daher auch som Blnt

asphyctischer Tbiet« oeteris paribns weniger Zocker

aerstört wird, als vom Blut normaler Thiere. Noob

grrösser als bei der einfachen Digestion ist der Zucker-

verlust, wenn man das Blut durch ein überlebendea

Organ, t. B. die Niere, kOnatlieh bindnveUaltat; da-

gegen ist der Verlust erheblich geringer, wenn man

das Blut diabetischer Hunde durch ein Organ eines

gesunden Thieres leitet.
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IV. llileb.

I) Kowalywsky, Ucber das Verhalten der Milch

Ulm Guaiakharü. Med. Ctrlb. No. 9 u. 10. — 1') Lal-

aobeti bergcr, .1., lieber die Wirkungsweise dor üe-
rinoungsfermente. — 2a)Loe u, Diekinson, Notes on

tbe moda ot aetion of nnnio »nd fibria-£eniieot. Siehe

unter llt, S u. 4. — 8) Arthoi, M., a. C. Pag^s,
Hpchercbes sur Taction du tab et la eoagulalioii du
lait dans l'cstomac et ailleurs. Arch. de pbysiol p. 331.

— 4) Dieselben, Sur le labfurment de la di^cstiOD

du laiL ibid. p. UO. — b) Ualliburtoo, W. D..

Tbe Proteids of milk. Joarn. of physiaL XI« p.449.

—

S) BaudnitSi R, W.. Beriehtifuiig so m«iiMr Milr

tketluDg: „U«b«r dfe yerdaalidlikeit g«ko«bi«r Wloh".
Zeitechr. f. phys. rhm XIV. S 325. (Beliebt sich auf

die ßcsoii>tiou des Kalkes der Milcb. Vergl. Ber. f.

1889. S. 135.) — 7) Lex 6, Dosage de la matiere

grasae dans le lait. Compt. rend. CX. p. 647. — 8)

Smita, A., Cbemiscbe Untcrsacbung des Inhaltes

einer Butten-yste. Wiener klin, Wochenschr. Nc. 2?.

Währeod oacb Kowalewak; (1) Milch mit

GmjakbtTz dirtet anr ^u* mulobare R«aetion giebt,

ist dieselbe bei Gegenwart von Terpentinöl (van Deen 's

Reaction) sicher und dnullich. Milch, von welcher

Reaction auch immer, giebt bei letzterer Probe deut-

lidM Blaafilrirnngf iraleli» aehviehw, «Is di« FIrbnag

mit Blut, nach einer Sturdr -^i^hon schwicber wird

ond nach 3 Standen gans verblasst ist. Schichtet

nan Milch, Ter|)pnlinCl und QnqaMttotor vorsichtig

äber einsuider, so entsteht an der Grenze zwischen

beiden ersteren ein blauer Ring. Weder die Milchfetle

noch daa Casein geben die Reaction, sondern nur die

AlbanfM d«r Hilob; koobi n» di« IiMong der lett-

t«ren, so bleibt Donmehr die Reaction aus. Da die

Eiweisakörper des Btatserams die ?aD Deeo'sohe

Pwbs niobt geben, so kum aM dts Biw«istkdrper

dss HUobssraiiis tob dsnon dos Blvtsoroiu einfisob

Mterscheiden.

Ueber Labfermont, LabgerinnuDg and
Hilcbvordamiag im Magen baadtla Artbils and

Pagis (3,4). Die Beobachtung von Hammarsten,
dass reioe Caseinlösung durch Labferment zwar che-

miech verindert, aber, wofern sie kalkfrei ist, nicht

gefällt wird, dass aber aaf Zusats Ton Kalkphospbat

sofort die Käseau.'i.scheidang eintritt, bestätigen Verff.

so der Milob selbst. Werden zu 100 ocm Milch 5 cwu

Iproe. NatriamoiaiatHlsaiig (oderPlaomatrlamUtonng)

hinzugesetzt, sodass die Kalksalze niedergeschlagen

werden, dann einige ccm verdünnter i<ablöaang und

wird das Gemisch auf 38^ C. erw&rmt, so siebt man

keineGerinnung auftreten, aaob niobtnaob 40 Minuten

lanfier Digestion, wohl aber auf Zusatz geringer Mengen

eines löslichen Kalksalzes (Gbloroaloiam) auch ohne

letatsrss, wenn daaOemiseb anfM—100* «rbitst wird,

ja, wenn das Labferment längere Zeit gewirkt bat,

tritt eine compacte Oerinnung schon bei tiO — 70* C.

und eine sweite flockige Gerinnung iu geringererMenge

beidö— 100' ein. Die Gerinnungen^ welclje man beim

Erhitzen der frischen Milch erhSlt . sind au> h um »^o

reichlicher, je längere Zeit das Ferment eingewirkt hat,

fonwr «ird dieOsaiatmtloh anfZosats von wsDlgCbicn^

ealoian (odsr PlooniatriiiniMsnag) mm Osrinnsn go-

bracht, während dies der nämliche Z'isnt? rrn Chlor-

calcium zu frischer Milch nicht tbat; auch hier ent-

stehen sweiOerfnnungen bei60>-70*nid b«i99—100*.

Bei der Labgerinnung der Milch sind also wie bei der

reinen Caseingerinnuog 2 Vorgänge zu trennen: din

Spaltung des Caseina durch das Labferment in min-

destens awei Subetamen und die FiUnng des einen

Spaltprodactes ,Käse" durch die Kalksülzp während

das andere globulioartige Product in den Molken gelöst

bleibt. K&lte, keblensaai« ond oaaotisobsAlballen vsr*

zögern, Temperaturen von 0° hindsm die Wirkung

de»" f abferments, die durch doppelkohlensanre Alkalien,

alkalische Brdsalze, Mineraisänren und Kohlensaure

besehteanigt wird. Die Ifalbsalso ÜIImi bei sehwaeh

sauer, neutraler und schwach alkalischer l^eacUon selbst

bei 0"; analog den Kalksalzen wirken Baryam- und

Hagnesiaiali«.

Uobsr die BiweissbSrper der Milob IslHalli-

burton (5) durch seine Untersuchungen zu folgender

Anschauung gelangt. Der wichtigste BiweissstoS, den

•r Oassiaogen nennt, flUlbar dorob Noatralsalso «dor

Bssigsinre gebt durch die Wirkung des Labfermentea

in Ossein über, welch' letzteres zu der Gruppe der

durch Fermeotwirkong unlöslichen Eiweisskorper, wie

z. B. des Fibrin gsbSrt, Oaseinogsn und das bei der

Spaltung desselben Jn'^h I abferment (neben Kase)

enliitehende lösliche Molkeneiweiss bilden eine Unter'

gruppe der Olobntine, von dieson dadnrdi unter-

schieden, dass beim Erhitzen ihre Lösungen nur

opalesciren und beim Abkühlen wieder klar werden,

insofern das Erhitzen nicht zu lange gedauert hat.

Das sog. Lactalbumin , du neben Caseinogen sieb in

gerin^jer Menge findet, ist iu «seinen Eigenschaften dem

Serumalbumin sehr ähnlich. Caseinogen und Lactalbn«

min sind die einaigen pritormtrlett 8iwei«sk6rper der

Milch, r.actoglobulin. Lactoprotein, Hemialbumose und

Pepton sind in der Milch nicht vorgebildet, sondern

entstehen erst ausCaseinogen und Lactalbumin in Folge

unzweckmässiger l'ntersuchungsmethoden. Bei dem
Sauerwerden der Milch bilden sich Protalbumosen, da-

gegen ist das Molkeneiweisa keine Albamose, sondero

gehürt mit demCaaeinegen sn einer neuen, dsn Globu-

linen verwandten Gruppe. (Ein grosserTheil dieser An-

schauungen ist schon von Hammaraten u. A. ver-

treten worden, nur dois für gewöbniioh der präformirte

KiweissstofT Casein, dessen durch Labferment erzeugte

Spaltproducte Kjse bez. Molkenoi weiss heisson. lief.)

Zur schnellen Bestimmung des Fettes in der

Milch empfiehlt Leze (7) folgendes Verfahren:

In einen KoIImd mit langem, in ' com gctbeilten

Mals (Qgt man sn 100 Tbeilen Milcb 800—260 Tbeile
reine starke 8a]xiiare, erbitst die Hiechang bis tor
eintretenden Urriunung, giebt dann Ammoniak biri'i:,

bis dass die KlüsAigkKit sieh klart, füllt soviel warmc-s

Wasser auf, bis das Niveau in di- Theilung füllt, und
liest das Volumen des schnell sich oben absetzenden
flüssigen Fettes direot an der Theilung ab. Da daa
speciflsobe Gewicbt Am MilcbfettM k 0,9 iet, es er-

blU man durch Multiplicatien des abgStesnea Tolu-
mens mit 0,^ sofort die Gewicbtsprocente Fett. Nimmt
man statt 100 ccm Milch HO ccm, so eigiebt die Ab-
lesung diieot die GewiobtspnMOnte Pett^
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Der Inhalt der Crste einer Mamma, die

Smita (8) aotersacbte, stellte oine getblichweisse, fast

geruebloae Masse dar, die in ihrer Conaistonz in der
Mitte swiaohon Balm and Bolter ateod, «l^lioh der
MttdMMirieii mieli. Td Attber 18«te sieh der bei
weitem grösste Theil anf, es blieb nur wenig niner

Sallcrtiff- flockigen Substanz unRClöst. Die Analyse er-

gab : ii 100 Theilc: Fett 72,97. Cascin 4,37. Albumin
1,91, Milchzucker 0,88, Asche 0,36, Wasser 20,81.

Viir das Fett fand S. folgendi; Zusammensetzung:
37 pCi SUwin + Falmitio, 8 pCt. Butyrin. 53 pGt.

Olein. Daa KnhbttfterfBtteiitbiU demgegenüber 50 pCt.
Stearin -f Palmitin. 7,8 pCt. Butyrin, 42,2 pCt. Olein

Analysen des Fettes menschlicher Milch liegen bisher

Dieht f«r» «n ?wgl««h i»t «omlt nfebt mBglloh.

1) Seegen, J-, Die ZuckerbilduriK im Thiorkurptr,

ihr ütnfani; und ihre Bedeutung. Berlin. 2ß7 Ss. —
2) Ättbaud u. ')uttc, Äclion de la Iigature de l'artere

b6patiqae sur la fonction glyoogenique du foie. Arch.

do pbjFiioi p. 168. — 8) Sloss«, Die kOfiatUohe
«nraoBg d«r Leber an OlTeegeo. Areb. f. Anet
Phyeiol. Abth. Supplbd. S. 1G2. — 4) Pransniti,
W., Ueber den seitliehen Verlaul der Ablagerung und
! '> Sahwindens des Glycogens. Zeitsohr. f. Biologie

XXVi. S. 377. — 5) Hergenhabn, E.. Ueber den
Mttlicben Verlauf der Bildung resp. Anhäufung des

QlyeoKeB* in der Leber and den «illkarliohen Muskeln.

BbeädH. XZYI. S. BT?. — 8) KQIs. &. Ueber Qly.
kogenbildnng in k&ottlich durchbluteten Muskel.
Kbendas. S. 387. — 7)DQfonot, E., Influcnoe dee

alcalins aar la gljcogdnie h^patique. Arch. de mid.
exptr. II. p. 424. — 8) Klein, J., Ein Bettrag zur

Kunetion der Lebersellen. Dias. Dorpat. — 9) Uoff-
mann. N., Einige Beobachtungen, betreffend die

Functionen der Leber- und Milzzellen. Diss. Dorpat.—
10) Meyer, C, Ueber den Biaengehelt der Leber-

seilen des Rinderfötus, Kalbes nnd erwaebtenen Rindes.

Diss. Doipat. — 11) Pernoü, M., Ueber den Eisen-

gehalt der Milzzellen des Rinderfütus, Kalbes uod er

wachaenen Rindes. Diss. Dorpat. — 12) H e f f ter, A.,

Das Lecithin in der Leber und sein Verhalten bei der

Phosphorrergiftung. Arch. f. ezp. Path. etc. XXVII.
8. 97. — 18) Sebrfider, W. t., Ueber die Harnstoff-

bildnng der Ballbebe. Ztaehr. f. physiol. Chemie XtT.
S. 576. — 14) Blome, R., Beiträge zur Chemie des

quergestreiften Muskels. Arch. f exp. Path. etc.

XXVIII. S 113. — \b) Gr6hant, N., Dosage cxacte

de l'acide carbonique contenu dans les musoles et dans

le sang. Arch. do pbysiol. p. 538. — 16) Boyer, H.,

Ueber den Naebveie des Maeiae in Gevebm mitteUt
der Flrbenetbode. Areb. f. niereeo. Anet XXXTI.
Beft 2 — 17) Mohr, P., Zur Kenntniss des Knochen-
marks. Zeitschr. f. phyaiol Chemie XIV. S. 390. —
18: Beraz, 11. Ueber die Bedeutung des Kalks für

die Zähne. Zettacbr. f. Biolog. XXVIL S. 386. — 19)

tievy, M., Zooohemisohe Untersuchung der Mittel-

dwmdrflae (Leber) von Belix pometi». Kbendae. S. 398.

90) Engel, W , Beiträge sor KeanlotM der orga-

nische:! i;r .Mdsubstanz der Schalen von Reptilieneiern

nnd Untersuchungen der Bratsellendeckel ron Wespen
und der Eihäute von Aplysia Khendas. S. 3Ti 21)

Brandl, J. and L. Pfeiffer, Beitrag aor Kenntniss

dee Ibrbtteflbe melanotisoher Sareome nebet Be-

nierknngea ftbw eioke Bifeneobaften der «m. SMlano-
ganen Sabstens im ftini. Bbendee. XZTI. 9. 848.

§2) Salkowslfi, B, Ueber Actodigestion der Organe.

Ztaehr. f. kim. Med. XVIL Suppl. Jubelhand. S 77 —
23) Denys u. de Marbaix, Sur la pf^'ptonisati'Mi par

Je ebloroforme et quelques aotree substaaces. La
Cellole» y, p. 187« — Dieselben, Noufellet

cherobee sar la digostion cbloroforrnique. Ibid. VL
1 (aaoie. — 25) Spina, A., Weitere Unteranehangen
über das Verhalten der Chromugene in poetmortalen
Organen, kllg. Wien, l&eitaeh. No. 86—89.

In einer Monographie hat Seegen (1) seim l ir h

10 Jahre dnrchgefQhrten Einselstudian über die

Zuckerbilduog im Thierkörper, ron denen in

den tfersohiedenen Jahren dieaer Bericht gebührend

Vermerk genommen, insammengefas.st. Es erscheint

vortbeilbaft hier die wesentlichen Punkte der rom Vf.

fertbeidtgten Lehre Tonnfahren. BntgegeoPaTjrtmd
in Resläligung von Claude Bernard ist die Zuoker-

bildung eine normale, unausgesetzt von Statten gebende

Function der Leber. Dafür spricht einmal, der Totn

Vf. und von K rat sc hm er gelieferte Nachweis, dass in

der dem lebenden Thiere ezcidirten und sofort in

siedendes Wasser eiogelragenen Leber der versobieden-

slea Tbiergattangen aoMahnslee mnd VtpCt. Zueher

enthalten ist, weiterhin die Erfahrungen des Vorfs.,

dass in der durch arterielles Blut «überlebend* er-

haltenen Leber der Zaekergehalt bis aaf 3 pGt. an-

steigen kann, endlich die Thatsache, dass in 64 Ver-

suchen an Hunden das nach 3 versobtedenen Methoden

gewonnene Blut der Lebervenen !*/ bis doppelt so

tM Zaeber ffibrte. »la daa in die Lehar einatrtnMida

Pforladerbtut. Aus vorstehenrlpr Differenz im Znoker-

gtbalt des in die Leber einströmenden und ausströmen-

den Blute«, tovie am der aimlbRaiifaweiBe erailttelteii

Blutmenge, welche in der Zeiteinheit durch die Leber

strömt (mindestens 1 18 ccm in der Minute) berechnet

sich die innerhalb 24 Stunden aus der Leber in die

Cirealation abergefShttaZiMhieniMiigaaelbai bei mittel»

grossen Hiindon M 0 Kilo) zu etwa 100 hnim Menschen

so 500—600g. Oer in der Leber gebildete und von

da ans in'a Bint flbertretende Zneber wird in den Qe>

woben und Organen anunterbrochen zerstört oder ver»

braucht. Dass die Umsetzung unausgesetzt erfolgt,

erbellt schon daraus, dass, uogeaohbet der stetenZuoker-

WIdnBf In der Leber, der Zucker sich nioht im BliUa

aahSuft und dass sein Bestand zwischen sphr ?ng;*n

Grenzen, 0,1 — 0,17 pCt., schwankt. Würde der

Zookerrerbiaach aaoh nnr 1 Statde iMitt, ao nfiasta

der Gehalt des Blnte« an Zseker aa( daa 4 faoha der

Horm sl«iu;6n.

Entgegen Bernard, sind die Kohlehydrate der

Nabrang au der Zaekerbildung in der Leber nicht be-

theiligl; einmal nimmt der Zuckergehalt der ezcidirten

Leber zu, ohne dass derGlycogenbestand eine Abnahme

erfihrt, sedaan erÜ»lgt «inAnwaebaen derKohlehTdrato

ausserdem Zucker in der durch arteriellesBiut ',.'^^>»r

lebend " erhaltenen Leber. Vielmehr sinr fiiweiss und

Fett das Material, aus welchem die LeberZnoker bildet.

Bringt man die fiiieha Leber mit Ei weiss (Pepton) und

mit Fett zusammen, so erweist sich die Zuokerbildang

gesteigert. Bande, die ausschliesslioh mit Fleisch ge-

fittort wwdan , hatten den reiohaten Zmkergahalt In

Lebervenenblut. Andererseits ist bei ausschliesslicher

Fettfütteruog and bei 6— 10 tägigem Hunger der Bi-

weissomsate ein ao geringer, dass der aus der Leber

anagafährte Zneker nicht aaf da« wuMStU Eiwaiaa al«
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»{osiges BildnagSDaterial tarüokgeführt «erden kann.

Da bei Hunger vi« h»i Feitfülterung das Qljrcogen bis

aafReste schwindet, l>aua auch dieses nicht als Qaelle

für di«Zu«kw1iiMaBg Mgas«b»B wardm, daher ffir d«a

Leberruciter als Bildunß:sniatarial ^neben dem Biweiss)

nur das Nahrongs- bezw. Körperfett öbrig bleibt.

Im Qegeasatz zuoi Leberzucker steht, im Einklang

mit den Bmlttelungen tabtnieb« Porsober, dfeOlyco-

genbildung in engster Beziehung zur Art dtr v r 3-

führtpn Nahrung, insofern sie bei Genuss von Kohle-

hjrd raten am betrScbtlichsten , bei ausacbliesslicber

FMsohBahntiig gtriag Ist und bei aowobliMtliober

Pettnabrang »dar protrabirtam Bonger auf«iaHiniiiinm

sinkt.

Dia pbjrsiologuche Bedeutung des Blatzuokers ist

nacb Saegan ffir die KraftSconomle das Tbierkörpers

bisher nirgends genägend gewürdigt worden. Be-

lanntlicli erfolgt die Arbeltsleistung vorherrschend auf

Kosten N-freien, C baltigen Materials, und als solche«

kamma fast aaMobUaaaltoh dar Blotiookar in Batiaoht.

Aus derLeber wird nach der oben gegebenen Ableitung

80 Tial Zacker io die Circulation übergeführt und im

Köfpar waiterbtn umgesetzt, daaa die dabei frei wardeo

danSpaankräfte vollauf genügen, die Kraftquelle für die

Leistungen des Körpers, fürWärmebildnng und meclia-

Disohe Arbeil abzugeben. Das Muskelgljrcogen, welches

nadiTf. ««braobafoliab aas damBtoteoekor ia dasHaa-

keln als Reservestoff deponirt wird, vermag durch seine

ümsetzaog demMaskel Kraft ausufübren and sich so ne-

bao damBlntsiiokar alsffiraftqvalla mttsabalbafligao.—
Zu ainar kritischen Besprechung mangelt es hier an

Kaum; es sei in dieser Beziehung auf die.Ausführungen

des Ref. (H.; inBeri. klin. Wochensobr. iä90. ho. 26.

8. 595

lieber deoEinfluss der Unierbiudung der
Labarartarie anfdlaQlycogenbildung in dar
Leber berichten Arthaud und Butte (2). Nach

Unterbindung der Leberarterie unter antisepust'hen

Caulelen erholen sich Hunde bereits inDerbaib dm
arsten 3—4 Tage, siod lebhaft ud fnasan aln «aiilg,

am Ende des 4. Tages werden sie trag, schnell schwach

und geben zwischen dem ö. und 6. Tag ein. Die

Sa«tioo arglabt kaina Liaian, waloba als TodeMiiiaoha

zu beschuldigen ist, dagegen erweist sieb die Leber

frei von Glycogen und Zucker. Gegenüber ander-

waitigeo Resultaten von monstelangem Ueberleben der

Varsoohstbiere ohne nachweisbare Störung, babaa

Verff. "hervor, dass auoh sie die Thiere am Leben er-

halten haben, wenn sie nur den Stamm der Art.

bap. aaba dar Labar natarbaadaa, iadaai doreb dia

Anastomosen der Art. gastro epiploioa sin. mit den

Vanweigangen der ArL hep.einColUleralkreislaaf sich

baistallt, welcher dar Lebartrots Unterbindung der Art.

hep. Blut zufährt, deshalb mfisa« man die Ligatur abar^

halb des Abganges der Art. gastro epiploiea dextra an-

legen. Entzieht man demTbiere ausderCarotisBlut vor

nsd Bsoh dar Untarbiadaag, so fladat aiaa tdioa

1 Staad« asah dar Opaiatioa das SSaehaigabalt dw

artartsHan Blutes doppelt so gross als er zuvor gewesen

(der Fibrin- und Harnstoffgebult erscheint Terrr'!ndert,\

Veiff. schliessen, dass infolge der Abschneiduog des

artariaUaa* Blnta« dl« Qlyeogaabilditag ia dar Labar

stockt, die Umwandlung des Glycogens in Zucker ge-

steigert und besobleanigt iat, daher die anfangliche

Zuaabme das Blatsaekarsj vaitarbia masa Ia dan
Ma&sse als dasGljcogen in Zaokerumgesetzt wird, obaa

neugebildet werden zu können, auch dfeZuckerbildang

abnehmen, so dass weiterbin die Menge des Blutzuckers

geringer wird; so wira aaeh das balai Toda ooastaala

Fehlen voa Qlyeogaa aad Zaoksr ia dar Labar rat-

ständlich.

An Kaninrhen wurden von Slosse (3) die drei

IJarmartarien, die Coeliaca und die beiden Meseraioae,

untarbaadea aad naab dam Teda das Thlares, walebar

in 5—1 1 Standen eintrat, der Glycogengeha.lt der

Leber bestimmt. Bei einem gleiobgaoäbrlen and
soBSt möglichst gleichaa Gontioltblar varda dar Oly«

cogeogehalt direet bastimmi Das Rasaltat war fol«

gendes:

Pfoeentgehalt der Laber «a Lebensdauer nach
Glycogen der Operation

CöBtrolfhter Tersocbstbiar Staadaa
1. 10,849 3,380 5
2. 10.190 1,578 6
8. 6,461 0,436 II
4. MM 1.896 1

Das QlTOOgea nimmt also in ainar das Blntstroms

beraubten Lebsr sobnoU ab, wslt sshusUsr, «i« naob

dem Tode.

Praosnitz (4) hat die Ablagerti n g und da.s

bchwinden des Gljcogens stadirt. Alte, nicht

mabr lagaad« Hannaa vwlleran. Im Btaklaag mit

früheren Angaben, ihr Glycogen nach 3 — 4 Hunger-

tagen fast vollstindig. Dann worden sie mit Rohr-

xuekar gafüttart aad ia wsohsslndar Zeit danach ge-

tödtet, sofort die Lebst aad andererseits eine Masket-

T^rt « in <it"i(»ndes Wasser geworfen und naob Külz
quantiutiv aui Glycogen bestimmt. Von dem Kürper-

gawioht («»1. Fedaro nad Danaiabalt) batragaa dia

Muskeln im Durchschnitt 43,9, Hant und Weiihthcile

21,5 und die Koooben 25,7 pCt. Es wurde nun der

Glycogengehalt der aadarea Weiehtiieila dam dar Hns-

keln entsprechend angenommen und dafür die Knochen

ausser Ansatz gelassen. Aus 15 Versuchen ergab sirb,

daäs der absolute und proceotige Qlycogengehait in

der Leber and im ftbrigan Ktrpar namittenMi nach
der Zuckeraofnahme schnell ansteigt, in der 12. bis

24. Stunde sein Maximum (11g in toto) erreiobt;

danach erfolgt aohnallas Abslakea, sodass ia dar

36. Stunde nur wenig (2,6 g in toto) vorhanden ist.

Ein Zusammenhang der Galtenbildung und Glycogen-

ablagerung isi nicht vürbaudeui bezägliob letzterer

bast&tigeo dis Rasaltate di^enigen voa Köln. Brat

narhdpTn der Glycogengeh.ilt der Lf^^T schon eine ge-

wisse Hohe erreicht hat, etwa von der 4. Stunde ab,

fangt der im ftbrigen Körper eDlhsltaaa sa staigaa aa
nad swar ist sobon ron dar 8. Stands ab latsisrsr
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grtner, «nttrer und emlebt mit der 90. Staado

seinen Flöhepunkt (über 2V'2 mehr Qlycogen im Kör-

per, als in der Leber), fSlIt dann erst schnell, darauf

langsam ab, bis schliesslich um die 48. Stunde das

Mazimnm erreicht zu werden scheint. Wenn auch die

Leber in erster Linie mit der Glycogenbildong begabt

ist, so twar, dass, nach Verf., je grösser die Leber,

d««t« |TO««r Mob di* QljreogenaiMig« wird, w mw
man doch auch den Muskeln eine eigene Fähigkeit der

GljcogeDbildQDg xoscbreiben, wie insbesondere KöU
d«rgotbto bat Das schliesst natfirlicfa niobt ans, dass

ein Theil dos Muskelglycogens mittels des Blutes aas

der Leber traEsportirt ist, Aoch konnte auch Verf. in

6 Litern frischen Blutes von auf der Höhe der Ver-

d*iiiiiig gotSdtotOB SebwolDOB niebt olo« Spar von Oly'

cogen nachweisen. — Im Einklang mit Külz. C ra-

mer ood Werther und im Gegensatz zu Böhm
bonntoVerf. siob überzeugen, daas das Nnskelglycogen

sofort nach dem Tode eine rasche Umwandelung er-

Tihrt; Muskeln, die 30— 60 Minuten nach dem Tode

b«i 1 8 ' gelegen hatten and erst dann ontersncbt wur-

dw» itigton fogwufibor nniDittolbtr aMb d«in T«d«
rerarbeileten einen GlycogtDMlbwnDd V4M1 S5—SO,

oiamal sogar ron öSpCt.

Unter Leitung tob fTSTs bMUmnil« H«rg«n-
bahn (5) den Olycogengebalt der Muokoln
(Maskelglycogen) and der Leber (Leberglycogen)

TOD Hähooro, donen nach ötigigom Hungern 10 bis

30 g Robmidtor In wiMorlgor Lütaag por o» oiogo-

führt und die danach in 7.ei'abständen Ton 4 zu 4 Stun-

doo gotfidtet Warden. Die Bestimmung goscbAh nach

d«r modiflofrton Ktlimotbod« too R. KQU. Aqo don

in vielen Tabellen niedergelegten and auch graphisch

dargestellten Zablenwerthen ergeben -^i h folgende

Sohlösao: Leberglycogen schwindet bei Huhnern nach

Oligigw Cbtwi im Mtttol bis »nf 0,04 g pro Kilo

Thier, dap^ep-cn kann dann noch Muskelglycogen in

DMBbafter Menge (0,06— 1,58 g) vorbarden sein, im

MRM 0,73g. Leberglycogen zeig^ bild dmA dar

Zockertufahr starke Zonahme, Maskelglycogen erst

nach 12 bis 16 Standen. Schon G Stunden nach d«r

Zaokerzufuhr findet siob ebensoviel Leberglycogen, als

MubwIglyoogMi. In votteno Vtrlanf« wird Laber»

glycogen reirhürhcr n]". Mnskelglycogen, bis letzteres

15—26 Stunden nach der fiinfabr wieder aborwiegt.

Bdm Leberglycogen tritt das Hasnnnin am so sbsr

auf, jt gsringar die Zuckersufubr war. Dagegen tritt

das Maximum von Miiskelp-Ivf «^en. unabhängig von

der Grosse der Zuckerzutuhr, nach 20— 24 Stunden

•Qf. Di» Maiima bsidar Qljaogvaa sind im AUgo-

ifr Gtü^T:^ f^cr ZurV^riufohr proportional. Der

Zeitunterschied »wischen dem Maximom von Leber-

glycogen QBd Mvskalglycogeo tat «n ao geringer, je

grösser dieZackerzufnbr war; tr Tsnobwindet bei Bfn*

fabr von 30 g Zaoker.

Külz (6) bat den reohlen HinLerschenkel von

BondaD mit dofibrinirtam Blnta, dsa linken mit sol-

chem, das dnrch Zusatz von Trauben- oder Rohrzucker

anf einen Zuckergehalt von 0,1—0,3 pCt. gebracht

war, 6—7 SUrndan bfinatlieb d«Tobstr6mt and den

Qlycogengebalt beider Sobenbel gesandert be>

stimmt. Gramer hatte früher dargethan, dass in der

Norm der Glycogengehalt nicht nur beider Extremi-

täten, sondern auch beider Körperhülfien genügend

llbareinstimmt. In 3 dieser Vsttacbe ergab sieb «Ina

unzweifelhafte Zunahme im Glycogengehnlt rlos mit

Zuckerblut durchströmten Schenkels, die 0,46, 0,43,

0,15 g betrag. In aaderea VanaelieD war das Pias

nicht vorhanden oder eher noch ein Minus, doch betont

Verf. mit Recht, das wegen der zahlreichen Störnngen

et«M die bei kSostlioher Darehblutung möglich sind,

den positiven Versuchen eine grössere Beweiskrall an-

komme. Danach scheint der lebende Muskel aus zn-

geführtem Traaben- oder Rohrzucker selbslsUUtdig

GljeageB an bildea. — Bemarkenswertb ist aoob die

Erfahrung, d.ass. wenn man den einen Schenkel sofort

aufOlycogen uoteraucbt, den anderen erst nach 7 stüO'

diger känstUaber Darobblotung, iai letstarsn noob der»

selbe Gehalt an QljoogeiB gefandaa wardsa kaan, als

im ersteren.

Je 2 möglichst gleiche Hunde worden von Dafo-
not (7) aaeh toraa^gasobidcten HnBgartagaa 8—15
Tage mit gehacktem Fleisch gefüttert, der eitte unter

ZnsatK von 2—5 g Natr. bioarb. Als dann die Hunde

gatltdtit waidaa, fand sieb immer mebr Olycogen in

der Leber des mit Alkali gefütterten, als des anderen

und zwar um 80— l20pCt. mebr. Äehnltoh verhielt

es sich bei Meerschweinchen, von denen je 5 möglichst

gleiob sohware Tbiare sa aiaer Qrappa Tsreiaigt war«

den. Wenn danach die Alkalien eine unzweifel-

hafte Zunahme des Lebergly cogens bewirken,

so bleibt doebderat^bliebaZasamneabang, insbeson*

dere ob •§ iieb wirkUob am eine gesteigerte Bildung

oder nur uro eine Verz5(^erung der Umsetzung dst

Leberglycogens in Zucker bandelt, zweifelhaft.

Antbaa aad Kallmsyar (vgl. Beriebt f. 18M)
hatten erfunden, dass die Leberzellen H-imriplnbii bei

gleiobzei tigern Vorhandensein eines Kohlehydrates

(TraabeasQokar, Glycogen) zersetsaa aatar Bildaag

eines sich in den Zellen ablageroden, dem Bilirabin

sehr nahe stehenden FarbstofTes und unter Zunahme
des Gehalts der Zellen an Galleo&auren. Klein (8)

hat BOB waitar wmittelt, dass das Saramdwaiss abea-

30 ZOT Bildung der Gallensäuren dien», ^^in ias

Hämoglobin, und dass der Traabenzuoker energischer

als das Olyoegen wirkt, sowobl was die Sebaalligfcelt

als die Menge des Zersetzungsproductes anlangt.

Dieser Vorgang ist als ein rein chemischer anzusehen,

da auch die durch Zerreiben völlig zerstörten Leber-

sellen aber noch mebr leistatsn, als die iataeten Zellen.

Hoffmann (9) hat nun weiter festgestellt, dass

bei dem gedachten Vorgange der Gallenfarbstoff-

BBd OalteBSiorebildaag siob Fett und Seife in-

different verhalten, jedenfalls die Kohlehydrate

(Zacker, Qlycogen) weder zu vertreten noch zu er-

setzen vermögen. Von A. Schwartz rührt die Beob-

achtung her, dass die Leaooeyten und die MUssdlea

das üamoglobin in den ersten 24 Stunden zerstören,

dass sie dasselbe aber weiterhin wieder aufbaoen.

Verf. bat aaa geprüft, ab diese Wirkeag ehw Zell-
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foiiDlfam teL Bs «rg»b siob, dass aiieb so «iDem brei-

artigen Detritas zetrqactsrhte Mil7zellen zwar das Hä-

moglobin SU zerstörea TermÖgeD, nicht aber im Stande

sind, das xsislSrto wiader sa reganariztii nod B«a sa

bilden; zum Aafbaa des Hämoglobin sind nur die in-

tacten Milzzcllen bofthigt. — Beide Uotersucbungen

üind unter Leitung Ton Alex. Schmidt ausgeführt.

Heyer (10) und Pernoü dl) haben den Eisen-

gshalt der Leber- und Milzzellen bestimmt.

Die nach der Methode von Alex. Schmidt isolirien

Labai' vmi HUssellatt «arden nit phjsiologiseher

KocbsalslÖsnng ausgewaschen, bis das Waschwasser

kaio Hämoglobin mehr spectrosoopisch erkenaea liess,

die Wasobflfissigtceit abgegossen, der dünne Z«n«Dbi»i

durch Centrifugiren von der anhängenden Fiüssigkail

befreit und in dem restirenden Brei der Gehalt an

fealen Bestandtheilen, an Na Gl and Fe bestimmt. Das

darin garoBdane MaCI war ans dar Wasobllilssigkait

in die Zellen diflundirt; deshalb wurde Fe auf 1 00 Tb.

Trockaorückataad miau dem gafandenen NaCl be-

raabnat Wlhrand dia Labarsallan ran Oebsan und

tragenden Kühen denselben Miangahalt beaitsen, ist

der der Lebenellen Tom Fetns sehr viel höber als der

dar erwaohaenen Thiare, doch variirt der Pe-Gebalt

slaallab in dan varsebtadaaaD Batwlekalnngaparfadaii.

Der Reichtham der fötalen Leberzellen an Fe nimmt

allmälig ab oad arraiobt im Laafe der 5.—6. Woche

dia dafaittra Koru. Dia Mtlstallan Ton Kfibaa sind

am laMntan an Fe, und zwar etwa 5 mal so reioball

die vom Ochsen. Dagegen sind die Milzzellen von

Föten aua der letzten Sobwaogerachafläperiode sehr

arm ao Blaan, atsra 6 mal imar als dia foo Oobsan

und 70 mal ärmer als die Ton Kühen. Beim Neuge-

borenen nimmt der Gehalt dar Hilasellan ao Fe noch

aia wanig ab nnd ari^U aiab dann wihiand dar swai

arsten Lebensmouta nnf atwa danalben Höhe.

Zur Bestimmung des in sanrer oder alkalischer

Losung sowie beim Erhitzen auf 100 " leioht zersetz-

Uoban Laaitbina wnrda Toa flaffiar(lS) dia dan

verbluteten Kaninchen sofort entnormifni* Lf»ber zer-

rieben, der Brei wiederholt mit kaltem absolutem Al-

oohai babandalt, dar Filtatrfiebstand im Vaennn fibar

Schwefelsiore getrocknet und zusammen mit dem bei

50" erhaltenen Verdampfungsrückstand des alcoholi-

sehen Fillrals im Soxhlet'schen Extraotionsapparat mit

Aether erschöpft; die ätherische Lösang verdunstet,

der Rückstand verascht und in der .\scbe der P- Gehalt

bestimmt. Gleichseitig Torgeaommeoe N-Bestimmua-

gaa in ataaat Thaita das Aatbarattraotas labrtan, daaa

der N-Gehalt dem P Gehalt parallel läuft, also die

P-haltigen Stoffe im Wesentlichen Lecithin sind. In

der normalen Leber gefütterter Kaninchen betrug das

Lecithin im Mittel 2,2 pCt. der frischen Leber; nur

bei Hungerthieren weniger, 1,4— l,5pCt. Mindestens

*/( des Aetherextractrfiokstandes aus der lieber ba-

atabt aas Laaitbin. Bai KBainohan, wilaba dncab

subcutane Injection von Phosphoröl vergiftet

wordan und zwisobeo dem 3.-6. Tage eingingen,

fand si«b im Mittal dar 13 Baobaebtnngan nnr

1,18 pCk Ijaaithin. Barfleksiahtigt man, dass baim

normalen Thier dia Leber im Hittal beim ver-

gifteten, das bis zum Tode einen beträchtlichen Oo-

wtohtsverlust erleidet, im Milte! Vta des Körperge-

winbts batrigt, sa ist da«b dia ralatifa Zanabma dar

Lebermas.se nicht so erbeblich, um die Abnahme des

procentischen Lecithingehalts zu erklären, andererseits

zeigen gerada vaigiftete Thiere mit niedrigem Labar-

gewicht hohe Lecithinzahlen, während bei noroialao

die Leoithinzahl-'n in gleichem Sinne wie das Leber-

gewicht aohwankou. Aach bei den Labam von Man-

soban aaigta aiab Aabaliebaa: dia Labar ainaa Bing«-

richteten enthielt 2,1 pCt, Lecithin, die 3 an Phosphor-

vergiflung Verstorbener nur 1 ,56 pCt. Lecithin, aban-

80 die alaea stark abgemagerten, an Sahwindsoeht

Verstorbenen sogar nur 1,1 1 pCt. Je stärker der Fett-

gebalt der Leber bei der Phosphorvergiftong, desto

bedeutender dia Abnahme des Leoithingehaltes. Verf.

araabtat aa daaaab tir «abfSobaiaUeh, daas dar in dar

Leberzelle vorhandene Locübin vorratb bei der durch

die Phospborvergtftung bedingten Störung der cbemi-

seban Praoassa antar Patlbildang in Qnmde gabt.

Vor längerer Zeit liaban Fre richs urtdStädeler

gefunden, dass die Organe von Rochen und Hai-

fischen, auch die sonst stets harnstofffreien Maskala,

aabr grassa Mangan ran Haraataff antbaltan.

Da genauere quantitative Bestimmungen, mit Äus-

oabme der nicht vorwar&freian von Krakaoberg,
siebt vorliegen, hat SebrSdar (13) die VaivB(Aa,

namentlich auch mit Rücksicht auf die seither von ihm

entdffktp Bildung des Harnstoffs in der Leber, wi*dT

aulgäuommeQ. Die Methode der Harnstoffbestimmung

saUaas aiab ang an dia Mbar tarn Tarf. baaabriabana

an, nur mit der Abweichung, dass aas practischen

Grüaden dia aus der Zersetzung des Harnstotb resul-

tiranda Kalilanrilara hiar niebt gamaaaaii, aandam
durch Absorption mit Kalilaaga gawiditaaaal;tnah

bestimmt wurde. Als wesentliche Bedingoog zur Er-

langung richtiger Zahlen über den Harustoffgehalt der

Oawaba bataat Vacf. dia faUsttndifa Bntbhitaag dar

Thiaiai dia danb Assobneiden ^^r Aorta bei nnter-

baltanar AlhnuDg (durob Einüiesäeniassen von fri-

sebam Ssawaasar in das Manl dar Thisra) anaiabt

wurde. Im Mittel von 4 resp. 5, resp. 7 Versuchen

ergab sich bei Scyüiam catulns (Katzenhat) der Harn-

stoffgehall des Blutes zu 2,6 i, der Muskeln au 1,95,

dar Labar so 1,S6 pCt. Dar Hamstallgabalt des Blatas

zeigt in den einzelnen Versuchen sehr geringe Schwan-

kungen, übertrifft den des Uandeblatas um das

SOIbaba. — IHa Varibaiinng daa HanstelEi auf dia

untersuchten Organe lässt über den Ort seiner Bildung

keine Vermuthang aussprechen ; Verf. ging daher zur

Exstirpation der Leber über, die sich ohne Schwierig-

keit ausführen Hess. Die Thiere überlebtan diasa Opa-

ration bis zu 70 Stunden und wurden wenig von der-

seiban affioirt. Im Mittel von 5 Varsaobeo ergab sieb

dar HamsiaRigebalt dar Masbaln anHabartar Haiiseba

zu 1.86 pCt., also nur unerheblich geringer, wie der

gesunder Thiere (1,95 pCt.); die Exstirpation der

Leber bat also aaf dan Harostoffgebalt dar Muskeln

kainan Cinllnas, daraus lalgt abar wadar fSr, naeb
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gtgsD die InnutolFbiliciide FaneUoD d«r L«b»r ttms;
§ ist möglich, dass der aufgerundene Harnstoff noch

Ton frühfT her r*s!irte. Verf. findet die Erklärnng für

den boüea üarnsto%ehall der Organe der Setacbier

In 4l«r üiMmpflndlfoblAit d«r NiM»n dwseJIwii g»g«a

flarnstoff.

Während nach 0. Nasse und Dttuerdings Wert her

beim Cntalttai d«r MuMatam das Glycogen die

Quelle der Säarebildnng ist, kann, nach Böhm, sich

Haskelstarre ohne Aen ienuig des Glycogonbo-

standes aosbUden. Uuier Uöhm'a Leitung bat

Bloma (14) gapfOft, ob atobt di« toAloobd HfsUoban,

N- haltigen KitractirslofTe bei der Starre eine Aende-

roDg erfahren. Von Katzen and Kaninchen wurden

Maakalpaitlean «bells anmlttalbar nadi der Stna-

gulation, theils nach Ausbildung der Starre in der

PleischhapkniRscbine zu einem homogenen Brei ver-

arbeitet, mit der Giaohen Menge starken Alcohols

aUbee gelasaeo, abUtrlrt, der paterrlokaUDd bei

100" getrocknet, fein pulverisirt und im Sozhlet'scben

SitractioDsapparat mit dem abfittrirteo Alcohol IG

StaBden lug «nobfipft, im Akoboteitraot der If

nach Kjeldahl bestimmt. Der N-Gehalt des alcoho-

liscben ixtractes frischer Muskeln betrug (im Mittel

TOQ 5 Versoobeo) 0,ää~0,47 pGt., derjenige starrer

Mnakeln 0,38—0,48 pGt.; es findet also keine

Aen<^ernnp in den Metigen der N-baltigen Exiractiv-

stoffe während der £nlwiokeIang der Muskeistarre

atatt. Doieb Titriied der alooholieobeD Bstraoto (tm
der Verbrennung nach Kjeldahl) mit Normallaage

Hessen sich xugleioh die in Alcohol löslichen Säuren,

hauptsächlich Milchsäure, bestimmen. Es ergab sich

aus 3 Versuchen in den frischen Hoskeln Ü,ä2 bis

0,89 pCt., in den starren 0,77—0,86 pCt., auf freie

MUdtfiore bereohnet. Danach kann bei der Starre

balae BUdong Ten SInre etatlgefnndeD baben, viel-

mehr findet sich im frischen Muskel genau die gleiche

Menge freier Säure, als im starren Muskel. — Auch

bei eiott KatM, die 8 Tage lang gehungert hatte,

lie« der Siangrad der KoekalB bilaa w«NotUobe

Abnahme erkennen.

Zur Bestimmung der Kohiensäare in den
Maekela nnd In Blat eoipfleblt Ordbaat<16),
einen mit einem Glashahn ?f r-rhrnm Recipienten mit

(kohlensäurefreier) Barytlösung zu fiUlea, etwa 10 g
Mnekeibi in den Recipienten einsnfnbrsii nnd aaeb

HablaM des Hahns in siedendes Wassers einzusenken;

nach etwa 2 Standen ist der Muskel im Baryt gelöst,

der durch die entwickelte CO, getrübt ist. Der Ke-

«fpieat wird daaa aiH der daapanpe verbanden,

darch einen Ueberscbuss von ausgekochter verdünrtrr

Salzsäure die GO^ frei gemaoht, in das Eudiometer

übeigtfibtl aad daieh Abaoiptioa mitteilt eiaer Kali>

kagtl gaaMMHi. Auch für Blut ist das Verfahren an-

wendbar und hat hier u. Ä. auch d?n Vorlbeil, dass

man die Bestimmung aufschiebeu kaau, ulin» dass in

den CM>|<OebaU akb etvaa iadert. Verf. fand aaeb

diesem Verfahren beim Kaninchen im Maske! H9, im

Blut nur 36 Vol.-pGt. CO,, was dafür spricht, dass die

BlnVOOj, an* dem Gewebe atammt Während daa Blnt

eines 7,5 Kile sobweren Hnndoe in der Herrn 37 ToL--

Procent CO^ enthält, fanden sich darin, nachdem eine

halb« Stunde lang ein Gemiscb von 80 pCt. 0 und

20 pCt, COg geatbmet waren, 70 Vol.-pCt. COj und

tn den Muskeln 73 Vol.-pCt. CO,, le batte alae der

CO,-Gehalt des Blutes nm der Muskeln um
35 Vol.-pCt. zugenommen. Nach Bert können

Tbiere eine Zeit lang ein Lnftgemiseb atbmea,

dass neben 18,5 pCt. 0 45 pCt. CO^ enthält; es tritt

Anästhesie und nach 2 SluDiir:i ucr Tod ein; unter

solchen Uuiätändeo fand sich im Blul des verendeten

Tbieres 91, ia den Maekela ISO pCt. CO,. Bs wird

also CO.^ fester in den Geweben gehalten als im Blut,

und diese KeieoUon des Uifles ist nach Verf. wahr-

soheialieli die IMesnieaobe.

Die aebr sorgfiltigen und ymfungreiohen Unter-

suchong^en von Hoyer (!6) über den Nachweis des

Mncins in Geweben ergaben, dass das Uucin die

Ftbigkeit beeitat, vecsebiedaae Ftebataie a^r intenstr

aufzunehmen und dann gewöhnlich in von der fibrii^en

Qewebsfarbong msohiedeneo Tönen (Uetachromasie).

DelaSeld*Mhei flimatn^Un fitrfot «awellea mneia-

baltige Thelle blan nnd das übrige Gewebe yiolett,

doch hängt dies sehr vom Zufall ab. Vor allem sind

es die basischen TbeerfarbsloSe, die Muoin mehr oder

weniger fKrbea. 8» erbUt Verf. eJnigermaüen

günstige Resultate mit salz- und salpetersaarem Ro#>

anilin, gewöhnlichem Fuchsin, Hagentaroth, Magdala,

Jodgrün, MethylgrAa, Dahlie, Metbylvielet, Vieteria-

blau etc. Ganz besonders ist es Methylenblau, welches

Mucin und raucinhaltige Gebilde auch bei Anwendung

stark verdünnter Lösungen intensiv und daueriiaft

färbt. Pbeajleabraan wirkt ebenso. Safranin Orbt

das Gewebe leicht rosa, das Mucin aber stark orange.

Das beste Färbemittel für Mucin ist Jedoch das Thi-

eain. Daaeelbe firbt in gaiis dflaaea «taserigtB

Lösungen das Gewebe, Zellprotoplasma und die Kerne

schön hellbl.iu, während der schleimige Inhalt der

Elemente (Decher- und Drösenzellen) eine tief rotb-

ffiolette Färbung annimmt Da daa Tblenia leider

nicht im Handel zu haben ist, empfiehlt Verf. das

Amethyst (Job. KndolphGeiga. Comp, in Basel)

nad daa Tohiidiablaa (Ilüobiter Flarbewerke aad

badische Aailin» und Sodafbbtik), wilohe ibaliok

wirken.

Zur Nachprüfung der altenjAngabe von Eylerts,

dass das Knochenmarkfett neben den Glyoeridea

der Gel- und Palmitinsäure nicht Stearin^üure,

sondern eine andere Säure nMednllinsäure" enthält,

hat Hebt (17) aater Lfibiaeh'a LeHong aaagelaase*

nes Rindermarkfelt verseift, aus den Seifen die Fett-

säuren dargestellt, ans der Lösung der letzteren in

Aloobal durch Essigslnre die Oels&nre, welobe in

Lösung bleibt, von den anderen Fettsäuren getrennt;

das Gemisch dieser Fettsänren, in Alcohol gelöst, gab

auf Zusatz von Salzsäure eine Fällung, die naoh Um-

«rystallisirea eeideagliaseade BItttobea damtelltea,

welche nach ihrem Schnielzjmnkt (G9*), nach der

£lementaranalyse, demiBarytgehalte des Baryoms&lzes,

eadlieb naob dem daraaa dargeatailtea Aethyletter
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sieh als StaariaaSoN argab. Aooh naoh Bylart'a

Verfahren selbst wurd» eine mit Stearinsänre iden-

tUcbe Säure erhalten. Danacb enibält also das Mark-

fett kaina Fattainre eigner Art (sog. MedolllnsiiiraX

sondern, wia die meisten tbieriscben Fette, nur Glyce-

ride der Oel-, Pa!mitin- und Stearinsäure. 100 Theile

des Fettsäuregemeoges ron dem bei 45** schmelzenden

RtBdennaitlBtt «otkialtan an Oalalure 62,9, an Pal-

mitin a ir<> 32,3 und an Staarindura 9,6 pCt.; fläab-

Uge Fettsäuren fehlten.

Dia Badaotaag da« Kalla in darNabroog
für die Zabne bat Beraz (18) festsiellen wollen.

Für junge, noob wachsende Hunde bat Erwin Voit

nachgewiesen, dasa bei kalkarmem Futter nicht nur

die Knochen, sondern auch die übrigen Organe an

dem Kalkmange! mehr oJer weniger Ibeilnehuien. B.

bat die Zahne von erwachsenen und jungen Hunden

gnnaar nnd Idainar Raee, die ralobliob Kalk arbalken

hatten, untersucht und dieselben verglichen mit den

Z&bnen der wachsenden normalen kalkarm bezw. mit

Kalktnsatz gefütterten Hände, welche tu Voit's Ver-

SQOhen gedient hatten. Die microscopische Unter-

suchung Hess es kaum zweifelhaft, dass in Folge des

Kalkhungers bei Hündchen kleiner Elace die Qrund-

tnbatans dea Zahobelna atwaa geaobwandan war,

wenigstens betrug der Absland zweier Zahncanälchen

hier weniger als bei normalen Z&bnen. Es ergab sich

ferner aas der chemischen Untersnohung, dasa ein

Mangel an Kalk in der Nahrung bei einem Hündchen

kleiner Race, welcher 162 Tage lang keinen Kalk

anihabm, das Waohsthum der Zähne sehr beeinlräch-

tifta, aber die Zasammaosatsang dar ZibDa in Barag

auf organische Substanz, Kalk und Phosphorsäure

ninht wesentlich änderte, bei einem Hunde grosser

fiaoe Jadaab «ibrend allerdings nur 38 Tagen ohne

mnUieban Binflu&s auf die Entwicklung und Zu-

sammensetzung der Zähne blieb, obwohl die Knochen

hochgradig rhachiiisch waren and starke Veränderungen

in dar obamia^B ZaeamBauatennf darbotaa; aller-

dings fiel die Beobachtung des letzteren ITnndes in die

y—9. I<ebeoswocbe, also in die Zeit, wo die Miloh-

lihna nw wenig wadiaan. B. tnelnt, dass gegenüber

dam graami Knochengerüst die kleinen Zähne auch

dann noch genügendes Kährmaterial mit dem Blute

zugeführt erhalten, wenn in Folge Kalkmangels in der

Znfobr die DomateVerkaMianiog daa Skaiata bintan-

gabalten zu werden beginnt.

Die Mitteldarmdrüse der Weinbergs-

aobDaoke, aaob Labar genaimt, iii na«b Lery (19)

eine Verdauungsdrüse, für die es unter den Darm*

drüsen höherer Thiere kein Analogen giebt Sie ent-

halt ein diaätalisches, peptiscbes, aber keiu tryptisches

Parmani (elwainaiwlteiidaa, wia daa daa Paoaraaa),

•inilt'^b ein fettemulgirendes Ferment. Winter- und

Soiumertbiere haben in ihrer Druse einen nur wenig

TersebiadanaD Waasaigabalt (75,5 gegen 74 pCt.),

aber erstere mehr, als doppelt so riel Asche, als letz-

ter«; beim Sommerthier fand sich kein« Kieselsäure.

l>ie organischen Stoffe der 1/ruse sind Winter und

Sommer an Qewiabt flalcb« Das Aloobdeztraci dar

DrfitaD, gteicbriel ron matar- wia Sammartbieren,

enthielt Chlorophyll, Oelsänre, feste FettsStire; die

Asche K, Gl, PtO^, SO,} das Aetherextract eine Spur

Fett; daa Wasaereitraot: Znaker, Olobalin (bei 66
coagulirend),Qlycogen, Uypoxanthin; die Asche, ausser

Alkalien uud Erden, Spuren von Eisen und Mangan.

Gallenfarbstoffe ond Jecorin waren nicht nachweisbar.

Bei ganaoerer Untaranahmig des Qlyoogans ergab sich,

dass es sich nur dns gewöhnliche, mit Jod sich

rotb färbende ülyoogen, nicht, wie Landwehr an

gegeben bat, am Aobrooglycogen bandatt; neben

Qlyoogan findet sich, in Uebereinstimmang mit Ham-
marsten, noch ein reducirendes und linksdrehendes

Siuiätiin. Im Winterschlaf verschwinden der Zoekar

and daa fettemolgirenda Permeot. Dm diastatisoba

P<>rment der Drüse führt innerhalb längerer Zeit

(iö Stunden) »ach rohe Stärke znm Tbeil in Zucker

aber. Im Winteraoblaf foogirt die DrBae kelnaswaga

als Aufspeiohemngsorgan für Nährstoffe, auch nird

nichts von ihrer Substanz verzehrt, vielmehr zehrt das

Thier von seinem Darminhalt, dessen Material for die

vita minima wohl hinreiabend sein dürfte.

Die Grundsubstanz der Eischalen von

Schlangen und Eidechsen löst sich nach Engel
(SO) beimKoeben mit eoaeentrirter Kalilango langsam,

aber ziemlich vollständig; die Lösung giebt alle Re-

actionen des Eiastin. Die Brutsellendeckel der

Wespen, dünne dnrohscbeinende SchSlchen ron atw*

3 mm im Durchmesser, lösen sich m I ^Itar concen-

trirter Salzsäure; die Lösung zeigt dieselben Reac-

lionen, wie aus Hobseide dargestelltes Pibroin. — Die

Bisobalao der Aplysia, einer naektaB SobBeoka,

bestehen aus einer elastischen, schwammähnlicben

Masse, lösen sich in 1 proc. Kalilaoge bei mebrslündi*

gem Kochen; die Lösung giebt Reaetionen, waleba

sowohl mit Elastin als Conchiolin (Keratinsubstant)

stimmen ; da indess die daraas abgeschiedene Substanz

Sich selbst bei Ut&giger Digestion nicht in küost-

liabem Hagaasafta IMa, ferner 0,44—0,5 pCt
Schwefel enthalt, so dürfte sie wohl den Keratinen

zuzurechnen sein} auch gab die Lösung in Kalilaoge,

mit übanobBsriger Saltslora raraatst, Entwidwlang

von Schvrefelwassersiotf. M icrosoopisch zeigte dia

Eihaut parallel über einander geschichtete Plftttoban,

ein dem Conchiolin ähnlicher Befand.

Ana das sahUaaaB Knaton einer malaaoaaioom«*

tosen Leber haben Brandl und Pfeiffer '21) im

genauen Anscbluss an die von Nencki und fierdez

befolgte Methode Melanin dargeetellt and mSgliobat

KU reinigen gesncht (vergl. Orig ); die Analyse des

reinsten Productes ergab für Melanin eine Zusammen-

Setzung von C Ö3,87, H 4,2, N 10,j6, S 3,73,

0 S7,S5 pGLs daa Piiparat bintarliaaa beim Ver-

brennen constant eine fast nur aus Eisenoxyd be-

stehende Asche, entsprechend 0,53 pCÜ. Fe. Von

MSrnar's Halaala antaiBoUed sieb dia ZaMmman-
Setzung waaanUiab, ataad Thlmehr bezüglich des C-,

H- und N-Gehalte« dem von Nencki und Berdez

sog. Hippomelauiri am nächsten, nur dass letzteres

aisanfrei war. Verff. wblieasan daiaos, dass atcbt
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Jede pigoueiitbildende Geschwubl dftsseibe Pigiucct

bild«t; M gi«bt PifmMit mti ond oba« Eiawgthalt

und iweitcns sol^-h^ riil miissigeni uml solch-* mit

•hf hohem Schwefelg<;b«lt; zu leUterer Categorie ge-

hSrt Keooki^a und B*rd«z* PbymatorhiiBiD mit

Idfil |iCt. S. Dass sich in dem vorliegenden Falle das

Pigment aus Blutfarbstoff gebihlet b^' riafür spricbt

die von Gräber bei Lebzeilen Uos i'atiünten nachge-

wiesene Abnahme des HämoglobiagvbftltM Im Bllito

bis auf ' der Noiin f3.5 pCt.) und ferner die Ab-

nahme der Zahl der rothen BlaUobeiben bis auf die

Hilft» d«r N«nn (S,1 WllHmeB im mn Bl«t). —
Der in den letzten Lebenstagen abgesebMaso Htm
färbte sich durch den Zutritt von Luft schon dunkel-

braun, noch stärker auf Zusatz von Oxydationsmitteln

(Sftlpstorsäure, CbroiM&uf«), ohne dass ain Niadar-

Bchlag oder SoJiment pntstaTid; solches wurde, im

Eioklang mit den Angaben von Zeller, oor dorob

Bwmwaaser bawirbt. Dureb Ziisate von BMuekar
wurde ein Tbeil der melanogenen Substanz gefällt,

rollaiäodig erst aus dem Filtrat durch Zusatz von

Blaieasfg und Ammoeiak. Vardünnte Schwefelsäure

ßrbte den Harn burgunderroth; der Farbstoff glny tu

Amylalcobol über, die schön rosarothe Lösung ging

beim CoDceotriren in lila mit blauer Fiuorascenz über

QBd varda bafm NaotnIUiran ndt wissariger Natron«

lauge wieder geltbraun, färlte sich auf Zusalz von

Ox)'d»tioDsmUtaln deutlich schwar«; der schwarze

Pariwtoff vor in Amylalcohol ootfisltob. Der durch

Abdampfon doa Amylalcohol aus der sauren rütben

r.ösung gewonnene Farbstoff löste sich in AU-ohoi un<l

gab nach Verjageo dos letzteren beim Verbrennen eine

oisonb*lt%a Aocio. Spootrasoopiiob lolgto dar Fkrb>

slofT zwei Aboorptionsotraifan in Oalbgifin und
BlaagrÜB.

Salkowski (22) bat soino Tai*o<bo ftbor df»

Ferroentationaif wotche in dar BUrbafo und
thierischen Organen eintreten, wenn man die-

selbeo, durch Aufbewahren in Obloroform-
«OBsar vor Pialnisfl gaschfltsi, digarirt (vgl.

Beri ht f. 1888 u. 1889) fortgesetzt. Indem be-

züglich der Einzelheiten der VersuchsanordouDg anf

das Orig. Tarwiaoan wardan nrasSf in waloham dia

Vorzüge und Naohtheile rerschiedanarVenuohsformen

ausführlich erörtert sind, aei hier nur erwähnt, ilass

alle Eiperimenle Doppelversuche darstellen, bestehend

•oo ainan «Hoiptvomoob'* und olnon «Caatfolvar-

.s;: -h» In dem Hauptfersnohe wurden die frischen,

deoi eben getödtelen Thier aotnommenen Organe resp.

die Hafa ditaet mit Gbloroformwasoar digerirt, in dam
Controlrersoche genau dieselbe Quantität des Organ-

hreics. nachdem vorher die in ihm enthaltenen Fer-

mente durch Erhitzeu fernicbtet wareo. Nachdem die

MikleinerteD Organe eine baatimmta Zolt, maistans

60— 70 .'Stunden, hei 40** digerirt waren, wurde die

ganze Mas^e colirt resp. tiltrirt. In der Flüssigkeit

fiadan sich olsdann diejenigen Pradneka vor, waloba

Vibiand der Erwärmung aus den Organen extrahirt

resp. in diesen gebildet sind. Der »Controlversuch"

zeigt die Einwirkung des Wassers allein, dor „ilaupt-

JUiwbMMt Oer tMMi«MM «iOleia. IfSO. Bd. I.

versuch" die Summe der Einwirkung des Wassers und

dar PormontatioB. iBdam man dia in dam Coatrol-

versQch erhaltenen Resultate von den in dem Haopt-

versuch beobocbtaten ia Abzug bringt, erhält man dia

Wirkongan dar ParaantailoB oUain.

Die Versuche mit Hefe bestätigaB innicbst dia

bereits früher erhaltenen Resultate; aosserdem iber

zeigte ein Versuch, welch' erbebliche ^uantitaiou

Bllar Baotondtballa dar Ifafa bai dar DigastioB dank
die in der Hefe enthalt noT, Fermanlo in Lösung

übergeführt werden. Aus 1000 g Hafa gingao in

Lösung:

Organ. Substanz Asche Stiokstoff

Coolrolversaeb . . 37,81 g 1S.«I g ifi^ g
flooptvetOQoh . . 1SS,5 „ Id^ 15,49

«

In 1000 g Hafa sind enthaltan 849,9 organlMbo

Substan?, 24,1 .\sche, 21.7 Stickstoff. Man sieht

hieraus, dass mehr als die Hälfte der Hefe im Uaupt-

vannob in Lüsang gegaogan vor und %WK grüoaten-

theils durch die Wirkung des FermoBtOO BUoitt, VOBi

Stickstoff sogar fast zwei Driltheile.

Die Beobachtungen an thierischen Organen er-

gaben gleichsinnige Resultate, wenn auch die Zahloa-

werthe bei weitem nicht so hoch sind Die niß^estions-

versuoha mit Leber ergaben: 1. im Uauptversuch

gabt arboblieb mahr orgonlaeba Sftbotoas in Ldsong,

als im Controlversucb ; 2. die Flüssigkeit des Haupt-

Versuches enthält mebrPhosphorsänre; 3. als Wirkung

der Digestion ist weiterhin zu bezeioboan die Ueber-

führung des Hypozanthins aus der latenten Form in

die manifeste, während das Nuclein selbst durch die

Wirkung das Waasers allein, auch ohne Ferment

nahara vollatindig gaopaltan «ordoi 4. as bildat sieh

bei der Digestion durch Fermentwirkung Leucin und

Tjrosin, dagegen bilden sieb keine in Waasar und

Aatbar iSdioho Mnran (Ufiobtiga Pattsinra, Miloh-

säure, Bernsteinsänre) ; auf dieses negative Resultat

glaubt S. besonderen Werth legen zu müssen. — In

einem Versach mit Leber wnrde noch oonatatirt, dass

dia OmwandlBBg daa Olyaogens ia Zaokar bai dar

Digestion ungestört vor sich geht, wie S. in seiner

vorläufigen Mitiheilong aogegaban hatte: es wird

damit dia Angnbo von Dostra, dass jdiaaa Dm*
Wandlung von dam Piotoplaama dar Lobar abhSagt,

widerlegt.

Zu ähnlichen Resultaten fubnen auch die Ver-

sbAo mit ilaokalfioiaob, nar maiAlo sfoh bior olno

Pehler(|uelle geltend, welche in dem hingen Erhitzen

des zerhackten Muskelfleisches für den Controlveisuob

gelegen ist: OB bildat aiob dabei aioa arbablioba

Quantität Leim, welcher sich später löst und die

Sumnio der beim Controlversucb in Lösung gegangenen

stickstolThalligen Substanzen fälschlich vergrössert,

somit dia dareb dio Formoolatiott salbst gebildeto

Quantität zu gering erscheinen lässt. In allen Ver

suchen ist übrigens durch Abimpfeo auf Nährgelatine

dor Kacbwais gafäbri wordaa, dass dia Misobongan

am Ende des Versuches vollständig steril geblieben

waren. S. erörtert alsdann dio Frage, ob man dio bei

dieser Autodigestion eintretende Fermentwirkung als

11
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WirkttDg Idbeoden rrotoplasisa's oder eioos löslicbea

PeraiMitM «oftasMi loU ond ratielisidet sioh fSr di«

lettttem Alternative in Uebereinstimniung mit Nass9,

der speciell für die Znckerbildung aas Qlyoogen

diesen Macbweis schon bestimmt erbracht hat.

Di« soffdlend« Bnobtinttag, d«M titb in d«iD

^irauplvorsuch" aus Muskeln keine Milchsäure ge-

bildet bat, führt S. za der Ansicht, dass die übliche

AosohAiiuBg Vhn die Bildang dw MilohaiBra «bei

der Todtenstarre** eine irrige sei, dass der Muskel

nicht Milcbsäure bildet, weil er abstirbt, sondern weil

er lebt, und sie nur so lange bilde, als er lebt, die

MilohiiareUldaag PiotoplnBMirirki»g mI «od diram

hier fehle. S. ist der Ansiebt, dass diese Fermen-

tatiooen auch während des Lebens In dea Qeweben

«taUititdeii und diso dleDen, den »bgeatoAese Preto-

plasma-Eiweiss beweglich zu machen, die SpftUoDfi-

prodoete in den Kreislauf zurückzuführen

.

lieber die Peptooisiruog durch Ctiloroform

and einige andere Sttbstaoseo maoben Denye und

de Harbaix (23) Miltheilung. Zur Trennung des

coagalablea Eiweiases toq reptoneo bedienten sie

eich der Refmeieter'sobeii Helbede? BrbitseD mit

Eisenacelat; im Filtrat wird mittels der Biuretreaction

auf Peptone (d. b. auf Albumoaen -j;- Peptone, Ref.)

geprüft und deren Menge nach der Intensit&t der

Rothfarbuiig geschätzt. (Indess ist die Hofmeister-

sche Methode für den vorliegenden Zweck kaum

brauchbar, Ref.) Aatiseptisch aufgefangenes Blut

entbilt weder frieob noob neeh lingerem IKgerirea bei

.•58 - Pepton, "Wird dagegen I pCl. Chloroform dem

Blute zugegeben, so bilden sich schon innerhalb

kurzer Zeit und veiter Immer iviobHeber Peptone.

Zusatz von Aeiber, Alcohol, Tbyiuol und Phenol haben

denselben Erfolg, nicht aber Salicyls&ore. Creolin,

Terpentinöl, Phosphor. Wird das Serum und der

BlotknobeB, jeder Ar eieb, mit Cbkrefern digerirt,

so bildet sich nur im Blutkuchon Pepton, ebenso

liefern Hämoglobin eder Fibrin allein mit Chloroform

Peptone (leiitere BeebachtuDg bat saent Satkoweki
gemacht, Ref.). Erwärmen auf 55— 60** macht das

Blot unfäLig, auf Zusatz von Clöroform Pepton zu

bildeu, auch Zuaat£ von (rischem Serum ändert nichts

dtiBB. Setit n»B dagegea anf 60* «nriratem Seran

Chloroform und Fibrin tm so bildet sich Pepton.

Danach sind Vff. der Meinung, dass durch die Wärme
Bioht eiB «rh*adeaee Ferneat ierst(lrt, Boadera du
„liämoglebiB und Fibrin selbst modifloirt wird* (?).

Die Peplonisirung durch Cbloroform, Aether. Thymol

etc. wird schon durch schwaches Aasäuernäulgehohea.

Dagegen wirkt Koobsels (Srderlicb; mit ChlorofonB

gesättigte NaCl Lösung w.nnrlrlt Fibrin in Pepton

QU. Natriumcarbonat verhindert die Peptonisirung

dureh ChlorofonB, «odaes bteria ein Untendited Toa

der Peptonisirung durch Panoreas gegeben ist.

Dieselben (24) haben gezeigt, dass im Blute

Too der Katze, Hand, Kaninchen und Meosoheo, nach

Zusatz von Chloroform, Aether, Aloohol, Phenol,

Tbjrmol u. A. eine Popitonbüdnng erfolgt, w«itertiin

aocb Tjrosin und Leucin entstehen kann, und zwar

bildet sich dabei Pepton ans Hämoglobin and Fibrin,

Biebt aber bbs OlebäliB; dabei darf das OeniitA mr
aohwach alkalisch oder neutral oder minimal saBar

sein. Nunn'fhr wpispn sfe nach, dass Fibrin aas

Hundeblut s 1 ch lu mit Cbloroform versetzteoj

HBfideb)atser«m rapide aaflSet, aber im Seraai

von Prhweine-, Hammel-, Rinder- und Pferdeblnt un-

äDgegriSen bleibt, wenigstens eine Woche lang, da-

gegen geUat wM, weaa daa SeraraalbamiB aavar

daroh Hitie «oagBlirt iat. Blat oder Sernm ?om Haad
Terliert, wenn «9 in gewissen Verhältnissen mit dem

Blut oder Serum der anderen Thierspecies vermischt

wird seine digeetifon Fähigkeiten.

Spina (25) bat die Färb e n veränderu n g
der Organe nach dem Tode, ihre Ursaobe und

Verlaaf BBter rerMAIeiteaeB Bedingungen ansfBbriieh

Bntersucht.

Wenn man Stücke der Niere oder Leber eine^

eben getödteteo Tbieres in koobonde pbysiologiache

KocbsalzlöSBBg taadit. so verschwindet nach einigen

SeCunden die (beim Rind and Schwein) dunkle

Färbung und macht einem graugelblicben Farbenton

Plalt. Bedeokt maa naa aehnell eiee Stelle oft eiaem

Deckgläschen, .so dunkelt das Organ überall nach,

nur nicht an der Stelle, wo der Zutritt der Luft durch

das Deckgliseben al^esoblossen ist. Die Organe ent-

halten also Chromogene, welche durah den SaaerstofT

der Luft in Farbstoffe übergehen. Bedeckt man die

Leber eines kurz vorher durch Decapitation getödteten

KaniBohene an eiaer Stelle mit einem neeb fOBobtea

mit 1 pror. IndigocarminlÖsung getränkten Stückchen

Fiitrirpapier, alsdann mit einem angedrückten Deok»

glase, so findet maa aaob etwa 90 Standea daa

Lebergewebe und das Papierstüokchen abgeblasst.

Entfernt man das Deckglas, so wird das Papier als-

bald blau, die betreff. Leberstelle allmälig braun.

Da« Orgaa OBthflt aleo redaeireade SabataBtea,

welche In^ip-ocsrmin entfärben und den Farbstoff

redaciren. in ähnlicher Weise verläuft der Versuch,

weBB maa eiaem KaBiaebea 8 g eiaer Iproe. ladlgo*

carminlösong in,iicirt, dasselbe uach 5 Minuten tödtet,

die Nieren herausschneidet, 4— ."iSecunden in kochende

physiologische üocbsalxlösuDg wirft und nun dar-

tfell TOB der Laft aheehllesst. Die Niere Rrbt eieb

dann blaubraun, nur an der bedeckten Stelle bleibt

die Färbong aoe. Im Uebrigen muss auf das Orig.

f«nrIeaeB wardea, welohaa «laea knnan Aaaiog aiebt

nUiit.

VI. Yerdaaaaf nmi rerdaeeade Scerete.
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S) John, 0., Ueber die Einwirkung organischer Säuren
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XVn. S. 156. — 21} Klug, F., Ueber die Verdaulich-
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von Fleisch bei Schweinen. Arch. f Anal. Physiol.

Ablh. S. 280. — 23; Hofmeister, V.. Ueber die

Verdauung dea Fleisches bei Schwein- 1
b ütscheZeit-

schrift f. Thiermed. XVI. S. 226. (Decsi. sich inhalt-

lich mit No. 22.) — 18e) Mgeaneiüter, E, Zur
Pbysiologie der BiveiMreiorption und zur Lehre von
den Peptonen. Zeiiaehr. f. Biel. XXVII. S. 809. —
24) Hofmeister, R., Ueber Resorption und Assimi-

lation der Nährstoffe. VI. Ueber den UunKerdiabetes.

ZUcbr. f exp. Fath. XXVI S. 855. — 2j) Haas, L.,

Beiträge zur Spaltuug der Säureoster im Darm. Zeit-

schrift f. pbysiol. Chemie XIV. S. 416. — 2G) Arn-
aebiok, Versoeh« über die Resorption rersobtedener

Fette nns dem Dermoaeal. Zeitaobr. f. Hielte XXVI
S. 434. — 27) Walther, Pb* T., Zur Lehre von der

Fettresorption. Arch. f. Acat. Pbjtiol. Abtb. S. 329.

Zuntz, N., Einige Versuche zur dütetischen

Verwendung des Fettes. Therap. Monatshefte. Octob
— 29) Münk, J., Ueber die Resorption von Fetten

nnd feeten Fettsäuren nach Aossohloss der Oalle vom
Dtnneeanl. Virohow's Arch. CXXII. S. 302. — SO)

Abel mann, M., Ueber die Aosnotiong der Nabntog»-
stoffe nach Panereasexstirpation mit besonderer Be*
rücksiohtigung der Lebte von der Fettre.sorptiim. Diss.

Dorpat. — 31) Minkowski, U., Zur Lehre von der

Fettresorption. Berliner Wochenschr. No. lü. — 32)

Ha^l.t'gren u. Landergrecn, Ueber die Ausniitzung

von Margarin, Butter und hartem Roggenbrod im

Dnrm des Menschen. Skandin. Areh. f. Fbjs. IL S.S7S.

33) Maiik, J. IL A. Reaenetein, Uebev Dirai«

reaorption naob Beobaebtungen an einer Ljrmph»
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Abth. S. 376. — 34) Diese i ben , Weiteres zur Lehre
von der Spaltung a. Reiorptioo der Fette. BbendM.
S.

Um die künstliche Verdsoang den Verkält-

ttiMOD der oatfirltobeo Verdaaang mögliebst aMO»
passen, hat Lea (1) das Verdanungsgemisob und die

Fermentlösung in RBhren von Pergamontpapter ge-

bracht, welche in stetiger Sobüttelbewegung erhalten

wurden and gegen eine dem VerdannngegemlNhe

ähnliche, aber f?"rf>itfreie Plüssi^koit dia!ysirten.

So konnten die Verdauungsproducte stetig entfernt

und «a|(1eieh da» Ve?daanngegemiieh oonstant darob*

geschüttelt werden. Zugleich wurde dafür Sorge ge-

tragen, dass der Dialysator, von einem Qefäsa um-

geben, dem warmes Wasser zugeleitet warde, anf 40*

blieb. Indem bezöglioh des Apparatee und der An-

ordnung der Versuche auf das Orig. verwiesen wird,

seien hier nur die Resultate wiedergegeben. Bei Di-

geetlon von SttrkeUtlater mit Spelohel war dar Oa-

v:i:iLrntertrag der Stärke, welche in Zucker umgewan-

delt wurde, viel gröiser und der Rüokatand von Dex-

trin viel kleiner ab unter lontt Ihnliobeoftedingangen,

wenn die Verdauungsproducte nicht entfernt wurden.

Der Einfluss des letzteren Moments auf die 'Mengen

des gebildeten Dextrins und Maltose ist am wenigsten

aosgesproeben, wann der Stirkekleiater vardflnnt lat.

Bei länger fortgesetzterDig:''5tii-ri vor ;,'rri3';«ren S(5rke-

mengen oder kürzerer Verdauung kleinerer Mengen ist

der Geaamntbetrtg von gebildatmu Zndrer so groas

nnd der Antbeil von gleichzeitig gebildetem Dextrin

so gering, dass man vermuthen darf, unter den noch

günstigeren Bedingungen im Darmoaoai werde die

Stärke vollständig in Znoker nmgewandet So wurde

z.B. von einem 4,4 proc. StSrkekleister in 18 Stunden

10,3 pCt. Dextrin and 89 pCt. Zucker gebildet. —
Aebnlieb varhialt ea ifoh bei INgeatian von Fibrin mit

nach Kühne's Methode hergestelltem wirksamen

Pancrea.sextract; von 13 g gekochtem Fibrin, das mit

100 ccm wirksamem Safte 6 Stunden digerirt wnrde,

blieb nar etwa 1 in Pom von Antialbumid, unge-

löst. In der Lösung war etwiis Leuein und Tyrosin

nachzuweisen, aber sehr viel weniger als bei der ge-

wSbnKeben DIgeatian in GlasgeAfa». Dane auob bei

natürlicher Verdauung etwas Loucin und Tyrosin ge-

bildet wird, ergab ein Versuch, wo ein Hund 6 .Ston-

deo nach der Püttemng mit 500 g Fleisch gelödtet

wurde. Der lobalt des in 3 Abschnitten abgebundenen

Dünndarmes enthielt wägbare Quatttitäten beider

Stoffe; böobslwabrscbeinlich wird bei der Verdauung

eibebUeh mehr febildat, abar durah Raaarptira aas

d e ni D srm i n b a 1 1 e stetig antfamt, Weg*n trfal«r llasel-

beiten vergl. Orig.

Ueber die Einwirkung organischer Säuren
auf die Stärken mwandlnogdarob den mensch-
lichen Speichel bericLt«t John (2). Nachdem

Salkowski gezeigt hatte, dass auch organi.srbe Säu-

ren (Weiu-, Essigsäure) die dittstaliscbe Wirkung des

Speiobals verafigarD b«s«. bammsn und «war Wein-

11*
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8&«r« 8ttrk«r «1s Bnfgsiora, hat John, unter Sal«

ko wskt*s Lettug, die organischen Säuren in 4iN9r

Hinsicht genauer geprüft. Zur.ätlist ergab sich, (^ass

die orgaoiscbeD Säaren auf frisch dem Monde ent-

nomneo«» Speichel stirlter einviikten als anf seMstt,

der längere Zeit an freier Laft gestanden hatte. In

sehr geringen Mengeo, bei 0,01—0,025 pCt. Säore-

gehalt der SpeichellrtetsteraifMhiing wirken EssIgsSare

und Weinsäure, ebenso wie die Salzsäure beförLlemd

auf die Urovandlang von Stärkekleister durch ge-

mischten, alkalisch reagirenden anfiltrirteo Speichel;

dies« Wirkung bemht anf einer Bindung 4«r Slate

an das Alkali des Speicbe's. Dagegen tritt (}urcb ge-

ringe Mengen freier S&ure gänetigsten ifalls schon

bei 0,005— 0,008 pCt. der GeHunnitmiaehnag eine

Venfigerang bezw. Hemmung der Speichelwirkung und

ebenso schon bei 0.5 pCt. an f'-*>ier Säure in der

MiscIlUDg eine völlige Hinderung eiu. Der Hemmungs-

coelBdent steU to kaiaei» TerUDtniss cur ekemiaehen

Constitution der Säuren. Erst bei einera '" halte von

3 pCt. Propionsäure, 2,5 pOt. Biaigsiiure, 1,3 pCt.

Blltte^, Bernstein-, Yalerianslure, 0,5 pCt. Hileh-

nnd Apfelsäare, 0,13 pCt. Wein- oder Ameisensäure,

0,07 pCt. Oxalsäure in der Mischung erlischt die

diastatische Wirksamkeit. Die anf den Körper am
giftigsten wirkende Oxalsäure übt die stärkste Hem-
mung , die in der menschlichen Ilaoshaltang am
meisten angewandte Essigsäure beinahe die schwächste

Hemmung. Wegen rieler Etnselbeiteo rergl. Orig.

Zu den Versuchen von Hofmeister 3) über die

Einwirkung org anisober Säuren aafdiedia-
statische Fermentwirkong desPanoreas diente

ein krtftig wirksames Glycerinextract von Riodspan-

creas. von dem 2 ccm mit 48 cem dünnen Slärke-

kleisters vermischt bei 40 in 5 Mio, öO mg Zocker

lieferten. Sobon ein geringer Gehalt der Misohnng

an freier Milchsäure, O.Ol— 0.03 pCt., steigerte die

Zuckerbildung bis auf das 1 Vaf<^o« ^i" höherer 6e-

balt, 0,04 pCt., setsts die Znckerbildung herab, ein

solcher von 0,05 pCt. sistirte sie vollständig. Essig-

säure steigert bei sehr niedrigem Gehalf. 0,01 bis

0,04 pCt., die Zockerbildaog bis auf dos Doppelte,

schwSoht sie dagegen sehen bei 0,05 pCt. und Ter>

nichtet sie vollständig bei 0.08 pGt, Zusatz von

Kochsall erhöht die diastatiscbe Wirksamkeit, die

Einwirkung freier SSore bleibt bierbei dieselbe wie

ohne Salzzasatz.

SalkowsVi und Kumagawa (4) haben sich im

Anschluäs an trübere Mittlieilungen von Klemperer
mit dem Begriff und Vaobweis der freien Salt-
suure im Magensaft beschäftinjt. Auf Grund von

Verdauuflgsrersncben mit künstlichen Mischongen ge-

langen die Verff. s» folgenden Resultaten: 1. Ter*

daunngssalzsäure, welche soviel Leucin oder eine an-

dere Amidosaure gftlSst enthalt, dass man die.Mischung

als eice Losung von saissaureui Leucin u. s. w. an-

sehen moss, enthält ebemisob freie Sslssbnre und ist

physiologisch vollkommen wirksam. Diejenigen Me-

thoden, welche in diesem Falle die Salzsäure als

«freie* ergeben, sind alt» im Oegensats m Klem-

perer als gut und branotabar zu beselobnen. Als

solche Methoden sind zu nennen; Die Titrirroetbode,

die Cabn-Mcrini,'"«'-lii^ Cinchonintnetbode , die SjS-

(£uist'sche. Zum ij^ualitativen Nachweis ist die Metbyl-

rlolet^Reaetion glelebfalls brauebbar, wenn man davon

ab.sieht, dass die durch salzsaares Leucin entstehende

Bläuung einen leichten violetten Ton hat. Das Quoz-

berg*sohe Verfahren fillt dagegen negativ aus, fftbrl

also zu einem falschen Resultat. 2. Vollständig an
alkalisch reagirende, or^^anüsche Rasen z. B.Chinin ge-

bundene Salzsäure reagin neutral resp. achwach ai-

kaliseh und ist aaiSilieb peptisoh nuwiikaam. DI«

Salzsäure erscheint auch beim Ti'riren vollständig ge-

bunden, dagegen ergiebt das Verfahren von SJöqaiat
den grössten Theil dieser Salssfinre als freie, ist also

in diesem Fall unbrauchbar. 3. Salzsäure, die soviel

Chinin gelöst enthält, dass die Hälfte der Salzsäure

durch das Chinin gebunden ist, hat gieicbfails keine

pspüsehe Wirkung. Jede Methode, welche aoeh nnr
einen Theil der Salzsäore als freie erscheinen lässt,

ist demnach nioht anwendbar, Titriren und Sjöquist

fBhren in einem lalsohen Resnltat. Qualitetiv ist din

Hethylviolet-Reaotioa unbcanehbar, die 6(iubiirg*soh*

unsicher.

Eine directe Uebertragung dieser an kuustlicben

Misohnngen erhaltenen Resultate auf den natBrIleheB

Magensaft i.'^t jedoch nnznlässin;.

Die neueren Methoden für den Nachweis
und die Bestimmung freier Salssinre im
Mageninhalt hat Meyer (5), unter Ewald's
Leitung, geprüft. Verf. erachtet das Boas'sohe Rea-

gens (Resorcin 5, Zucker 3, Weingeist 100) als dem
Gün7.burg'schen vollkommen ebenbürtig; wenige

Tropfen einer auch nur Spuren SalzsHnre enthalten-

den Magenilüssigkeit geben, mit dem Reagens vor-

sichtig im ScbUoben TOrdampft, einen plnlcb' bis

zinnoberrothen Spiegel; organische Säuren und saure

Siweiasverbindungen sind ohne jaden störenden Ein-

fluss. Qünaburg*s, sowie Boas* Reagens weisen noch

0,05 pCt. HCl nach — Von den quantitativen Hetho*

den hat Verf. die von Sjöqvist als die beste erprobt,

und zwar hat er, der Vorschrift des Autors folgend,

die in Wasser aufgenommene [«Ssnng des mit Bai^yum*

carboual verkohlten Mri^^'nsaftea mit Kaliurabichro-

matiösung Utrirt. Bestimmungen an ControUösungen

und an einer Reihe Ton naeb dem ProbefrQbslgek ge>

wonnenen Magensäften zeigen, dass die qo. Methode

die Menge HCl mit genügender Genauigkeit nach-

weist Weder Peptone, noch Salze, noch daore Salze

sind auf das Rasoltal von Binluss, ebensowenig An>
Wesenheit von Milchsäure neben Kochsalz; eine Um-
setzung in Salzsäure und milchsaures Katron findet

nioht statt INe Modiflcation von Jaoksch, das beim

Verkohlen gebildete Chlorbaryum gewicbtsanalytisoh

als schwefelsauren Baryt zu bestimmen, ist etwas

schärfer, verlangt aber mindestens die doppelte Zeit.

— Das Verfahren ren 9. A. Hoffmann, das darauf

beruht, dass wSssrigo Robrzuckerlösung beim Dige-

riren mit selbst verdünnter HCl in der Wärme (GO*C.)

Invertirt wird und damit die Reohtsdrehnng abnimmt»
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wihrand orgtniMh» SIbmii in totohen ll«Dg«ii, wie

sie im Magon vorliommon, Verna Invertirung bewirken,

man aomit aas der Abnahme der Kecbtsdrebang einer

Rohnoolterlöavof vor und naob der Dtgwtion mtt

Ilagensaft eiß«n Schluss anf den HCl-Gebalt destallMn

ziehen kann, hat Verf. durch das SiöqTi?t"'?r'hfi con-

troiirl; die Differenzen «wischen beiden sind nur ge-

Tiagfliiif; BW Ist dl» ll«ibod» «Iwu lüifirteig, am*
st&ndlich and schwer auszufiihrett vad «rfardwl dl«

Uolfsmilt«! des Laboratoriams.

Zar qoaotlUtiv«!! B«stlmmung der frel«n

Satzsiure des Magensaftes macht Jolles (6)
einen neuen Vorschlag. Eine neutrale Eosinlösung

zeigt im Speclrnm awei schwarz« Streifen in Blau und

QrfiD, wslobe versohwiadea, sobald die LOtoiig mwigß
Milligramm freier Salzsäure enthält, wShrend mehrere

Qramm freier Milch-, Butler-, Gssigs&nre noch nicht im

Stand« aiad, diese Wlrkang bsrTOTsarafen. Kaeh dis*

sem Priucip wird Magensaft nnter Verwendung von

Eosin (1 cg in 100 ocm Wasser) als Indioator mit Kali-

oder Katronlauge Ton bestimmteut Qehalt in einem üe-

Oss mtt pbnpaimltelen W&nden (naoli Art der bekann-

ten (faematinometer, Ref.) titrirt und der Endpunkt

der Reaction spsctroscopisch an dem Ersobeinen der

bsidsn Abaorptlonsbiadsr «rkanat; bei 4 «m dioksr

Plössigkeitsschiobt und 100 ocm Magensaft ?er8cbwin-

den die Streifen nach Zusatz von 20 mg Salzsäure;

dieser Werth ist daher dem durob Titration gefundenen

hinsuzuaddiren. Controlbeatimonungen lehrten, dass

gleichzeitige Anwesenheit von Pepsin, Pepton, Koch-

salz, Milch-, Essig- und Buttersäare dis Schärfe der

B«stlBDang«B niobl bssintrialitlgant dia fraiSt d. h.

physiologisch wirksame Salzsinr« Uast sieh so bit aof

0,01 j»Ct. genau ermitteln.

Kats (7) sobllgt «Irs ModilesUon fär die Bs-
Stimmung dar Salzsäure im Magensäfte nach
Sjöquist fvergl. Der. f. 1888; vor. Nach Letzterem

werden 10 ccm Magensaft mit Baryumcarbonat einge-

Ssehart; dabsl blslbt das dnroh dl« Salssiaro gebildete

Chlorbaryum a!s solches zurück, während die gehiide-

tsB organisch • sauren Salze in kohlensauren Baryt

ubsfgaban. DerRfiokstandwird mitWasMr ausgezogen,

das nur dasObktrbaryum aufnimmt, und letzteres dnroh

ein TitrifTerfabren mit Chromsäare bestimmt, das in-

dess den Endpunkt der Keaction nicht scharf eintreten

Hast. Vsrf. s«blSgt anstatt ditass TitrirrsrGihrens «in

7U anderen Zwecken von Fleischer etupfohlones vor,

dass sich darauf gründet, dass chromsaore Salze mit

amnODisoalisdlier 8l«tl6«nng einen fl«iso]|farb«n«a

Niederschlag geben, der schon bei grosster Verdünnung

(1 : .'JOOO} auftritt. Das durch Auslangen der Asche

des mit Baryumcarbonat versetzten Magensaftes ge-

wonooB« WaisorostnMt wird aa«b Iliasofag«n «iniger

Tropfen Salmiaklösong mitAmmoniak doutlich alkalisch

gomacbt, und titrirt« Lösung von doppeltohromsaurem

Kali (8,055 g in t Liter Waaser; 1 com entspricht

2 mg HCl) bis zum Eintritt des fleischfarbenen Mieder-

schlags zufliessen gelassen als Indicator dient eine,

jedesmal frisch zu bereitende Mischung von Ammoniak

mit Blvieisig (1

:

6), ControlTorsaobe mit Magaosaftt

wob«! das Oblorbaryam als sohwofolsanisr Baiyt ge-

wichtsanal} tisch lesUmmt wurde, ergaben Fbblor TOn

nur =k 0,Ü18 bis dz 0,025 pCt. HCl.

Dl« peptisob« Wlrkang des Mag«nsaft«8
b«im Neugeborenen und Fötus bat Flem m er (8;

in der Weise geprüft, dass er die Labmagen von Rin-

der- und Schaf fdten, die Mägen von neugeborenen

Saadan iind Katasa mit 0,87 proe. HCl 6 Stnndan

lang bei Zimmerwärme infundirte und zwar je 2.5 ccni

Säure auf 1 qom Magenfläohe; so wurde ein künst-

licher MsgsnaaA fon 0,1 9 pro«. BCS srhalten. Zam
Vergleich diente ebenso hsrgestellter Magensaft der

entsprechenden erwachsenen Thiere. Verdauungs-

objecte waren coagultrte liühnereiweisascbeiben von

8 qotm Breit» and Vs mm Oiek«, gek«ditea Fibrin,

aus Milch aasgefälltes, gewaschenes und getrocknetes

Casein, ans dem Scheiben von 3 qmm Oberfläche and

'/) mm Dioho hsigostsllt waren. Die Ergobniass soiner

Versuche fasst Verf. wie folgt zusammen: Die ver-

dauende Wirkung ist bei neugeborenenHerbivoren inten-

siver als bei Caroivoren. Die Fepsinsecretion tritt bei

Horbiroren schon zu einer frühen Psriod« dss Fötal-

lebens (3. bezw. 5. Monat) auf. Casein wird bei

sämmllioben Meugeborenen vom Magensaft verdaut;

di« y«rdattattgaga«eliwiad{gli«it Ist targltehen mit dar

beim erwachsenen Thiere etwa wie 2:5. Die schwerere

Verdaaliohkeit des gekochten Fibrins und des Hnhner-

elweiss Ist nieht durch die Zerstörung des Fibrin-

fermentes bedingt, sondern durch den Process des

Kochens als solchen hervorgerufen. Fibrinferment und

Pepsin scheinen sich in ihrer Wirkung gegenseitig

aiobt tu b««lnfla«s«n.

Hirschfeld (9) hat die Einwirkung des

känstlichenMagecsaftes auf Essigsäure- aod
HitohsSnrsgihrang eingehend geprüft. Hiloh-

zuckerhaltige Nährlösungen wurden nach Zusatz von

künstliohem Magensaft mit dem Baoillos acidi lactici

(Uueppe) oder mit saurer Milch geimpft and die ge-

bild«t« Wlobaiar« dnroh Titrlrso mit Natronlaag« be-

stimmt. Schon ein ganz geringer Gehalt von Salzsäure

(0,01—0,02 pCt. HCIJ verlangsamt die Milcbsäare-

bildnng sehr betrfobtfioh, dl« bei 0,07—0,08 pCt. HCl

ganz sistirt wird. Pepsin allein ist auf die Qihraog

ohne Einflnss, Pep.sin und HC! wirkt schwacher ,-\I<(l?ri

allein. — Eine Nährlösung von geringem (jiehail an

Bssigaiar« ward« mit 5 pGt. Aloohol (96 *) T«r8«tct,

mit Bacillus aceticus geiaipft und die gebildete Rsstp-

säure dorchTitriren bestimmt. Wurde däun Salzsäure

bezw. kfinstliidisr Hagensaft binsufügt, so ergab sich,

dass 0,01-0,02 pCt. HCl die Oxydation dosAloohols

zu Essigsäure stark beschleunigt, in geringerem Grade

sogar noch 0,05 pCt. HCl, dagegen brachte 0,0G bis

0,07 pCt. DCl di« aSbrnag anm StIHttaad«. GMeh*
zeitige Anwesenheit von Pepsin neben HCl war ohne

Eiufluss. Während aber schon daroh 0,07 pCk HCl

die Qihrnng siehsr sistirt wird, erfolgt dio Alitddtnag

der Qährungserreger erst durch 0,12 pCt. HCl (event.

nebst P^'jtsin). Während die geschilderten Versuche

bei Z^inimertemperatur vor sich gingen, zeigte sich

w«it«r,d«as b«IK0rp«rt«mp«ratar (35—40*J dleBasig-
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g&hroDg überhaapt nioht zaSUnde kam. Daraus sieht

Vf. mit Recht den einschränkenden Schluss, dass die

on ihm gefandenen Resultate, die Essigg&hrung an-

langend, auf die Verhältoiiw im Hagen des Lebenden

nicht dbertragbar seinen. — Besäglich der TielenZah-

lanaogAbMi aas den aiiueloen Vanaoben vergl. Orig.

DU AaftalliftUsdtiier toh Speisen in
Mapm bei 7nfnfir von Salisäure. Alcohol

und anderen Reizmitteln bat Giobenberg (10),

nntoi Prasoldl*! Lettoiig, an siob selbst geprüft, indem

•r entweder zu einer St&rkenabrung (70 g Weissbrnd

mit Thec) oder zu einer Fleischnabrung (250 g Beef-

steak), deren Aufeathaltsteit im Magen auf Grund von

BipraMiraBYwtBohMi btkMiit Ist, dii graaDntoD ft«iE-

mittel rasetrtc und nun flurch Exprimirung vonProbon

des Mageninhaltes etwaige Veränderungen zu ermitteln

nehto. G«prilft word* Am BiprimlTto auf Sttrlmüthl

(Jodprobe), Säuregehalt (Congopapier), Zucker(Trom-
mer'scbe Probel , Eiweiss (Essigsäure -|- Ferrocyan-

kaliom), Pepton (Biuretreaotion), Milchsäure (EiseU'

ohtorlüntotfoo), Satistai» (Oflmbnrf's Reägvaa).

Zufuhr Ton iSil?'?"!!!'' ,'''50—GOTropfen der officinellen

TKdäsnteo Säure in 350 cm Waraer) bewirkte eine

BsceUMDigung derTtHMOBgmlt ttn SO—15 Min.,

V«— Vio Oesammtrerdaunngsseit im Magen.

KleineQuantitäten bis 50ccm alcohoHscher Piössig-

keiten (Cognao, Weicgeist) kurzen die Magenrerdanaog

UB.aO—85Mjs., d. Ii. am V7—V« d«r Ommiatvw-
daunngszei*, pnt^chieden ab, währerr^ jrri'^sere Menge

(1 Liter) Wein oder Bier, selbst von geringerem Aloo-

liolgthalt dl« Hageovetdamiaf ti«nli«b onttMiaflwst

lassen. Annähernd gleich stark wie Salzsäure wirkt

der englische Senf, darauf folgt Condcrangodecoct

and Pfeffer mit nur 15 Min. B«scbleuuigung der

Ha^Dverdanung. Ohne Einflnss erwiea sich wässerige

Rhabarbertin et ur. wäbrend f^nrrh 1
' ,, Liter Wasser die

Verdauung um 20 Min. verzögert wurde. Die Wirkungen

der genaastoB HltM enriesen sieh aooibernd g'leioli

bei amylaceftnreicherKosl wie bei Pleiscblcosl. Rezüg-

llob des «bemischen und mioroicopischeD Verhaltens

d«i BipiriBllteB vergl. Orig.

HlaaaB (13) hat, mit Unterstützung ron Stadel-

mann, an einem gleicbmässig gefütterten Qallen-

fi Stelhunde je 12 Tages- oder Nachtstunden hin-

dncok die Oalle aal|s«faBgeB "aad in den gemesseaea

2- bezw. /{ stündlichen Portionen den Gehalt an

Qallenfarbstoff spectrojphotometriscb, den angal-

leBsanran Satsen dareb Ansflllen de« Aleehol-

«ztractes mittels Aetber bestimmt. Nachdem er sieh

überzeugt hatte, dass seibat nach Einführung von

500 com Wasser in den Magen weder die Menge, noch

der Oebalt dar Galle an den «eeantlieben Stofba ge-

steigert wnrdf', hat erAllaüen in wechs<«lnder Menge,

in 500 ocm Wasser gelöst, mit der Scblnndsonde ein-

gefiibri Ans dea tahlreteben, tabellarisob darge-

stellten Einzelversuchen gebt hervor, dass die Alkalien

(Natr. bicarb., Chlornatrium , Natr. sulf., künstliches

Carlsbader Salz, Kai. aoet., Hagn. sulf., Natr. salioyl.)

iB eehwiebareB Ldanagea keineBrbdbaBfi tat rtbkerea

LSfoegen aber eia« betileblUebe TenniademBg der

Qallenabscbeidung hervorrufen. Dabei weist der

OallenfarbstofTgebalt nicht unbedeutende Schwankun-

gen auf, während die Gallensäuren durchaus anbeein-

flaast bleiben. Die Abnahme der Gallensecration glaubt

er auf eine Satzwiikung beziehen zu sollen: die Alka-

lien entziehen, wie allen Geweben, so auch der Leber

Waater and entübran deaaelb« dem Organismas dareh

den FTam, daher für die Gallensecretion der Leber

weniger Wasser zur Verfügung stehL — B«i der Ein-

führung von Galle oder gallenaanren AlknHen in reidi-

Hoher Gabe per os kommt es zu einer vermehrten Aus-

scheidung von Galle und Gallensäuren; die Gallen-

farbstoffsecretion bleibt unverändert. Während die

Slelgerung derOnlleameBgeM—36 Standen andaneri,

geht diejt^nige tlur Gallensäuren nicht über 12 bis

24 Stunden hinaus. Die Qallensäuren sind die allei-

nigen, die Vermebmng bedingenden Paotoren. Dia

erhöhte Gallensänremenge kämmt infolge einer speoi*

fischen Ausscheidung der ans der Darmhbhle resor-

birien Galleosäureu zu Stande. Resorption und Aus-

sekeidung geben Band in Rand. Dnbai eneheint dia

dem Hunde einverleibte Qlyeocholsäure nichtoder^-enis:-

stens nur zum geringsten Tbeil als solche wieder in

der ausgeschiedenen Oalle, die Tennehrte Waasena»'

Scheidung ist der Ausdruck einer durch die GaUeOi*

säuren bedingten Beizwirkung auf die Leberzellen.

Dastre (lä) theilt seine bemertienswerihen Un-

tarBBabaagaa ibar die Galla mit. Führt man
Hunden von 9— 14 Kilo vor oder 1 Stunde nach der

Futleraufnahme 100— 250 ccm Ocbsengalle oder 120

bis ÜIO oem Hnadegall« (bei einem Piatelband gesam-

melt) in den Magen ein, so sieht man keine Störung

der Verdauung noch des allgemeinen Befindens, ins-

besondere kein Erbrechen eintreten; Oohsengalle er-

seogt böebstena eine pnrgirende Wirkung. Giebt man

einem Magenfistelhund erst 500 g gekochtes Fleisch

und Itihrt ihm 1 Stunde später durch die Fistelcanüle

100 g Oohsengalle ein nnd entnimmt './^ Stande da-

nach Proben des Mageninhalts, so findet man das gelb-

gefärbte Filtrat von deutlich saurer Reaction und

peptonhaltig; mit Fibrin zusammengebracht, erfolgt

schnelle Lösung. 1 Stunde später liefert der Magen-

inhalt eine klare Flüssigkeit, ebenfalls sauer reagirend,

pepton- und pepsinbaltig. Die Eiofährong von Qalle

in den Magen bat selbst in grossen Hangen keine 8t5-

lung oder Verzögerung der Magenverdanuiig zur

Folge, die Galle ruft ofifenbar eine so lebhafte Seoretion

aaoren Ilagensaftes bervor, dass die alkalirirende Wit<-

knng der Galle schnell compensirt wird. Aehnlleb

waren die Versuche von Oddi, in denen die Gallen-

blase in den Magen eingeheilt wurde, so dass eine

Gallenblaaenmagenllatel entstand. — Znm Streek dea

Studiums der Wirkung der Qalle und des Pancreas-

aaftes aaf die Fetlresorption stellte Verf. Hunde vor,

b«i denen die obere BiUte des ganMB Dfinndarms nnr

TOn Prancreassaft bespült war und erst zu der unte-

ren Hälfte Galle Zutritt lüitie, indem er di» Gnüe nblaso

in die Mitte des Dünndarms (etwa 150 um unterhalb

des Pyler») eia^aaile nnd snr nnhailaog brnebte

(GallenblasandannMel); wegen dea Opemtieasfer-
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fftbniM wrgl. Orig. Nachdem die Thiere volIsUndig

genesen und Monate lang bei bestem Befinden (einige

nahmen noch an Gewicht za) gewesen waren, ertbielteo

Ii« «iiM an (aiflbt •mnlgiftoni) Pett nt«bo Mablsdt
und worden dann enlwedt>r durch den Naokenstich

getödUt oder denselben in Maroose die Baaohh&bl«

gaSffiMt JidtMBkt enrieseii sfob dl« Cbylosgefls««

bis lur Hitto das Dfinndarms vullstiodig darobsichtig,

erst 15cm unterhalb der Gallendfinndarniriste! wurden

ai« uilobweiss. Der Paocreassaft allein ist also im
leb«iid«ii Tlii«i« auHwr Stand«, nidit «nalgiitoB P«tt

in eine Emulsion ülerzufijhren. die in r1flr-r"hylus über-

tritt, dsM b«darf es Tielmehr der Mitwirkung der

Oall«. Bb«Dao Bndat man b«i Bunden mit «ompletar

GallenGstel 3 Stunden nach einer, an nicht emulgirtem

Feit rei<'h^n Nahrung aJI« Chylusgofasse durchsichtig,

ebenso bei Hunden, denen i Tage sovor der Choie-

doebaa aiit«rband«a ist. — Qiabt man abar «inam

Gallenflsielhund fino 1'5ilteniulsion 'Milch, Sahne), so

siebt man trotz des Ausschlusses der Galle vom Magen

bis tnr MitM de« DiekdamM« mitobveiseCbyluägef&sse,

allein diese sind fadenföndgt bilden von Klappe za

Klappe knotige Verdicknnsren und sind, noch mehr die

Cjsteroa obylt, mit eicem fast festen weissen iobalt

eifBIIt} oflhobar wifd di« bi«r rarbaadana «%Miihdfli-

Hch feste Pettmass« aar Bitt groMar Sekwlarigkait

TOrwärts bewegt.

Dcr««Ib« (H) bat di« «taisiaeba Oparation
der Gallen fistel xweokmässtg verbessert. Bekann t-

iicb flUlt die in eine permanente Gallenflstol eingelegte

Canfile bald früher, bald später heraus. Um das Ver-

blaib«n der Caaäla ia dar Fiatal la «iiI«1«d ist «s

Tweckmässig, in der Linea alba zu operir<>n ; nur so

läset sich die Reizang der Blase and die Erweiterung

d«r Haatwiia<to T«nn«idan. F«TD«r aiaia di« CaniU»

einen engen Pavillon von nur '/j des normalen Daroh-

messars der Gallenblase haben. Endlich muss man,

am dan Zag des Auffangegefässes für die Galle aaf

die Canäle zu vermeiden, an letztere nur eiiian

Schlauch befestigen, der über die Brust des Hundes

zwischen den Vorderbeinen zieht und am Habe in

«iB«e Baltan andal, d«r v«m Halsband gatraf«n wird.

Der innere Pavillon der Canüle ist ovalSr und passt

sieb genau der Form an, welche die Gallenblas«

aoiUaailiab annimmt, der äasser« Pafillon ist lir«is>

road. Dia Ränder beider Pavillons sind leiclu umge-

bogen, um die zwischen beiden befindlichen Gewebe

nicht zu verletsen. Verf. beschreibt ein ein- und ein

aweiMilfg«« Op«rattansv«Trabr«n, daa aiob ibu fBr di«

Anlegung einer permanenten Fistel ani zweckmä-ssig-

sieo erwiesen; hierüber rergl. Orig. So ist es Verf.

gelungen, di« Hand« mit OHmnulI« aafvial« Haaata

«a arbaltan and di« gaaammta aangeacbiadtaa Galla

M gavinnen.

Hajoraft and Scofield (15) haben beobachtet,

daaa Oeliiangalt« b«im 8t«b«n ia 1iob«ii Oaflsaan

Farben Veränderungen fingehl; blaugrüner

Farbstoff verwandelt sich in grün and sobliessliob in

«naga-teaan. Darob Oiydatiim ndt fla^alaniiira

kann man wiadar giäntti blan««, mtb«« Pigmant «r«

B«ttg«n. A«hBlieh fandaa ti« b«im OeflTnen von Ocbsen-

gallenblasen nnmiitelbar nach dem Schlachten die

Galle blaogrön, nar die der Schleimhaut zunächst

gel«g«n«n Sobiobt«B aad dt« Sdil«tmb«nt «albat von

orangebrauner bis brauner Farbe; höchst wahrschein-

lich spielt sich so, durch die Wirkung der lebenden

Schleimhaat oder des Schleims salbst «iag«l«it«t, «in«

R«daction des Biliverdin zu Bilirabin ab. Dorob wei-

tere Versoohe fanden die Verff., dass das Biliverdin

seinen Sauerstoff ebenso leicht «bgiebt, als Oxjhämo-

g1«bin; dl«a« Radaetion wird dai«h Liebt, di«h«Q

Schleim und Fäulniss beschleunigt. Auch Copemann
und Winston haben die aas einer Galleafistel beim

HsMoben anslIlsaBtnd« Qall« «livengrüa gefunden,

ebenso beim Affen. Untersucht man erst einig« Stlift'

den nach dem Tode beim Affen odnr Menschen, so

findet man die Qalle braun. Sowohl nascirender Sauer-

«toir, als Oian, all «ndltab d«r «l«otrol]rU«ob abge-

schiedene SauerstofT vermögen braune Galle in grüne

und blaue äberzufuhren; dasselbe ist der Fall, wenn

man mit Galla gatriUiktea FHtrirpapier an die posiiiT«

Eleotrode bringt. Umgekehrt kann man die so blau

gewordene Galle durch Appli'-fitiou an den negativen

Pol wieder reduoireo. Liurcii äaipetersiiure zu Bili-

vardia «qrdtrlM Bilirabin kaaa danb dan Dampf von

Sobwefelammon wieder reducirt werden. Mit reinem,

in Aetznatron gelösten Bilirubin ist die Oxydation und

Rag«tt«ntittn aobwarar «a «itl«l«n ala mit Galla.

Novi (1€) hat seine Untersuchungen über Bisen

in der Galle an Gallenflstelhonden ausgeführt. Die

Galle enthält je nach der Zeit und Art der Fütterung

Biaaa in 1—4,& mg pCt. Es scheidet ein Hund T«B

22 kg bei Brodfutter 0,25—0,35, bei gemiocbfor

Nahrung (Fleisch und Brod) 0,32—0,45 mg, em
Üond von SS kg b«i Pl«iaebratl«r 0,65^0,8 mg B[««n

pro Stunde aus. Stagnirt die Galle 24 Stunden lang

in der Blase, so nimmt ihre Concentratioo und damit

ihr Eisengehalt bis auf das Doppelt« an. Gioaaa

Gab«a «Ines unlöslichen Eisenpräparates (0,1 g P«rr*

carb, pro Tag und Kilo Thier) per es einverleibt haben

eine kaum merkliche Zunahme der Eis«naussoheidung

dorob di« Galla aar Folg«, aoeb w«Qn di« BinfUtrong

5— r> Tage wiederholt wird. Kleine Gaben eines lös-

lichen Präparat«« (1 mg Eisencblorid per Tag und

Kilo Thier) innsrliob wrabralobt, «rsaagen w«d«r «in«

Zunahme des procentischon Eisengehaltes, noch der

GesaHimteisenausscbeidung durch die Qalle, auch

nicht, wenn sie mehrere Tage hinter einander einge-

fdbrt w«rd«a. llittl«r« Gab«n (5 mg F«rr. «lydat.

citric, pro Tag und Kilo Thier) wiederholt innerlich

gereicht, führen zu einer starken, von Tag zu Tag
wachs«nd«n Steigerung der Btstnaaaaobaidnng dnrob

die Qall«, w«lche nach mehreren Tagen das Dreifache

der Norm erreichen kann. Dieser Zunahme folgt ein

rapides Absinken, und zwar innerhalb 1—2 Tagen bis

tat Norm; b«l v«a«r Blawitaflibr kommt «in« abar*

malige Zunahme der Eisenausscheidung zu Stande.

Gross« Dosen (8—16 mg Ferr. ozydat. saoobar. per

Tag and lila Thiar) hnbaa im «ll^ainan <K«i«lb«n

Folg«n wia mittlar« Qaban, aar daaa dl« 8t«ig«rQng
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der EiseoaussclieidaDg Dooh lUlrker ist. Fährt mu
endlich mittlere oder grosse Dosen (4 ruy; Perr. oxffJ.

saochsr. oder 28 lug Ferr. oxyd. citrio. per Kilo Thier)

•abontui «iD, M» witd di» BiMOKOMobeidusf dnr^
die Galle eher vermindert als g^teigert, am darauf-

folgvndeu Tage fiodet man (aber nur nach Einfuhr

dw SaoohMtts) di» BliraMiaohaldQog dnrob die Qalle

um Vtoo i^S P^i) Slnnde und Kilo Thier grösser. Verf.

glaubt danach annehmen zu müssen, tlass das Eisen

einen intermediärdD Kreialauf durchmacht, im Darm

iwovbirt, cor L«ber geUngt, in di« Oalia AUfMcbi«*
den and mit dieser wieder in den Darm geworfen

wird, so dass ein beträchtlicher Tbeil des im Koth

Torliiidlittb«! EiMiu d{M»ii Kcvltkaf ddvobgeoBMbt

baben kann.

Werthoimer ood Meyer (17) kommen auf den

TOD ihnen schon fruber behandelten (dies. Ber. f.

1889) Uebergtng von Blntfarbslaff in dU
Galle zurück.

Nach Einspritzung eines Gemisches gleicberXheii«

Bnnd«blat and Wuset in di« Vmm dM Hnndet «r*

warteten die VcrfT., diss l^lntfarbstolT in grösserer

Hang« in der Galle auftreten werde. Dieses geschah

abir ontfr 6 bli 8 Fil)«n nnr «fnmal, dagegen WM
in «Ihn flOin die Galle rothgefärbt and nigt» im

spectroseopisohen VerbfiUeu Abweichungen von der

Norm. In allen Fallen wurde ein siark h&moglobin-

balUgwr Hnrn entlMrt. Ali df» TIP. daher die Kfeien-

arterien unterbanden, zeigte sich der Uebergang von

Blatfarbstoff io die Qalle ooter drei Fällen einmal.

In einem Falle wurde neben der üntarbindang der

Nieienarterie noch die Durchsohneidung des Halsmarks

ausgeführt: nach ft Stunden, während welcher Zeit

künstlich reapirirt war, wurde das Thier geiödtet:

die Qntta entbieli Blntfarbetoff.' Daaseibe war dur

Pa!l, als man dasHalsmark durchschnitten, dieNier« i

arterien dagegen inlaot gelassen worden. Nach Ver-

giftang mit PTridln «ntUeU die Galle keioen Blut-

farbstoff, sie war Jedoob ebenso wie naob Il^Mltian

von BlotfarbstofT in die Venen roth gefärbt.

Nach 3tägiger Digestion von Fibrin mit
Panereas unter SalicyUueaU ton Tbeil bei Kürper-

wärme. 7um Tbeil boi Tümmertemperatur erhielt Kälz

(18) ein Filtrat, das, auf die Hälfte eingedampft,

beim Sieben einen Bedenaati gab, der ana aeobseekigen

Tafeln von Cystin bestand, sich in Ammoniak löste

und Linksdrehung seigte, vollständig verbrannte, S

and N entbleit. Vf. lässt es offen, ob es in der Thal

ans dem Fibrin liurch Pancreasverdauung entstanden

ist oder ob baolerielle Einfliisse dabei im Spiele waren

oder ob endlich nioht zufällig das benutzte Panoreaa

aobon Oftün enibidl, deaaen Vorkenmea allerdinga

bisher im Panereas nicht beobachtet worden ist.

Sfibwefelwasserstoffentwiokelung in der Digeationa'

miaobnng fand fibrigens oiobt statt.

Nach älteren Beobachtungen von Tiademann
und Gmelin fSrben sich die aus der pancreati-

sohen Verdauung des Eiweiss hervorgehenden

L8anngao Mf Znsats von Cbbrwasaor rtolot. K 6h no,

der tut allein wiedeibolt oof diese nUrbnngen hinge-

wiesen hat, hat dem Chlor das Bromwasser sabstituirt,

welches auch Stadel mann (19) bei den Unter-

sucbungoD dieses die Bromreaclion gebenden
KCrpers ausschliessliob baootst bat, da es den Vor^

zug hat, dass ein Uebpr-cbnss nicht so leicht zerstö-

rend auf den Farbstoff einwirkt, wie diese« beim Chtor

der Pfeil Ist. Tf. giebt BimiobBt ina Binseine gebende

Vorschriften zur Darstellung de« .Bromkörpers', von

welchen hier aar das Wtohtigste wiedeigegebon werden

kann.

Die aus einer Trypsiavordnnong von Fibrin anter

Ausschluss der Fäulniss hervorgegangene Lösung nach

Anssobeidung des Eiweiss wird allmälig mit Brom-

waaser TenetsI: sie Arbt dobel rotliviolel vnd
scheidet allmälig einen ebenso gefärbten Niederschlag

aus. Dieser Niederschlag, den St. in der Folge

ProteTnchrom oder auch Bromkörper nennt, ward«

zunächst mit 90 proc. Alcohol ausgekocht. Dabei

bleiben etwa '/j— ^'j desselben ungelöst in Form

eines nach dem Trocknen br&unen, harten and spröden

Körpers, weloher in der Folge ala B becoiebnet wird.

Die alcoholiscbo Lösung wird concentrirt und mit

Wasser versetzt, wobei der Farbstoff A fast vollständig

anafflllt. Der gewaaobene und getrooknete ParbstotT

wird mit Aetber geschöltelt, der einen nicht unerheb-

lichen Theil mit dunkelrioleter Farbe Hess. Der beim

Abdestilliren und Verdampfen des Aetberftaszages

bleibende Rdokatead wird mit B beietebnet. Der vom
Aetber nicht gelöste Antheil des Farbstoffes A spaltet

sich nun bei aoobmaliger Behaadlvng mit Alcohol in

einen in Aloohol mit dookelvioMtr Farbe Itelioben

Antheil C snd einen braungenrbteo ooUMiehett An-

theil D.

Das Präparat A, die Hauptmasse des Protein-

ohromegeoSf selgt folgende BlgenaehaflaBt Aetber,

Essigrither, Chloroform lösen nicht, ebensowenig

Schwefelsäure, Essi^are, Salpetersäure in der Kälte;

beim Erbltxeo mit Sebwefülaint» tritt BntArbung ein,

die Farbe tritt beim Neutralisiren nicht wieder anf.

Beim Erhitzen mit Salpeter.sSure: starke Gelbfärbung;

mit Hillon s Reagens: keine Keactioo. Natroolituge

lAst das Proteinebrom mit branner Parlte , b«im An-

säuern fällt ein srhmuttig-braurer Farbstoff aus.

Beim Kochen mit Braunstein und Schwefelsäure ent-

weioht koin Brom. Ansfibrlieh behandelt Vf. den

Vergleich des Proteinchromogen mit Naphthylamin

mit Rücksicht auf die von Lauder Brunton und

Bourquelot behauptete Identität, welche Vf. nicht

bestätigen konnte, sowie die sehr verwickelten speotro*

pbysi.schen Verhältnisse, es muss in dieser Beziehung

auf das Original verwiesen werden. Uie zahlreichen

Elementaraaaljao» führten in Nittel aa folgender Zv-

sammensetzoBg fQr die asohaftoio TrookooaobaUns in

Prooenten:

Präparat A c D
c 49,00 51,34 48,12

a 4,46 5,09

N 10,99 10,06 11,93

8 3.77 2.«5 3,10

Br 19,a5 23,16

8.0S

19,77

18,00 11,01
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DasProteinchroni steht danach den Eiweissk6rp«rn

nahe, ist Jedoch ausgezeichnet dardl ssiilM hoben

Schwefelgehalt. Für das Proteinchromo|?en, das bisher

nicht hat isoUrt werden könoeo, berechnet Vf. fol-

goad» ZamaiBMwtsQaf I G 61,01; R 6,89; M 13,68;

8 4,69; 0 13.41 pCt.

Es bleiben noch einige Angaben betäglich des

PretoinobroinogeD oacbxntragen. Nach den mit den

V«fdftoaiigalBraageii Mitnt «ogestellteD Veraaohen wird

es serstSrt, wenn man die Lösungen mit Schwefel-

s&ure, Salpetersäure, äaluäure, Matronlauge, Kohlen-

siw«^ NatNB, AanBOolak aDgafthr bi« n 5 pOt. r»r-

setzl und dann locht. Aether und Cliloroform nehtiien

weder aus neatralea, noch aus sauren, noch aus alkali-

scbraLSBangwiPratsliioliTomogen auf, wobl aber Essig-

ither und AmyUloohol,aber immerhin nur wenig, sodass

sieb das Ausschütteln als Darstellungsmethode nirht

empfiehlt. Iq seinen meisten Eigenschaften verhält

siob da« Protoiaabfomagwi wt» Peptoet m diflbadfrt,

wird gefällt durch Quecksilberchorid, Merrurinitral,

Jlercuronitrat, MiUon'scbes Reagens, aDsobeioead aocb

daidi Tuiaia, aioht galbllt daieh Anaurtualpbat

Sstondiges Kodua am Rnckflusskühlen verändert es

nicht, ebensowenig verschwand es bei 3— 4 wochen

Uagem Stehen in Verdaangslösungen in der Kälte,

dagcgM fpfi6 M TMob MiaUM darob PialaiM.

Boas (20) bat an 50 Individuen Darmsaft
ibetU dorob Aosbebem des näcbtemea Magena, theila

darab HfalbndiiagOD van DfiaadiRDiabalt, bald mit»

bald oboe Magensaft gewonnen. Im letzteren Falle

reagirte derselbe alkalisch, war in Folge Anwesenheit

TCO Qalle mooi^rän; derselbe bildet ein Qemisoh von

Oalle, Baacbepeiobel aad Danuaft, daaa aar ia sei-

(eaen Fällen gelang es, solchen Saft ohne Oallenbei-

Biengnng su gewinnen; e».ltess sich dartban, dass

deiaelbe StSrke Tersnoberte, WweiM Itote and PeUe
spaltete, dagegen war er unfähig, mit Oel ballbare

Bmolsionen zu geben. — Vf. hat dann in vitro diesen

Dannsaft mit so scbwacb saurem Magensaft, wie er

im Beginn der Secretion abgeaobtedea wird, und mit

stark salzaäorebaltigem Hagensaft zusammengebracht

und unter dieaeo Bedugongen die Einwirkung dieser

Oeaiieebe eaf BIvetM, getroolcBete Plittdien tob

Serumalbumin, studirt. Mischungen von Darmsafl

mit dem schwachen Magensaft der l.Seoretioosperiode

verdaot Eiweiss nicht, im Gegentbeil sohrampfteo die

Plättoben darin. Durch Znsala VOn stark eaorem

'Magensaft, wie von Sodalösung, gewann der Darmsaft

die Fähigkeit wieder, Eiweiss zu verdauen; war der

MagenaaA aar eebwaeb aaner, so boante aa«b AtbaU-

siren immer wieder Trypsinwirkung constatirt werden,

eodass Vf. daraus scbliesst, das Trypsin werde nicht,

wie Köbne bebanptet, durch Pepsin schnell zerstört

Auch bei Zosatz von stark saurem Magensaft war erst

nach 2— 3 Stunden die Trypsinwirkung ertödtet.

Aua diesen Versaoeeo in vitro glaubt Vf. aooebmeo

ta ddffiHi, daaa in der 1. Periode derMafeaTerdanang,

während deren ein schwach saurer Chymus in den

Diinndarm gelangt, die Dünndarmverdauung von go-

rioger Wirliamiwit and Umfang ist, dam ersi spater.

wenn stark saurer Chymus uberlriti, die Dünndarm-

verdaaaag sieb ala eiae Porteetnag der Pe|MinTerk

danong abspielt and erst weiterhin, etws i Stun-

den nach einer Normalmablzeit, indem ebenfalls die

Aeiditti dea Mageaaaftea abalmmt, andereiaetia die ia

den Dünndarm sich ergiessenden Säfte reioblicber ab-

geschieden werden, die eigentliche Trypsinverdauung

in Wirksamkeit tritt. (Ref. beschränkt sich darauf,

die Anschauungen des Vf. in den wesentliohen Zügen

wiederzugeben; zu einer critisoboa Bobaadlaag der-

selben ist bier nicht der Ort.)

Ueber die Verdaaliobkeit des Leims maobt

Klug (21) Mitiheilung. Aus Gelatine gewonnener

und gereinigter Leim, der € 42,8 (auffallend wenig,

Ref.), H 7,0. M 15,6, S-f 0 34,G pCt entbleit, I6ste

sich, 24 Stunden mit möglichst gereinigtem Magensaft

digerirt, fast vollständig. Beim Sättigen des Qe-

miscbes mit Ammonsnifat fiel fast alles aus; das FiU

tral gab befae Biaretreaetiea, entbleit also beia

Pepton. Erst nach 8 lägiger Dige: ti iri ruit Hunde-

magenaaft Iteas sieb daneben auch Qlultnopepton

aaobwelMB. Der Bkdaraoblag verbiett siob analog

den Albumosen, weabilb Verf. iba als Qlutose be-

zeichnet: aus denselben gelang ea, analog den Prot-

und Deateralbumoae Kuhne's auch eine Prot- und

Deateiaglatoae absatieaaea. Wibraad beim Leim, in

Oegpn-<;atz zum Erweiss die Piorinfillnng in derWSrme

verschwindet, und aaf Salpetersäore weder Fällung

aeob Gelbl&rboag eiatritt. geben die Olatatea, im

Gageasati zu den Albumosen, weder mit Essigsäure

und Perrocyankalium, norh mit Salpetersäure Fällung

und werden durch i^jproc. Älcohoi vollständig aus-

gefällt. Durch Aloobol gefillte Qlatose entbieli 0 40,1,

H 7,0. N 15,9 pCl. ; die Glutose ist also C Srmer,

aber N-retoher als daa Glutin. 5,7 pCt. des ver-

wandten Leims bleibea darob Magensaft aaverdaaliob;

dieses nur in oonc. Schwefelsäure vollkommen lösliche

.Apoglutin" gab G 48,4, H l.b. N 14 pCt. Ea

scheint die Glutose unter Abspaltung von Apoglutta

sich aus dem Leim zu bilden. — Bei der Verdaaaag

von Glutin mit nach Kühne dargestelltem Pancreas-

eztract bleiben etwa 4,6 pCt. vom Leim ungelöst;

dieses Apoglotta entbleit nar 1 1,7 pGt N, dagegea

40,1 pCt. C. Aus der Digestionsmiscbung wurde

durch Alcobol-Aelher Glutiaopeptoa aosgescbieden,

das. im Gegensatz zur Qlotose, weder darob Clnom-

säure noch durch Platinchlorid fällbar ist, und, gleich-

wip die Glutoso, schöne Biuretreaction giebt. Dies

Pepton enthielt C 43, N 15,9, H 7,2 pCt. — Der

Megensaft pfaasenfresaeader Tbiera verdaat keiaea

Leim, während der Baucb.speicbel derselben pb^r-n

Tordaaend wirkt wie bei Caroi- und Omnivoreo.

Nageasaft vom Measebea «aadelt den Leim bereite

zwischen 3—6 Stunden in Glutose, und Bauohspeiobel

in ebenso kurzer Zeit in OIutiiiope[>lon ufn- dies dürfte

daher auch der normale Verlauf der Leimverdaaung

sein. Olatose aebeiot dem SemioolHn Hefmeiater*a

undGluiinopepton dem Ilemii ollin sehr nahe zu stehen,

wenn nicht gar mit ihnen identiscb zu sein. Die

weiter ange&teltton Ftttlerangsrersnohe aa Bvodea,
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in d«D«n du FattoralwtiM danlt Qelstine bMv. den

Leim aas Kalbsfüssen ersetzt wurde, sind, da hier

nur das Körpergewicht festgestellt worden ist, tod

geringem Werth; sie zeigen bei dem mit Leim

gefütterten Thiere z. B. einen Verlast von täglich 4^,
während das mit Fleisch gefütterte täglich 125 g an-

setzte. — In die Blalbahn injicirter Leim, desgleichen

OltttoM und Olatioopftptob trttea onbenalst dnreb dM
Harn heraus, während von den in den Darm einge-

führten Substanzen weder im Blut noch im Harn eine

Spur nachweisbftr war, folglich müssen diese Stoffe

schon während dw Rsmrption in der Darmwand eine

Umwandlung erfahrso nod in nndarar Form in di«

Blatbaba übertreteo.

Blltabsrger and Hofmeister (22) prüften dio

Verdauung von Fleisch b e t ni Si:h w o i n in der

Weis», dass sie, um Magen und Darm vom Mabruags»

eiweisB möglichst ftot sii naohaa, Si&rhoawM oder

Kartoffel durch 7 Tage r«rfittert«n, dnnn die Thiere

36 Stunden hungern Hessen und nnnmehr coagulirtes

Pleischeiweiss in bestimmter Menge (ÖOO g) gaben,

nneh einer iwioolien 1 «nd I S Standen aehwanitenden

Zeit die Thiere scblachtpti ri den Magen und Dünn-

darm abbanden und deren Inhalt auf Gebalt an lös-

Hebem nad nglOeVebMi Biweia« sowie Pepton nnter-

soohten. Den Säuregehalt der Magenflfissigkeit fanden

sie niedriger als bei Kartoffel- oder Haferfiitterung;

er betrug nach b Stunden kaum 0,1, nach 6 Standen

0,S8 nnd aaob IS Stnnden 0,15 pCt Bei Fleische

nahrung bestand die Magensäure fast nur aus Salz-

aäore nod nur wenig (höchstens 7s) organischen

Sinrea (Mileh-, Fettaionn). In der oardialen Magen-

abtheilung war der Sioregebalt, wenigstens in den

ersten 5 Stunden, niedriger, als in der Pundnsregion.

Der Pept«Dgebalt des Mageninhalte» nimmt procentisch

nnd abaolat in den ersten 5 Stunden lo, wihrend
später der absolute Peptf.rgT'h-.l! Tri^ier abnimmt.

Die Menge iüiweiss ist im Mageuiahait aar in der

tnten 4 erdanongaatvnden betrEobtUoh, abevateigt

später kaum '
^ pCt. Im Dünndarm fand sich nur

wenig augelöstes Eiweiss vor, ziemlich viel (3!— 11 g)
an gelöstem Eiweiss; der Peploogehalt erreicht in der

5. Stunde procentisch und absolut das Haximum.
Von dem Trockenrückstand des Fleisches waren tiacb

1 Stunde 22, nach 5 Standen dO, nach 8 Standen 85,

and naeh 18 Standen 89 pCt. ans dem Magen
erschwunden, vutu aufgenommenen Eiweiss nach

1 Stande 10, nach ä Stunden 40, nach 8 Stunden

88 ond naeh 12 Stunden 88 pCt. Von 125 g ein-

giefShrlem Eiweiss waren überhaupt nach 1 Stunde

8 f?. nach 3 Sld. 18, nach 5 Stunden 42, nach

8 Standen 72, nach 12 Standen 101 g zor Ke-

BorpMon gelangt. Bei Brnibrnnf mit ff5merftatter

waren dafra^'r-n nach 10 Stunden nur RS und nach

32 Stunden nur 75 pCt. des aufgenommenen Eiweiss

•nr Resorption gelangt. Demnaob wird das Fleiaob»

eiweiss schnelli r »erdaat nnd resorbirl als das Ton

Geliulosebünen eingeschlossene pflanzliche Eiweiss.

Aas der sehr umfangreichen Abbandlong von

NeoDoiater (23) «nr Pbyaioloci e der Ei veisa-

reaorption nnd inr Lehre Ton den Peptonen
sei Nachfolgendes als das Wesentliche und neue Be-

obachtungen Enthaltende berichtet. Bei directer Ein-

führung der Eiweissicörper in die Blotbahn (Ton

Buden) werden diejenigen assimilirt, welche auf dem

normalen Wege, d. h. vom Magen and Darm ans in

die S&fUmasse gelangend denselben auch beschreiten

kSnnon, ebne daas sie den digaativen Pfooeaaen anler-

liegen, so Svnlonin und Älbuminat aus Eiweiss, Syn-

tonin aus Rindsmuskeln, PhytoTitellin and reines

Sernmalbnmin, dagegen entledigt sich die Sifte-

masse derjenigen Eiweisssubstaosen als Fremdkörper

welche diesen Weg ohne Umsetzungen nicht zurdck-

legen können, wie normales Eiereiweiss, Ossein and

Bämo^ebin. Zu diesen FremdhSrpem in der Blnt-

bahn sind auch dioAIbumoson und Peptone zu rechnen,

welche, wie ron den prinuirea Albamoseo and den

Peptonen bekannt, fSr die Heteroalbanoae nnd daa

Amidalbumiri durch Versuche des Verf. 's erwianon, bei

directer Einführung in das Blut durch den Harn aas-

treten and zwar die Heteroaibumose, wie Verf. nach-

weist, naeh Dmwandinng in DentoroalbnnMao. Bringt

man dem frisch getödteten Thiere entnommene Darm-

atüokchen mit peptonbaltigem Bint hei K$rpertempe*

ratoT lUMMiaa, nnd leitet dnfoh da« Qnniaeh einaiD

stetige« LtftstcwB, io verschwindet eine beträohUicha

PeplonTOen^e ohne dass sie in den Darmstücken

nachweisbar ist; offenbar ist durch die Tb&tigkeit

loHIger Elenento dea ttherlebondon Damm das Ftpton

nmgesetit, wahrscheinlich in gerinnbares Eiweiss

amgewaadelt werden. Dasselbe ist der Fall, wenn
den Btot Albamoaeo tngeaotat wtrdeii, nw dua dieae

zunächst in Peptone übergehen. Diese Umsetzung des

Peptons ist eine allgemein rerbreitete Eigenschaft der

Darmscbleiiubaut, wie disVersocbe am Dünndarm des

Hundes, des Kanlnahana, der Taube and dea Reobtaa

lehren. Dieselbe peptonnmsetiir'nde Fä^iip'Vfit kommt
auch der Kaninchenleber (nicht der Handeieber) zu, nicht

aberden Vieren, den Moaheln oderdorn Blnt Anfetwaige
Wirkung von Baclerien kann diese peptonamsetzende

Fähigkeit nar zum geringeren Theile bezogen werden.

Schon die Versuche von Salvioli, Hofmeister,
i^'opoff und Brinok haben dieae peptonnmaetionda

Fähigkeit des Darms erkennen lassen.

Weiter hat Verf. die Angaben Seegen's oach-

geprfitt, denen infolge das Pepton daa Material sein

soll, aus welchem die Leber Zücker tn bilden im

Stande sei, sodass die Zaokerbildung nicht auf

Kosten von Qljcogen vor sich gehen müsse. Da naeh

seinen Brfabmngan die flnndeleber nicht beßhigt ist,

Pepton umzusetzen, wohl nher die Kaninchenleber,

bat Verf. die Versuche von Seegen an letzterer

wiederholt. KaninohM, die 7—8 Tage gebnogori

hatten (nur Wasser wurde ihnen künstlich in den

Magen eingeführt), wurde die Leber, die, wie bekannt,

naam^r frei Ton Zucker wie Glycogen ist, eioidtrt,

ia 8 Theile getheitt . zu jedem defibrinirtes Bloi zu-

gegeben, das in der einen Probe nor mit physiologi-

scher NaCl-Lösung, in der anderen ausserdem noch

mit iVt g Pepton TOiaetct war aad donb boM«
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PnbvD S Studw lang taft darobgaloitot. In Maar
d«r beiden Proben fand sieb danseb Zttoker. Verf.

kann somit die von Seegen behauptete Bildung von

Zacker in der Leber aus Pepton nicht beatitigen and

maini das Ergebniss Seegen *s dannf sorOokAbraa

zu sollen, dass eine Zuckerbestimmting mit Pebling-

sober LösuDg bei Gegenwart TOn Pepton oderAlbumosa

gw fliebt d{ra«t «uaMbriNur bt, fnaofam ihm obaa

Torglngige Entfernang des Peptons stets zu holte

Zaokerwertbe finden müsse. Auob die übrige Beweis*

Abrang Seegen 's will Verf. nidbt gelten lassen;

hierüb«r mgl. Orig. Die Angaben Ton Damant und

W. Fische! , nach denen in Embryonen stets Pepton

naobweisbar sein soll, kann Verf. nioht bestätigen;

wabt bat Vaif. in nnbabrfitalan wfa in iMbrQMan
Hühnereiern eine Substanz gefangen, die in mancher

Besiebang mit Albumose, in anderer wiederum mit

Papton Aabnliobkait bat, aber wedar das Bina noch

dts Andere ist und die Verf. d*bar zunächst als

,Pseadopepton* bezeichnet; sie rerh&lt sich ir B??»'.'

anf die Löslicbkait in Wasser und gegen die allge-

mainan Fülnnganiitlal ^Ipatarainra, SMigalara und

FerrMyan Valium) wie Pepton, ist abe: wesentlich

vom echten Pepton Tersohiedan dorob das Verhalten

baf dar ÜialTse, beim Aniaalwu «1t AannBaaHiit und
dnroh das Töllige Unlöslicbwerden io Easigs&nre and

neotral^n Lösungsmitteln in Folge derAleohoIbehand-

luDg oder des Eindamptens der wässerigen Liösung}

f«n dan Albmnaaws nntsfaabaidat aa alab dnrob dia

Indifferenz gegen 5'-ilp<^trr5Hnre auch beim Sättigen

mit Steinsalz, sowie gegen Essigsäure and Ferroojan-

knlinn. — IMa Aifeait iat aiiaaanlain laioh an obaaii-

aabaa Eiaialbaitaa, batfi|^l«b daran anf das Original

Tarwiesen werden mass.

Hofmeister (24) hat gefunden, dass nach

a—SOtSgigar Nabrangsaotciahang bai nva-

mehriger Zufuhr ron Stärke ein Tbeil derselben

in Form tmi Zaokar dorob den Harn »asge-
•obiadan wird. Bai Idainan Hnndan (f—6 kg)

erschien nach 10—20 g Stärke zumeist '/4—-''
^ g

Zocker im Harn, selten über lg; für dieselben Hönde,

bei denen soTor die Ausootzung der Stärke z. B. za

5 g pro Kilo ermittelt war, sank dieselbe naoh einer

Hnngerperiode auf 2 g herab. Auch wenn Qlycosurie

länger andauerte, fiel die Haaptmenge des aasgesohie-

danaa Zvekara anf dia 9. und S. Stauda naab dar

Fütterung. Danach spricht Vf. von ..flungerdiabetes",

obwohl es nioht gelungen ist, die 7<uckeranssoheidung

an einer dauernden zu machen. Die ZuckeraosschaU

dang ist nicht durch eine za schnelle Resorption daa

Zuckers im Darm bedingt, im Gegentbeil enthielt der

Darminbalt aioas Hongertbiaras aaob lojeotioo von

Zaokar in daa Magon noab alvaa Znebar an ainar

Zeit, wo si-h beim gescriiion Hunde im Darm kein

Zaoker mehr fand trotzdem war beim Hongarthiar

übar V« ^aa aingaspritstan Sndran in dm&n fibar«

gatiatan. Vielnabr aatzt der Hangennaland diaOMisse

der Aosofitzang oder die Assimilationsgrenza Ittr

Koblahjdrata mabr oder weniger stark herab.

Nach dan Voigaaga Toa Kanekl, Laanik u. A.

bat Baaa (S5), nntar Lailong von Banmannv dia

Spaltung einiger Säoreester im Dam gapffift.

— Hunde, welche gleicbmässig gefüttert wurden, er-

hielten die zu prüfenden Substanzen j in dem danach

anttaartan Barn warda ans dar Zonahma dar Aatiiar^

scbw^fel^äü rpp gc^'cn flip Vorp^rto^e fler Fnifan!? der

Spaltung ersoblosMO, andererseile die Spaltprodoota

aalbal dargaatalH nnd qnantiiaUT beatimni Salol

(Saliojlsäarephenolesler), das Verf. selbst an 2 Tagen

eioDabm, worde in Qaben Ton 5— 8 g pro die zu 44

bis 69 pCt. gespalten (aus der Zunahme der Aether-

schwefelsauren berechnet). Salioysäoreätbylesler, eine

ölige Flüssigkeit von characleristischem Geruch, wurda

in einer Oabe von 3 g zu 2 1 pCt. gespalten ; über
'/a

daa eiagogabanan Batara fand aleb als Saiiejrinrainra

im Harn; die Zunahme der Äelherschwefelsäuren ent-

sprach nur einer Spaltung Ton 1 3— 1 5 pCt. Salicyl-

alnianiatl^laater (Oaalthoria-0«l) wurde in Qaben toq

5—lOg, nach Maassgabe der ausgeschiedenen Salicyl-

nrsSure, 24— 25
j
ft. gespalten; die Zunahme der

Aeiherschwefelsüureo war erheblich geringer (8 bis

18 pOt.). SalioylanHd, welohes aadi Banmana and
!! frier zum Th?il alh SaUcylan-iidRcbwefelsücrfi in dpD

Harn übertritt, wurde in einer Oabe Ton ö g oor za

8—18 pOt. gespaUea ond ala Salicjloratera anaga-

sohieden; 17—8Ö pCt. konnten als SaU^lantid*

schwefelsaure noch im Harn nachgewiesen werden.

Die nicht sehr umtangreiche Spaltung lässt es auch

racatabaa, iriaae daa Salioylamid aalbat nioht a« 17 g
pro die beim Menschen eine dem salicylsaoren N;itron

nur anaäberde therapeutische Wirknag bat. Bei allen

Tantaboadao Baraobnungen iat diaAanabme gemacht,

dass die der aasgeschiedenen Salicylorsäure ent-

sprechende Menge des Esters aach im Darm abgespalten

ist, um so mehr, da sowohl Pancreas wie Fäulniss-

prooaaaa dia gaprIUtaa Batar Tarseifen. Doob kann

auch durch kräftige OxyrintionsTnittel, über welche der

Organismus gleichfalls verfügt , dia Abspaltoog von

Biara aoa dam Batar bairiikt wardtn.

Im Ansohluss an die Versuche von J. Münk
(vergl. Bericht f. 1884), nach denen Fette um so

Tollsländiger resorbirt werden, je niedriger ihr

Schmelspnnkt gelegen ist, aber auch noch Fett» and
feste Fettsäuren, deren Schmelspnnkt über derTempe-

ratur des Thierkörpers liegt, wia Hammeltalg, nooh

raebt gni bia aa 90 fiCt. Torwartbat wardan, ja aalbat

noch von dem bei 60 " schmelzenden Stearin ein

kleiner Antheil resorbirt wird, hat Ainsohink (26}
an alaam S Kilo schweren Hunde dia Raaarptioa Ter-

•obiadaaar Falta untersucht, welche je 4 Tage lang

gegeben and durch Kochen abgegrenzt wurden. Die

Kesultate, dia im Weseatlioben die Angaben von Hank
baatitigaB, find lolganda:

Tic paakt

Stearin 20 g fiO» 1 .8—2 8 ß = 9— 14 pCt.

Sohweinefetl . . 100 , 34* 'J7,2 „ = 97,2 ,
HaromHtalc;. . . 100 . 49» 92,6 , = 9S,6 ,
Günsefett .... 50« ib* 48,8 ,= 97,5 ,
Olivenöl 50, 0* 48.9, SS 97,7 ,
8 Tb. MaodalfiU
I Tb. Strarin / «»„ 65' 17.8,- 89.A
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Dl» prownUMihwi 2ftblfn sind, streng genoinin«D,

Dicht vergleichbu, weil die Mengen der verfütterten

Fette verschieden waren. Die im Roth erscheinenden

Fettstoffe bestanden beim Schweineachmak, Gänsefett

and Hamultelf tn Vr—'/« freien Fettaiimii

und Seifen, bei den Oelen nnr zu ''j— r) liegen

fand sich das Stearin zu über V]o äolijbes und

nur Vae
—

'/i4 Selfeo TW. PQr (Ui erst

bei 60 0 schmelzende Tristeario muss man die Re-

sorption entweder in Form kleinster fe^^ter Partikelchen

oder nach Spaltung als freie Fettsäure oder Seife an-

nehmen .

J. Münk hatie gefunden (vergl. Bericht für IHSO

u. 1884), dass nach Fütterung mit festen Fett-

s&nreD die enlepredienden Ventral fette leioblleb

in den Chyl"!' üljprtretpn. l'nter C. Ludwig's
Leitunt( hat v. Walther (27) diese Beobachtungen

nachgeprüft. Hunde, die vorher gehungert hatten,

erhielten ein Fntter ans Eiweiss, Amylum und 100 g
Fettsauren; zwischen der 5.— 7. Stande danach wurdi^

ihr Cbyius aus einer in den Brustgang eingelegten

Cuile abgefongen and rasfyrirt. In Tollater lis-

stätigung der Munli'schcti Beobachtung findet auch

Vf. im Gb^Ius überwiegend (bis zu 2,13 pGt.) Meutral-

firtt; «n freien Ptttiiniw nnr 'Aq— 'A« der Fett-

menge und an Seifen nur wenig (0,01-—0,13 pCt.)-

Damit ist die synthetische Bildung von Neutralfett

aus Fettsäuren bewiesen. Dass schon im Dünndarm

die Fettitnren in Olyoetide (Kentnlfette) Übergeben,

erhellt daraus, dass, obwohl die Nahrung frei von

Heutralfett war, schon im Dünndarm der 8—10

Stunden naob der F&ttemng getödteten Hnnde sieb

reiobliob Kentralfett fand, günstigsten Falles ebeoM
viel oder noch mehr als freie Fettsäuren, dagegen an

Seifen relativ wenig, 0,13 g bei 1,6 g Neutrallett

nnd d,Sg Fettfllnnn, 8,5g Seife bei 10,9 g Neniral-

fett und 1 1 g Fettsäuren. Da die Menge der im

Magen und Darm wiedergefundenen der durch den

Gbylns abgeflossenen PettMrper weit entfernt Ist, die

Menge der verfütterten Fettsäuren zu decken, SO mass

ein Theit der Fettsäuren bezw. des daraus synthetisch

gebildeten Fettes andere Abzugswege eingeschlagen

baben, als die Chylosgefässe; welche« diese sind,

steht noch dahin. An Lecithin schien der Chylns

gleichfalls bereichert zu sein^ er enthielt nach

Fnttemng nlt Biveies nnd Stirlr« nnr 0,03 pCt.

Iiecithin, dagegen nach Zugabe von festen Fettsäuren

0,05—0,1 pCt, Ebenso wurde in letzterem Falle der

Darninhalt reicher an Lecithin gefunden; höchst

mhncheiolich entstammt dieses Pins den Ver-

danoDgssäften oder den abgestossenen und zerfallenen

Darmepitbelien, und wird zum Theil resorbirl und in

den Cbylas transportirt. Das Leeilbin vnrde ans der

ntcoholisohen Lösung durch Platinchiorid aust^efäUl

und durch Bestimmung des Phosphorgehaltes dar-

getban, dass die fragliche Sabstans tbatsäohlicb

Lecithin ist.

7,untz(28) hat Versuche über die Kesorbir-
barkeit des Chocoladenfettes au einem Hunde

nnd an sidt selbst angestellt. In der ersten Verancbs-

reibe bskant ein Hnad ?on 6—7 Kile Kfirpergewioht

in Per. I u. III, welche je 4 Tage umfassten, täglich

30 g Cacaobutter, 1 50 g Reis und 50 g Fleisch mit

4,5 g Fett; in Per. II war die Nahrung dieselbe, nur

worden statt SO g Gaoaobnlter nur S8 g nnd 2 g
OelsSure vcrffittcrt. Das nicht ausgenutzte Fett be-

trug in Per. 1 3,592 pCL, in II 3,640 pGl., in UI

4,104 pCt. — Bin sweiter Versnob an denselben

Thier war ganz ähnlich angestellt, die Perloden

dauerten jedoch 5 Tage und es worden in jeder

Perioden 199 g Fett gegeben. In Per. II enthielt das

Fett 6,6 pOt. Oels&nre in III 6,6 pCt. Oiivenöl. Die

nicht ausgenutzte Quantität betrug in I 9,881 pCt.,

in II 6,062 pCt. in III 8,634. In dieser Versucbs-

reibe zeigte siob die resorptionsbefSrdemde Wirhnng

der Oelsäure deutlich.

Zu den Selbsiversuchen benutzte Z. eine käufliche

nach v. Mering's Angaben hergestellte „Kraft-

chocolade". Vf. konnte von derselben grosse Quanti»

täten — 416 g taglich — ohne alle Beschwerden ge-

niessen. Dieses geschah 3 Tage hindurch, an welchen

ansserdem die Nabrong blnslobtlioh Ibras Oebaltes an

Eiweiss, Fett und Kohlehydraten genau bekannt war.

Die täglich venebiten 90,46 g Fett (davon 87,23 g
in der Cboeotade) imrden bis nnf 4,88 pCt. resorbfrt.

Vf. kommt somit zu dem Ergebniss, dass diasn

Chocolade dem Arzt die Möglichkeit gewährt, genau

zu dosirende Fettmengen in Form eioes wohl-

sobneebnnden Oenassmittels den Pat tnsnfHbren.

Während durch die Untersnchungen von Bidder

und Schmidt, C. Voit, Röhmann und Fr. Müller

festgestellt ist, dass Oallenillsteltbiere beiw. ieteriseb«

Menschen scbmalzartige Fette höohstenszu 30—60pCt.
gegeniibpr der Norw resorbiren und dass in dem
reicbiich entleerten Kolhfett das NahruDgsfett zu

bis */ie Vom der daraus abgespaltenen Fett*

säuren findet, fehlt es an Ermittlangon der Re-

sorptionsgrösse talgartiger Fette nnd nicht

ninder der FettsSuren nanb Anssolilnss der
Oalle vom Darmcaual. J. Münk (29) hat daher

in vorgleichenden Versochsreihen an einem Oallen-

iistelhund von 23 Kilo, der '/j Jahr zuvor operirt,

dauernd aoboISsche Fäces absetzte, neben 500 g
Pferdefleisch und 190 g Reis in einer je 3tägigen

Periode 70 g Schweineschmalz, in einer zweiten die

Fettsinren ans diesem Sebnals, in einer drittao

150 g Schweineschmalz, in einer vierten die Fett

säuren daraus, in einer fünften 70 g Hammeltalg und
in einer sechsten die Fettsäuren daraus verfättert.

Die Abgrenzung des Kotbes der einaelnen Psilodao,

zwischen welche Hungertage betw. Tage nnr mit

Fleisch- und Keistotter eingelegt wurden, geschah

dnrob Darretebnng von Knoeben besv. Pflansenbobln.

In der Nahrung und Kolh wurde die Trockensubstanz

und der N-Qebalt bestimmt, im Kotb ferner die Menge
des Neotraifettes, der freien und tu Seifen gebundenen

Fetts&nren, sowie das Cboleelerin. Indem bezüglioh

der analytischen Methoden auf das Original verwiesen

wird, seien hier nun die wesentlichen Resultate

wiedergegeben. Znnäebat asigts si«h trat* voU-

Digiiized by Google



8aliow»ki mtD Hovii, PHvnnumacn Ciniiai. 173

attadigtto AoMebluMM d«r Otll» «ine «Mb b*-

merkenswprth gute Resorption tler Fette. Iiis zu

3'/2 g pro Körperkilo wurde Scbweinäschiualz zu

67 pCt., und salbst sehr gross« Osbsn, 7 g pro Kilo,

DOOb ZQ 64 pCt. resorbirt; die Äasnutzang wurde

auffftllend(^r Weise trotz, steigendbr GaLe nicht ent-

sprechend schlechter; in maximo traten pro Tag last

100 g Fett aos dem Dum tn df« S&fte Ober. Die

festen Fettsäuren des Scbmal/es wurden nicht nur

ebensogat, sondern bei gleichen Gaben ausnahmslos

sogar besser «od swer um rand 6 pCt. besser aas-

genalzt. Da nan die Fettsäuren noch besser als die

entsprechenden Keutralfette aufgesaugt wurden und

troUdem bei Fütterung mit Nentralfett das Kolbfetl

Sbenrlegend ans Pettsfaren besteht, so wird es sehr

wahrscheinlich, dass aus dem Nentralfett loi Ab-

wesenheit der Galle, wie in Nenoki's Versuchen

»«üeriwlb de» Kfirpcrs (Cbl. 1886. S.77S% die Pett-

ipaltaog dflroh das Pancreas in geringerem Umfange

oder wenigstens in gleichen Zeiten nicht so sehne!'

vor sich gebt, vielleicht iheilweise erst im Dickdarm

•rfUgt, ia dem die Fetlmoiptioo aar aoeh au «iaen

kleinen Rri-rhlheil stattfindet. Andererseits wnrden

talgartige Fette, selbst in einer Gabe von nur 3 g pro

Kilo, aar t« knapp 36 pCt. ausgenotzt, also mass dl«

Anwesenheit von Qalle insbesondere ffir die Aufnahme

talgartigen Fettes von ganz hervorragender Bedeutnng

sein. Die Talgsäuren werden wie die äcbatäksäuten

b«i gisiober Qabe nm 6 pOL besser renrerthet, als

das neutrale Talgfett. — Das Eiweiss, von dem täglich

fast 19 g N zur Einfuhr gelangt, wurde bei Schmalz

besw. Seboabsioieo sn 89—92 pOt. aasgennlst, bei

Hannsltalg zu fast 90 pCt, dagegen bei den Talg-

sSnren nar zu 86,4 pCt. Wegen vieler Einzelheiten,

insbesondere den Einiluss des Fehlens von Gallen-

farbstoir betw.üfobllia aaf dieFirbaog deraeboliseiheD

PSces vergl. Orig.

An Hunden, denen Minkowski das Pancreas

total oder bis aaf «iaen kleioea Rest «zsUrpirt hatte,

und unter Minkowski's Leitunj^ fand A hei mann
(30), dass bei panoreaslosen Thieren vom N
des Eiweiss, das in Form ron Fleisch, Fleisch und

Brod. Milch zu 7—24 g N = 45—163 g Eiweiss

pro Tag gegeben war, 22— 58pCt., im Mittel 44pCt.,

aar Resorption gelangen und bei Hunden, bei

denen aoeb eis kleines Stflok der Drfise erhalten war,

zu 40— 83, im Mittel zu 54 pCt.; die niedrigsten

Wertbe fallen zugleich mit solchen schlechtester Fett-

reeorption zosammen, auch wurde das Fitisobeiwelssi

wie ia der Norm, besser ausgenntat, als das Hilcb-

eiweiss. Gleichzeitige Verfätterung von frischem

Pancreas hob die N Resorption auf 74— 7S pCt.

Von Amylaoeen, dio mit der Nfleb and dem Brod

'ZU 151^— 17C g pro Tag gegeben wurden, wurden

bei panoreaslosen ö?«—71 pCt. und nach partieller

PanoreaeezstirpatioB 77—78 pOt. aosgenntzt. Von

in Form von Botter, Lipanin oder Olivenöl zu 36 bis

78 g pro Tag eingegebenem Fett ersrbion bei

pancreasloseo Thieren dos gesammte Fett im Koth

wiedor, gletehsslttge Vembreiebang von frisohon

Panoveas bewirkte, dass 48—73 pCi aasgenatat

w.jfden; auch von gefütterten .Seifen lelrui^ die Aus-

nutzung nur 2—4 pCt. Nach partieller Panoreas-

exstirpation worden dagegen die genannten Fette zu

25— 59 pCt. (auch ohne Beigabe von Pancreas) re-

sorbirt. Nur bei Milchfülterung wurde das Fett bei

paocrea^losen Hunden zu 28—53 pCt. und bei

Thieren mit einem Reet des Panereas s« 65-~80pOt.
ausgenutzt. D.iraus gf^ht also hervor, dass alle Fette,

mit Ausnahme derjenigen der Milch, unbedingt einer

EiowirkuDg des Bauchspeiebels bedQrfen, am resorbir-

bar zu werden.— Bemerkenswerth ist noch, dass das

mit dem Kotb ausgestossene Fett, trotz fehlendem

Pancreas, zum grössten Theile, bis su Vt gsspaltan

war, aomeist inForm freier Pettrtoren, som Uelneren

Theil in Form von Seifen

Minkowski (31) schiiesst, unter Zugrundelegung

der Toratehenden Ergebnisse, dass in dsr Norm dio

Fette nicht in For» v«n Mfen zur Resorption
,rp

1 p f, « _ f]enn zur Bildung solcher war bei der

nacugewieseoeo Spaltung der Fette im Darm und der

Qegenwart alkaliseber Darnsserets reiehlieh Qelsgon-

heit A'jch die Anschauung, dass nur ein Theil des

Fettes verseift und durob die SeifenUSsaDg das äbiige

Fett feia emolgtit and als Fsttenraliion nsoibiil

wird, ist unwahrscheinlich, denn aooh hierzu war bei

den panoreaslosen Hunden reichlich Gelegenheit, ohne

da&s es zu einer Fettresorptiou kam. Vielmehr müsse

man eine Binwirknng dos Pansreasaaftes aof die

Thätigkeit der resorbirenden Darmepithelien an-

nehmen. Dagegen aber spricht wiederum die Er-

fabrang, dass die in Fem derMileh aageffibrten Fette

auch nach der Pancreasezstirpation noch relativ gut

resorbirt werden. Worauf die besondere Wirkung des

Pancreas besw. die besonderen Eigenschaften der

Milch, die Fsttresorption aalaagend, bsfaben, bleibt

dunkel.

Ausnutzungsv ersuche mit Margarin,
Bntter and hartooi Roggoabrod habea Halt-
gren und Landergren (32j. 22 Jahre alt, an sieb

selbstgemacht. Das benutzte schwedische Roggenbrod

war aus ganzem Mehl (Mehl and Kleie) unter Hefezu

Satz hergestellt und stark gebacken, so dass es nur

10 Proc. Wasser enthielt. Jeder Vei-suoh dauerte

2 Tage; er wurde eingeleitet und geschlossen durob

19 stAadigM Posten 1 mm Abgreoian dea Kolbe«

dienten Preisselbeeron bezw. Blaubeeren. Aufge-

nommen wurden pro Tag nur iüb g Brod (Max. 383,

Min. 183) and 118 g Margarine (Max. 148, Min. 76)

bezw. 142 g Bntter (Max. 212, Min. 51); ausserdem

wurde Wasser, Rothwein oder Punsch getrunken. Die

Butter wurde bis anf 2,7 resp. 6,4 pCt., die Kunst-

batter bis aaf 4,6 resp. 7,8 pCL aasgeontat; mitbin

wird letzere im Darm um 1,4 — 1,8 pCt. schlechtsr

verwertbet als Natorbutter. i,Als Kothfett ist nur das

Aetbeiestraot tn Reebanng gestellt, dagegen sind die

Seifen unberücksichtigt geblieben, Kof.) Zieht man
von den festen Bestandtheilen des Rothes die Fettmenge

ab, so ergiebt der Rest den Verlust des Bredes an

Troekonsabatan8(-t* derTrookensabstaasder Rosidnen
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d«r Verdauungssäfte . Schleim etc., Ref.). Es ergab

sich so ein Verlust der festen Brod-Bestandtheilo lircl:

deu Koih £u 14,9— lG,4pCt. An N freien Exirucuv-

•toffra (wi* M MbeiDtt niobl dinet bettlmmt, sondern

durch DiffercnzrechriUDg ermittelt, Ref.) wurden 8.3 h\s

10,1 pCt. der Brodraiion aussgeslossen; da indess die

ÜMg« der HfilMDSobctant im genosMiiM Brod fut

ebenso gross ist, als die Menge der N-freieo Estracliv-

Stoffe im Koth und die Hälsen als ganz utiTerdaulich

gelten dürfen , sind VerfF. geneigt anzuuehoien , dttSä

auch aas ibnni kleiebaltigM Bnid die l&lichen Kohle-

hydrate fast rollständig ausgenutzt werden. Der N
des Bredes wurde nur bis auf 45 pCt. (Max. 4ä,S,

Mio. jf9,l) retorbirt; die tbateiobliebe Venrerlbong

im Darm stellt sich nalärlich besser, da ein Theil des

Koth-N Ton den Residuen der Yerdauungssäfte ber-

rfibrt; sebftUt man den M-Antheil der lettleren zu 1 g
pto Tag (wobl etwas zu hoch ,

Ref.), so ergiebt sich

di« Ausnotsung das Brod-N zu 79—86 pCt. Wegen
mnober Kaaelbeiieo, vergl. Odg.

Ab «iner L3rnph(oh7log-)fietei beim Mea»
f i'han haben Münk und Ruseustein (33) Unter-

aachungea übet die Resorption im Dam and
deren leitlloben Ablauf ausgeführt. Es Ilaodelte

sich um eine Lympbflatel beim MeiuobM, welche ron

der 3. — 3. Stunde nach Fettgennss eine ohylöse

Flüssigkeit entleerte, auf der Höhe der Verdauung bis

tQ 47pCt. Fett iB F«rBi fejMtoa FettetAube« fabrend.

Da der schon in Icn ersten I3S(unden nach Feltgenuss

ausgeflossene Chjlus 55— 60 pCt. des rerabieicbten

F«ttM «otfllbTt«, aad feraer dor Pettgvbth im Blote

Mch auf der Höhe der Verdauung nur ebenso gering

war als in dpr nüchternen T ymphe, mu.«^tc fast der

gesammlo Daimobylua durch die Fistel a&cQ aussen

gelaagOB. Indeoi daa QeBuem «ad dio eiaieloea Re-

sultate nach der ausführlichen Arbeit der VerfT. im

nächsten Bericht referirl werden sollen, sei hier nur

angefahrt, dan bei fwtmi Feiten (Hammeltalg)

das Maximum der Resorption erst in die 7.— 8. Stunde

fiel, bei flüssigem Fett (Lipanin) schon in dio 5 Stu[;i^e;

das Cbjrlttsfett entsprach nach Farbe, Cousistenz und

SobmelipttBkt dem retfitlertea Fett. Von in das

Rectum eingeführter Oelemulsion wurden innerhalb

7 — 9 Stonden 4 — 6 pCt. resorbirt und dorob die

Fistel naeb nassen «otleect Hnob Eingeben nm Bmon»
sEore fand sich in der ausfliessenden chylösen Lymphe

hauptsächlich das entsprechende Neutralfett, das Erucin

;

eingegegebene feste Fettsäure wird &bo, Munk's Fund
entsprechend, synlbetisoh in Nentralfett ttugeblldst,

das in den Chylus überLriu. Von 100 g rerfölterten

Kohlehydraten erschien knapp 1 pCt. als Zucker in

der Lymphe. Reinblieb genossenen Biweiss (108 g)
Yerntocbte weder den Prccentgehalt noch die stündliche

Menge der Lymphe der nächsten 12 Stonden in die

Hfbs tu treiben, daher zu schliessen ist. dass das im

Dnrm resorbirle Eiweiss durch die Blutbahnen der

Darmschscbleiuihaut seinen Weg einschlägt. Mit diesen

Beobachtungen stimmt es auob, dass die Trocken-

snbstans dwVetdanangilympbn einsig «nd ailniB dem
PettgeliaU dtnelbsn pninllel läuft.

An ebenderselben Fat. haben Diesnlbsn (S4)

Folgendes zur Kenntniss der Spaltung and Re-
sorption der Fette ermittelt. Von Wairalh, der

eist bei 58* sebmilit, snehloneB in 18 Stnndnn ntw»
15 pCt in der chylösen Lymphe, aber nicht in Fom
Ton Walratb, sondern hauptsächlich in Form Ton

Pnimitin. Also war der rssorbirteAntbeil in Palnttln-

säure und Cetylalcohol gespalten, erstere reMrbtrl,

synthetisch zu l almitin umgebildet und als Palmitin

in den Ch)lus übergetreten. Bei Hunden wurde Wal-

ratb gSnsUgen Falls sogar bis sa 69 pCL fesorbirt.

Aebolich Tcrhielt es sich mit Oebäureamyläther, von

dem etwa 30 pCt. in die ohylöse Lymphe übertrateo,

aber niebt als solober, sondern bnnptilohUeb in Form
yon Olein. Also war auch der Aether gespalten, und

die freigewordene Fettsäure synthetisch zum ent-

sprechenden Neutralfelt umgebildet worden. Noch
umfangreioher erfolgt di» Rnforptloii das qa. Aatbers

im Dam dos Hondas.

[1) Mintz, S., L'cber die Methoder i r ,aanti(a-

tiven licstimmung der freien Salzsäure im Mageninhalte.

Gazcta («karska. No. 33. — 3) 2awaczlfi, Joseph,

Analyse des menichlichen Pancreasiaftes Ibid. No. 47.

Hiotz(l) kommt nach seinen Experimenten zu

dem Schlüsse, dass alle fiblichen Methoden den ge-

meinsamen Fehler haben, dass sie nicht die freie

Salzsäure allein, sondern auch die gebundene be-

rücksichtigen. Bei der unlängst von dem Verfasser

angegobanon Metbod« wird dieser Febter termieden,

da neben den sehr kleinen Mengen der gebundenen

Salzsäure und der freien Milchsäure aaerst und aus-

sobliaialioh dia frei« SalMtnvn durah die HnOB-lCsnng

gabnndan wird.

Die beschriebene Analyse tOB Znvnnski (8)

bezieht sich auf einen Fall von Panoreasoyste.

Der Saft wurde naob der Operation durch eine

Fistel erhallen und die Resultate sind folgende: Wasser
86,405 pCt.; feeter Ailokatand 18.695 pCt; o^^ Snb-
stans 1S,S51 pCt; Eiweiisetoft 9.806 pOt; Bxtmettr-
Stoffe und Feraeata 4,046 pCt.; der Gehkit des Aloobol-
estracles an Stieksioff 0,887 pCt. ; mineralisehe Bestand*
tht ile 0.344 pCt. Pepton wurde nicht gefunden. Die
Prüfung der ursprünglichen Flfisaigkeit auf diastati-

sches, Biweiss verdauendes und Fett emulgirendes Fer-

ment gab ein deutlich positives Resultat. Der Saft ist

naob dem Verfasser als normal zu betrachten und das
Resultat nibert aiob am meisten der durch Sobmidt
mit dem Safte des Hondas aoageföhrten Analyse.

•pttAsU (Kmknn).]
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H., Report on certain substances found in the urine

whioh ttiaot Ihe oiide of c ippur upon boiling in the

presencc of an alkali. Brit Journ. Jan 'I'i
—

iS) Lother, (£., Metboden der l'ntersuchung das liarDS

asf Zmker and über das Vorkommen von Kohlehydraten
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24) Külz, R., Ueber das Vorkommen einer linksdre-

henden wa.t;r<:ii Zuckerart im Harn Zeitschr. f. Biol.

XXVIL S. 228. — 25) Schick, R., Leber die klini-

sche Verwendbarkeit der von Zo ach los angegebenen

Bweifliprobeo. Präger Woobeasobtift No. S4. —
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Den Ort und den Vorgang derCarminal-
sobeidang seitens der Niere hat Sohmidt (1)

dorab bijaetiMk MiHabon Oarmin« in dl« Blatbabn aad

mioroflcopischo Untersuchung der Nieren der kon; da-

nach getödteten Tbiere (Kaolachen, Katze, Frosch)

festzustellen gesaoht. V&bnad ifor Indigcaroia nach

Baidanbai D ran den Epiihellan der gawaadottan

HaramidUoban abgeschieden wird, sollte nach Oho-
sonozew^ky und v. Witlich Carniin durch die

Glomeruli ausgascbiedeu werden. Schmidt liodet

dagagaa wador in den Kapsoirlaatan nooh anf dao
Glomeruli-s, noch in den Schüngen derselben ein Farb-

sloffkörncben, sondern nur in den gewuadeoea CanU-
oben, deren Epitbellan mit dan Farbftoff wla bailtvbt

anoboinan und erkürt die entgagMMtehoodan Beob-

achtungen damit, das-s jene eine tu wenig Ammoniak
enthaltende und d&ber feinste Carmitipartikelchen on-

galütt aatbaltoado FISMigkait »ingespritct habmi.

Wenn nach anlerbundenen Nierenarterien beim Frosch

das Carmia, wie Kassbaam richtig angiebt, aiobt

dnreb dto Baiaoanllchan abgaaebiadeo vird, ao bann

man daoh durah Anbringung eines neuen seoretori-

schen Reiies t. B. gleichzeitige Injection von Marn-

stofllöäung dieselben Abscbetduagsbilder erhalten wie

bal freian MiaraaaartarlMi. Werdaa Idan LdaugMi «an

Carmin, am besfpn r.irminnatron, ins Blut iojioirt, so

wird der Farbstoff gelost im Ham abgeschieden. Nach

dam Tode findet man bti dan gabfiaehUaiiatt Pixa-

tionsmethoden (Alcobolbirtong, Kochen) nirgends aos-

gefallenen Parbstoflf vor; die Ausschetdang körnigen

Carmins von den U&ruoanäicbaa beruht aaf einer be-

sonderen Lebenstbitiglieit der Epithelzellen. Die feina

Bestaubung der Epitbelien mit rotbem Farbstoff löst

sich bei stärkerer Vergrösserang ia eine perlschnur-

artige Anlsgeraog felaatar rotbar Kfiraeban an dan

Innenrand der Epithelien auf; diese Körnchen liegen

am Innenrand des Bürstensaumes; im Zellleib selbst

sieht man sameist nichts von einer Färbung oder einen

Kornchen. Höchst wahrscbeinlieb handelt es sich am
eine organische Grundsubstant, die sich mit dem

Farbstoff verbindet. Bei den oompaoten Massen in den

gaiadan Oaatlehan dar StagatUamtar» bandalt aa ajob

um zusammengelalite, aus den gewundenen Abschnit-

ten herabgeiangte Carminkörner. Bezäglioh der eio-

lalnen Abweichungen in der Aosaabaldang daa Car-

mins durch die verschiedenen aaavatttrlaabaaAbaobnitta

der Froscbniere vergl. Orig.

Slosse (8) bat die Harnabsobeidung nach
Oniarbindnng dar S Darmartarian antannabt.

An kleinen Hunden unterband er die Coeliaca und die

beiden Meseraicao (Uber die Ausfährang der Operation

vergl. dia Orig.). Dia Tbiara Sbarlebtan diaaan Bin-

griff 5— G Stunden, mitunter auch länger und gingen

unter iiäufig auftretenden Krämpfen, welche an

Strjrcbninkrämpfe erinoero, sowie allgemeiner Benom-

aanbait dan Banaorinnu so Qranda. Barn worda naeb *

dem Eingriff in spärlicher Menge secernirt, er war

arm an Harnstoff, enthielt stets Albumin» nur in ge-

ringer Menge, jedoeb daotlieb nacbwaisbar, Bani-

albumose (Propepton). — In 4 Versuchen wurde an

liungernden Hunden der Einfluss der Unterbindung

der Darmarlerien auf die Quantität und den Harnsloff-

gabait daa Hama, in 9 Pillan aaob anf dan AnnMniah-
gehalt bestimmt. Im Mittel dieser VersucLe betrug

vor der Uoterbindoog die ilarumenge pro Stunde

9,5 eem, dar ffarnatolTgabiH C,G1 pCt.; na<tb der
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Untarbindang dia HaronMf« 3,8 eoa, üer Harostoff-

gebalt 3,47 pCt. Die stündliche HarnstofTmeng« war

vor der Unterbindung 0,62 g, nach derselben 0,08 g.

Die Unterbindang hat also ohne Zweifel einen grossen

Einflass auf die Äusscheidong des Harnstoff«. Die Ur-

aache :!nr verminderten FfarnstolTaussclieidung kann

niobl, wie Verf. näher ausführt, in der Niere gesacbt

wm4«b, aondera n b«nd«lt sich fn <»r Tbat am »ine

Vermimlerüng der HariislolTbildung, im Einklang mit

der Ansch&aaog t. Scbröder'a, dass der Harnstoff

in dar Lebar antstabt. Bs «ar an Tarmntban, dass

der abgesonderte Harn mehr Ammoniaksalze enthalten

werde, wenn Ammoniumcarbonat die Vorstufe des in

der Lebar entstehenden Harnstoffs ist. Diese Erwar-

tung baat&tigto afob abar niobt, im QagMtteil wtrda

vor der Operalion stündlich 0,05g 1I0| augaBobiadaB,

nach danalban nur 0,005.

Dia Brgabniaaa widarajireehan also niobt dao Ar-

aobaosngen t. Scbrödar'i, ab«r sio bringen keine

einfache Bestätigung, w&s, nach Vorf., ni<iht Wunder

nehmen kann, da der Eingriff sich über die Leber

biBMM BBf Mils, PaBoraaa nnd dao ganwB Barm ar-

atreckt und zur Bildung eines besonderen Giftes führt.

— Dia Arbait ist anter C. Lad w ig 's Leitung aaa-

gefQbit.

Das lösliche Harnstoffferment, welches den

Harnstoff in kobleri«fi'jr?'! A-nmi.niak verwandelt nnd

z. B. bei Blasencauirii die alkalisohe Harngäbrung

bervorraft, bat Miqaal (S) ilargaatallt, indam ar die

»on ihm früher bescbr-fhi^'^or Gährungabacillen in

PaplooboailloD bei Anwesenboit ?on kohlensaurem

Ammoaiak aflobtata. Im GaoMo sind es atwa 40 Ter-

sohiadana Organismen, welche auf die beschrlebeae

Weise gezüchtet, ein lösliches Ferment frei werden

lassen. Das Feraieni ist nur bei etwa 0 " C. wooben-

laog baltbar und bfisst bei 50 <>, wo es am eaergieeb-

sten wirltt. in 3—4 Standen, bei 75" in wonigen Mi-

nuian und bei 80° in einigen Secunden seine Wlrk-

aamkeit eio.

Mit Hülfe dieses Harnstofffermentes nimmt Der-

selbe (4) die Harnstoffbaatimmang in der Weise

vor, dass er den Harnstoff lo koUanaauram Ammoniak
verg&hrt and das gebildete Ammoniak titrirt. Stark

concentrirte (lOproc.) Ilarnstofnösungen müssen zwar

verdünnt werden, weil in dieser Conoantration die

Wirksamkeit des PermentM beeiBtrtobtIgt ist Rani

oder andere thierische Flüssiglieiten werden zunächst

mit etwas koblaoaaoram Ammoniak aufgekocht und

filtrirt, um etwa rorbandene SSaren oder saure Salsa

an Ammoniak zn binden bezw. Ammoniakdoppelsalse

zti bilden. Kochsalz in geringer Menge. Harnsäure,

Alkali- und AmmociaksalMi Extractivstoffe und Zucker

beeinflittfleB die Reoetiea nfebt.

lleaton und Vasey i'.")) benutzen die bekannte

Zersetzung daa Harnstoffe darcb Brorulauga
1b einer origlBeneB Form, welche daranf ausgebt, die

Bestimmung mit sehr geringen Hülfsmitteln zu ermög-

lirhen. Der Harn wird in einer Gasentwickelung^fla.schLi

mit der Bromlauge versetzt, das entwickelte Gas in

einer Plsscbe tob bekaBntem Inhalt aafgefaBgen nnd

Baob Ablaaf der Zersetiong ermittelt, «te fiel Wasser

durch das Gas aus derselben verdrängt isi. wie viel

Wasser man eingiessen mosa, um sie ganz zu füUea.

Dadurch, dass die Verf. relativ grosse Mengen Harn

nehmen, verringern sio die Fobler. Angenommen
wird, dass 9

"2 pCt. des im Harn enthaltenen Stick-

stoffs durch Bromlauge in Gasform umgewandalt wird.

Im Prineip stimmt die Hethode mit der fon tonge
angegebenen überein.

Bleibtreu (6) hat in dem von Aigotioskjr

angestellten Versuch, bei dem unter dem Einftusi

der Muskelarbeit eine sehr erbebliche Stei*

gernng der Stickstoffausscheidung (Eiweiss-

zerfalles) gefunden wurde (wie J. Münk [vergl. VIU.

40 naebgewiesen bat, in Folge absolut onsoreieben*

der Ernährang, nicht durch die Arbeit an sich', fest-

aoatallan versucht, inwieweit an der gesteigerten !!•

Ansaebeidnng der Harnstoff betbeiligt ist. Br be-

diente eiob zu diesem Zwecke der von Pflüger nnd
ihm angegebenen Methode, den Harn, nach vorgingi-

ger Ausf&Uung mit Pbospborwolfram- and Salzsäara,

mit Pbospberelnre tn deftlllbwn$ das bierbei Aber-

gehende entstammt nur dem Harnstoff (and den prü-

formirtan Ammonaalaan). Es ergab sich, dass dia

RametofliiiiasebeldaBg aa den Arbeitstagen and den

Ruhetagen eine Steigerung zeigt, welche ungefähr

derjenigen des Ges.-N parallel lauft. An den Ruhe-

tagen ersobienan 13— 16,4 pOt. vom Qes.-N nicht in

Form von Harnstoff, an den Arbeitstagen 19-^16 pOt.

und nur einmal 20 pCt.

Camerar (7) hatte bereits früher empfohlen, aar

qaantitatireB Bestimmnng der ÜarBSftare

diese als Silberverbindung auszufallen and Im Hiedar-

sehlag den K Gehalt festvnstellnn. woraus sich dann

die entsprecbeude ilarnsaureoieLgi) berechnen lässt.

Iniviseben bat Terf. einige Verbssaeningen seine«

Verfahrens ermittelt. In einigen künstlichen, ham-

säurehaltigen Miscbangen, sowie im Harn selbst ergab

die Bestimmnag naob dleeem Verfabrso sowohl Ib der

ursprünglichen Mischung als in Verdünnungen bei

Verwendung eines geeigneten Filtrirpapiers nunmehr

genau übereinstimmende Werthe, d. h. in den Ver-

dünnungen wurde um so viel Harnsäure weniger ge>

funden. als der Verdünnung entsprach. In einer Reibe

von Versuchen verfahr C. einerseits in der angege-

benoB Weise (a-Hamtfvre), attdererselts isellrte er die

flarns.äure (nach S a I k o w.s k i L u d w i g) und be-

stimmte dann den N-Gebalt (b-Harnsäure); a war im

Mittel um 1 1 pCt. höher als b. Die Ursache der Dif<

ferenz sucht C. darin, dass durch Silber auch Xanthin-

körper gefällt werden. 'Ob diese Erklärung richtig

ist, erscheint dem Hef. sehr zweifelhaft; Ref. hält es

fir nnmSgliob, den Niederaeblag dnreh Aotwaseben

völlig von Ammoniak zu befreien ) Durch eine Anzahl

Beatimmangeo an Erwaohaenen, an Kindern und einem

QiebtkrankeB kommt Verf. tn dem Resultat, dass im

Allgemeinen das Verhältniss von Harnstoff zu Hani-

••äure = 100:2.8 ist mit geringen Schwankungen,

namentlich einer leichten Verminderung der llamaüura

bei starker Biweisssnfabr, (Naob Ref. liegen die
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Dinge wesentlich anders, insbesondere bat es V^in^n

racbteo Sinn, die Uaras&ure zum UarDstoff in Verhaii

niw ra MtMo; trargl. U«rtb»r den Bwleht f. 1889.

S. 154.)

Bayrac (8) schlägt ror, die Harnaftore aus

dtB) eingedampften Htm dnroh Snlnint« »bkuob«!-

den, dnrch Waschen mit Äicohol von Harnstoff aod

Kreatin lu befreien and dann mit ur.terbromigssnrem

NatroD bei 90—100^ sa zersetsen. Aus 6«t erhaltenen

Qautitit Stioksioff liast sl«b die Harns&nra toiebt

berechnen. Die Methode ist nach R. ehenso genau,

wie die von Fokker, dabei in 2 Standen durobföbr'

bar, wlhrend Jene 48 Stonden «rferd«rt.

Schöndorf (10) hat Versuche über den

F;r.!'lu''.s des Wassf rt ri n k en s auf die Harn-

»aureausscbeiduDg au sich selbst angestellt bei

niabi g*nftii bMllnntor, Modwn nur •inifonusseB

gleirbmässiger Nahrongszufuhr; die Ifamüäure wurde

nach Fokker, mitunter auch gleichseitig nach dem

Vtrfabnn tob Stlkowski btatimmt, xar BMUnmiinf
des Stickstoffes der Harn mit Mecurinitrat litrirt. Dm
Resultat war fol^i^ndes : Während an den Normal-

tagen die iiarnsüureauäscheidung im Mittel 1,184 g

p. d. botnif, fMdaa sieh bei Qennaa Ton SOOO oon

Wasser - Wasserteittings-) 0,9312 p. d., von 4 Liter

Wasser täglich 1,0163 g, bei 1 Liter 1,1428, oder

1d Kittol allM T»g« mit WaaMnafabr 1,0801 g. Du
Wassertrioken hat also nach Verf. keinen Eiofloss aof

die Ausscheidung der Harnsäure. (Wenn man die

einzelnen von Sch. erhaltenen Zahlen betrachtet, er-

ao]i«lat di»8«r Schloss nlobt raebt «inleaehiend. Die

ausgeschiedene Harnsäure betrog nämlich an den ein-

Mloeo Tagen 1,257—1,26—1,195—1,0—1,019
—0,856—0,755— 1,111—0,934. Di« ietiton mob«

Zahlen gehören der uitui Serie der Wassertrinktagt

mit 2 Liter pro Tag an; es sclieint hier doch beinahe,

als üb die Harnsäure unter dem Einfluss des Wassers

eiww abgeneinmeo bat, wann niobt in diesem Falle

die Reslimnuni^smethode bei dünnen Harnen ein

etwas SU niedriges Resultat liefert, was eioigermassen

wmbiacbainKeb l$t. Ea bt an bedaoera, daas die

Nonnalperiode nur 3 Tage umfasst, was offenbar zu

kurz ist. Rt^f ) Die StickstofTausscheidung betrug an

den Normaitagen im Mittel 18,619 g, bei Wasser-

gODiua Im Mittal aller Vaisiiaba 21,366 g. Bestimmte

ScblB?!'^-- hin^irhilich der Ausscheidang des Stickstoffs

will der Verf. nicht machen, da die angewendete de-

thöd« nicht genau genug sei. (SoblBaae aufden Bt-

weissserfall vom Körper könnte man auch nicht machen,

da (^ie N Einfubr niebt bekannt ist. Ref.). Das Ver-

haltniss des N der Harnsäure zum Gesammt-N betrug

in dar Vorm 1 : 50,06, bat 9 Idtar Vaaaar 1 1 66,33,

he! 4 Liter 1 : 60,7, bei I Liter Wasser 1 : «0,07,

bei starlvem Wassergenuss im Mittel 1 : 62,56. —
Daa entgegeDgesetzt« RMnItat, <a welobem Oantb
galaagt var (daas die Harnsäure I i st nrkem Wasser-

trinken ganz terachwinde;. beruht auf der TOn dieaem

aogewendotea fehlerhaften Metbode.

SalkawakI (11) md CaB-Taaig«tI Uafan

Baltr&ge zur Chemie des Harns.

Jahrt<kMMrt Ut |*MMMM Ile4l«la. ISMk B4. I.

L 7nr Methode der quaniits'iv:"-! Rfstinimurg

des Kreaiiuins. Bei der Bestimmung des Kreatinins

Im ammonfakaliaeban Harn battaTerf. sieb einea etwaa

modificirten Verfahrens bedient, welches den Vortheil

gewährt, d&ss aacb etwa Torbandenes Kroatin als

Kreatinin mitbaatimmt wird. T. bat in einer groasan

Anxabl Ton Doppelbestimmungen dieses Verfahren (A)

mit dem ursjinjnülich N e u l ,i u e r'schen 'B; verglichen,

das Kesultai war indessen, wiewohl Doppel Tersucbe

Übereinatimaanda Zablan argeben batten, angttnatJg.

In einif.'PTi FHllnr gab das neue Verfahren (A) erheb-

lich höhere Werthe, als (B), sodass man in soloben

Hatnaa Kraaiin annebmen mnsate, in einer Reibe vaa

FiUen dagegen erheblich weniger und offenbar tu

wenig-, nur in wenigen Fällen war die Uebereinatim'*

mung einigermassen befriedigend.

II. Uaber die BaatlmmvDg dea Aaatans Im Harn.

Das Resultat tässt sich knrz folgendermassen zasam-

meofasaeo: Wenn man beim DestUliren des Harns

relativ graaaa Mengen Sobwafehlnre atawendet, itatt

nur leiabt aBiuinani, wie in der Kegel angegeben

wird, wenn man f«rner nicht nur (ii-- ersten Anllielle

des Destillates autfangi, soodera möglichst viel ab-

deatiUlrt, aa ailiitt man ein DeaUUat mit weH mabr
Aceton, als io der Regel angenommen wird, sodass die

Ausfällnog als Jodoform and Wägung desselben keine

Sebwiarigkeiten maobt Der Tarwandala Harn entbleit

toverlässig keinen Alcohol. — In einigen Controlver-

suchen, die S. selbst ausführte, entsprach die Quantität

des Acetons aus 300 ccm Haro im Maximum 0,01 13

Jodoform, in daa Vaisaeban van T. bi» n 0^08.

III. Zur Kenntoiss der ammoniakaliscli ^

n

Harngäbrang. T. bat saniobst die Versnobe tod S.

ttbar die Bildung IMobtlger Fettainran beim Steban

daa BanM anter Eintritt ammoniakalischer Qährung

wiederholt und die Angaben von S. dabei bestätigt

gefunden. Im Mittel fand T. beim Stehenlassen des

Hama Ua so 7 Tagen eine Termabmng dar flfiebtigen

Fettsäuren auf das 6fache, bei 4Vi Monate altem Harn

jedoob auf das 20 fache, Zahlen, welobe den von S.

angegebenen aebr aaba^ilegea.

Weitere Untersuchungen bezichen aiob auf die

Quelle der Fettsäuren. S. hatte fniher angenommen,

das« die (^tuelle derselben die Kohlehydrate des Harns

seien, weil ammonlakallaobar Harn dia Raaottaa von

Moli sch nur noch sr>br «t-'hTn'^b gtebt. Dieses konnte

anf's Neue oonstatirt werden. Mit dieser Annahme

atand aber ein aadarea Yerbalten des Rama im Wider*

Spruch. Beim Kochen von normalem Ham mitSioren

scheiden sich nach Udransky Huminsubstsnzen aus,

welche sich, nach ibui, aus den Kohlehydraten des

Haina blldan: ein Harn, dessen Kohlehydrate dnrob

QIhrnng zerstSrt sind, dürfte leim Kochen mit Säuren

keine Huminsubstanzen mehr bilden. Der gefaulte

Ham liefert aber Hnmlnattbatans. T. bat deohelb die

Quantität und dieZnsammonsetcnngderilominsubstanz

näher untersucht. Was die erslere betrifft, so war sie

jedenfalls nicht geringer, wahrscheinlich aber grösser,

«ia aoa firfaabam Ban «ad iwar sowohl bei Anwen-

dung van Salialiira, ala aaob von Scbwefelaiura lar

18
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Zersetzung. Ais ZusammenseUung der Huiuinsubstan-

x»n aus aninontakiUiidieai H*rn «rgab «ich im Mittol

C 64.73 pCt.. II 5.94 pCt.. N 8,63 pCt., 0 20 70 pCt.,

während Udransky für dieselben ans frischem Hiirn

ftngiebt C 55,31 pCt., H 4,38 pC( , K 1U,29 pCt Die

AufkiKrung dieser abweichenden Verhältnisse muss

weiteren Untersuchungen überlassen bleiben.— S. weist

5«'bliesslicb auf seine früheren Angaben ülrer die rrä-

fomatioo hnnosartiger 8QUstMs«a in Barn hin.

Nach grossen Gaben von Thyraol. 4—6 g
pro die, beobacbtat« Bobland (12) den Harn unge-

aobtat saurar Raaation donkal. r«th> bis sohwarzbraun,

und darin ainan reichlichen Qehalt an Indican; in

roaximo w<ir<1«n aus 100 cim Harn 40 ni« ImliVr» z^-

wonneu. Hand in Hand damit ging eine enorme />u-

nabma dar Aatbaraohwafalsittras auf Kastan dar Saifata

ir.iffi«, So ihss erscere 10 mal so viel betruis'on als

letztere. 24 Stunden nacb der lauten Tb^molgab«
achwand dia DnokeHiTbanK und dar baha Indioan-

gebalt des Harns. Nach Ausschluss einer Steigerung

der Ffiulnissprocesse im Darm glaubt Vf. das Thymol
zu den lodoxyl • bildenden Substanzen recbnen zu

naasan. — A««h ain Bund antiaarta oaoli iimarliobar

Kinfuhrang vMi S g Tbymol aioaa tobwangriitton

Harn.

Oeganfibar daa AaafGhrongan van Haass (?argl.

Ber. (. 1889) bleibt Moscatelli (13) dabei, diss er

wiederholt im Harn nach starken Huskelanstrengungen

Milchsäure gefunden habe. Der von ibm angegebene

Zinkgabalt das arbaltanaa Infttraakaoan Ztnkaalaaa

Mimm<} mit dam das flaisdiaiiUriiaaiiND Zinka aabr naba

ü berein.

Ans dan aingedampftan ateabalisoban Ana»
Zügen vom Menschen-, Hunde- und Kaninchenbarn
hat Jaffö (14) coostant Uretlian 'Gurt itnitisäure-

üthylester CO NH, OC,Hj)dar.slö;ien kotindo, am reich-

lichsten aus Hundebaro nacb Fleisofafottar (aaa 7 Litar

Il.itii 5 g rrfthuti"
,

Dil' Substanz worde, ausser dun'h

die Klementaranaljse, auch noch durch den Nachweis

dar Aetbylgrappe mittala dar Jadafarmpraba, dorob
ihrf .Si-altungsproducte (HarnslofT und Alcohol) und

durch Bildung von Condensationsproduclen mit Alde-

hyden, als solche identificirt. Weder enthält der

frische Harn ürelhan. nocb antstabt latxtaras baim

blossen Kin'liuiipiVii des Harns, vielmehr erst heim Er-

bitten von llarnstotf mit Alcohol und zwar am reioh-

liebstan bai 180^ daob, via aeban A. W. BafnaDn
gefunden, wenn auch iti geringerer Menga bei Wasser-

badtemperalur. Wenn alcoboliscba Haroextraote beim

Bindampfen grossere QiiantiUUan liafarn. als alcoha-

lische LifSUDgen reinen llarnstofTs unter den nämlichen

15 !in<»i!ri<?en, <o üppt dies wahrscheinlich daran, das^

das im Harn enihaUene StolTgemengo die Einwirkung

des Aleohols auf dan Harnstaff bagüaaügt adar dasa

es die Verfluchiigiti::; .1.-s ürethans beim Eiodanpfan
des alcoboiii)Cben Aufzuges erschwert.

Presch (15). der nntar Salkowski arbaiteta,

empfiohlt neben der S ul kows ki 'sehen Probe xam
Nachweise von Unterschwefligsäure im Harn
^NacbA'cisvuuscLweüigei Saure im L>esiillat des mitSals-

säure destillirten Harns neben Schwefelbelag im Küh-

ler) als sobirfar noob '/^jt«« angaband: Ausflllan da«

Harns mit Bl>'ie^si|;. f^eitillation dtr RleiHillurig nach

reichlichem Salzsäurezasati. Er bat sich zao&cbsi

fiberseugt. daas OnleiMbwalligsItira im nOTnalao

Menschenharn nicht vorkommt oder iiöchstens unter

0,001 jiCt Bei anrähornd glfif^h massiger Diät nahm

er dann an 8 auf einanderfolgenden Tagen je 0,5—2 g
Sobwafelbinmen. In Uebareiostimnang mitK rausa

furi'l itii [liirn t-iiiö Melirausseheiidu^ig itii ' d*5S

aufgenommenen Schwefels und zwar wurden fast volle

'/^ des resorbirtan Sabwafals in For» ron Sebwefal-

sSure und nur wenig mehr als V4 to Form von neu«

Iralem Schwefel durch d'*n Harn ausg^scliie )'- In

eioeui zweiten Versuch, wo nur an einem Iag<3 ^ g
Sahwffalbigman aingananraan wvtdan, galangtoa da^

von etwa« mehr, etwa zur Hesorptinn nthl zwar

wurden fast der resorbirten Menge in Form von

Sobvsfalsinra «nd nor ' . in Parat ran nautralan

Schwefel durch den Harn ausgeschieden. An keinem

Verstjchstage liess sich un'erschweflige Säure im Harn

nachweisen. Um nun zu ermitteln, ob die Zunahme

daa nantralan Sabwefals aaf aina Varmabmng das

organisohcii So)i'.vr'fels /urückzitführen ist, oxydirte er

den neotralen Schwefel mit rauchender Salpetersaure;

dar dann noob reatirende. nar darcb Soda and Salpatar

otydable Schwefel ist sicherlich organiaolMr tfatar«

En üoigte sich nun. dsss dif' MenRC des organischen

Schwefels in Versurb 1 von 0,27 au den Schwefeltagen

*«f 0.42—0,66 g nnd in Vaianoh It tob 0«W auf

0,56 g täglich anstip^' Damit T«t der höchst bemer-

kenawerthe Naobneis geliefert, dass etwa '/^ des in

alamaatarsr Perm aufgenommanaa basv. rasorbirtan

Schwefels im Körper des Menschen in Oitia organische,

koblenslo(ThaItigf< Verbindung ubergebt und al.« solche

durch den Harn austritt. Da das Maximum der

Sebwafalainraaassehaidang dam Maximiim dar AnaCobr

dos nontralpri res;-. organf«ch«?n Sfhwefcds vnraasgeht,

so ergiebt sich der Scbluss, im Körper werde lunäcbst

und aohnall dia Hanptmenge daa rasorbirtan Sobwafala

zu Schwefelsiure oxvdirt. während die Lleberfübrung

des Restes in organische Schwefalrerbindangen liogara

Zeit in Ansprach nimmt.

Ja 114 (16) ist es gelungan, ans dam Harn Itn-

gere Zf'it m\t 1

—

'2 p Santnrin pro Ta^ »gefutter-

ter Kanineben und Hände ein gut crystallisirendes

Darirat in I—10 pCt. dar rarföttartaa SnbaUni dar-

zustellen. Die alcoholiscben Harneztracte wurden ein-

gedampft, der Rückstand mit Wasser und verdünnter

SebwefalsKure aufgenommen und mit reicblicben Men-

gen Aetber wiederholt ausgeschüttelt. Das in Tafeln«

Blätteben oder >^adeln crystallisirende .Santogenin''

ist in Alcohol, Aetber und Cbloroform aosaerordentlich

sebwar Kslieb, abanao ia koobandam Wassar, laiobtar

löslich in heissea Alkalien, schmilzt bei 280 besitzt

starke linksseitige Ciroumpolarisation. Alcoboliscbes

Kali flrlt es bfiobstans sobwach gelblich ; Elemeoter-

analysen führten zu dar Formal CiaHMOg. Löst nuo
das Sactogenir in heisser verdünnter Natronlauge,

säuert dann mit rerdunnter Scbwefals&ara an, so aot-
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8t«ht ein« itberlösUohe, höchst nnbeatändige Saore,

dJ« Sftstof«oinsäure; von ihren SaisMi konnte

kfin-i rry^'nUinisch erhalten werden. Dem amorphen

B«ryumsalz kommt wahrscheinlich die Formet C^^Hya

0, , B« to; dMMth seheint tieh um «im twotbulMb«
Säure Ff^ßO, , zu lianiloln, welnlie durcb Aufnahme

TOD 2 HjO »Qs den Saatonio hervorgebt. Bei Oxyda-

tion ron Santogsntn nitliif TWdlantW 8«)p*t«fAof«

bei Wasserbadtemperatur 6Bl«l«lit Onlslan oad etwas

Blausäure. Natriumanial^am mengt ans Santogenin

in alicalischer Lösung ein Kedactionsproduct, da« sich

fn oone. SohwMsiara mit intensir kinobtrother Fftrbs

löst flom wahrscheinlirli die Formel C ,
i! ,,,

n_ tw-

kommt; es werden dab«i 3 At. 0 der äantogeninsäure

•limtnirt, Tisitotebl anter Addition Ton H-Atoin«n. Die

Bestimmung des Moleculargewiohtes nach Raoult's

Methode roachle es •weiter wahrscheinlich, dass das

Santugeoiit eine mol«oulare Verbindung von Mono-

oad Dios^santonin, C„H,,04H-Ct8B|eO^ Tont«Ut

and dass die Santogeninsriur? dann nuch keine ein-

bsitliebe Verbindung ist. — Lässt man Natriumamal-

gMO Bof Sutonin in tlkalisobsr Lösung eiawirlwn.

so entjtleht eine Substanz, welche dem Reductions-

prodoct des Santogeoins sehr ähnlich ist, dagegen

recbtseitigeCircumpolarisatloo zeigt, und höchst wahr-

scheinlich Dihydrosantoninsänre, CijHj^O^. ist. Wegen
?ieier Einzellieitcn ist das Orig. zu vergleiclien.

Zur quantitativen Bestimmung der Erd-

pboepbate im Bsrn macbtOirard (17) «ineD Vor-

schlag, iler das iiblii'he Verfahreti ahkiirzeii suli. Der

in der essigsauren Lösung durcb ozalsaures Ammon
enengte und ddlltrirte Niederscblag tod oxalaaorem

Kalk wird noch feucht auf den Filter in heisser ver-

dönnter Salzsäare gelöst; im Filtrat bestimmt man

die OzaisÄur« mittelst einer iitririen Lösung von

KaHaBparBBang»nat and Iwreebnet daraus dia lqaiTa>

lent* Ka!knunge. Die vom Oxalsäuren Kalk abfiltrirte

Harnmiscbang wird mit Ammoniak alkaiisirt und so

dieHagnaaia alaAmiBoiiDagiiasiampbosphat ausgefüllt;

dieser Niadaiaeblag wird in Essigsäure gelöst und

darin der Gehalt an l'hosphorsäuro durch titrirt« Ur-

«nlösang eiaiittelte; daraus lä»sl sich uuu eititach die

der Pbospborsinre entsprecbende MagneaiA beieobaan.

— Um die Krdpho.sphatP scharf rti bestimmen, mnss

man nach Ansicht des Verf.'s einmal den Kalk- und

Kagaesiagebali emittein, aodann die geaanmite Pbos«

pborsäure und die nach Ausfällung der Erdphosphato

durch Ammoniak, im Filtrat noch vorhandene Phoa-

phorsKure; die Differenz der beiden gefundenen Pbos-

pborsäurewerlhe ergiebt die in Form der Brdphoaphate

oiedergoschlagone Phosphorsäure.

Aus der unter Leitung tod Grütsuer ausge-

Akiten UnieräaeboBf von Soaenber; (16) sind als

wesentliche Ergebnis?© folgende hervorzuheben: Im

normalen Ueascbenbarn finden sieb wechselnde

ileagen tod dlaatatiacbemFermeDt and «war am
meisten davon während der Verdauung oinige Stunden

nach der Mahlzeit. — Kach Unterbindung der beiden

Doataa Stenoniaoi tritt beim Fflanzenfresser (Kauin-

«Iwb), daaiuiPaivliiqpaiebal vtal dfaatatiaekctFiiiBant

enthült, auch das diasUtische Ferment reichlich im

ifan auf: bei FleiaobIVeMwa (Hand, Katae), deren

Parotisspeiobel diastasefrei i?t Ifisst e<; sich auch dann

Dar in Sparen Daobweisen. Das Trypsio- und Fett-

feiment dei Paaereaa treten In der Regel niobt tm

Harn des Menschen und der Fleischfresser anf, bei

letKleren auch nicht nach Unterbindung des Ductus

Wireungianua. Unmittelbar nach dieser Operation sind

indess beide im BaiD da« Pflamenfresaefa reloblieb

narh7.11 weisen.

In Verfolgung früherer Untersuchungen hat Külz

(19) die naeb Bingabe van Pbraol, Hydrocbinon, Re-

sorcin, Thymol und Terporitinül im Ilarn erschei-

nenden gepaarten Qlycuionsäuren dargestellt

and deren %altangsprodacte festgeatellt. Naob län-

gerer Verfatterang von Phenol, zu 0.5 g in Visse-

rit-er I.ösunjf pro die, an Kaninchen, f^elan» *>9. aus

den denach entleerten Harnen die iinksdrehende, nicht

redadrends PiienylglyeareasSnre als lange aabeat'

artige Nadeln darzustellen, elonso das Natrium- und

Kaliumsalz. Die Zusammensetzung stimmte zu der For-

mel CgH,,(C«Hj )0., ; bei derSpaltung mitSobwefeli&nre

wurde Phenol und rechtsdrehende, stark rednoirende

ülycuronsBure erhalten. — Die stark linksdrehenden

Harne nach Fütterung mit Hydrochinon (0,3 g
täglich) lieferten eine aiebt crjratalliaireade Stnre, die

bei der Spaltung mit Sohwefehriuro in Ifydrochtnon

(Schmelzpunkt 170*^) und in rechtsdrehende, stark

reducirende Oly»nrenaiare (dareb das Barjnmaals

identjficirt) zerfiel. — Nach Einverleibung von Ke-
sorcin (Vj— 1 g pro die) isolirte Verf. aus dem Harn

eine reducirende, linksdrehende, nicht crystallisirende

S&ure; auch hier konnte bei derSpaltung mit Schwefel-

säure einerseits Resorcin, andererseits Qlycnronsäure

naobgewiMen werden. Die nach Tbymolfiitterung
im Harn eisobeiaeode, liattadrebende, nieht rednoirende

gepaarte SSure lieferte bei derSpaltung mit Schwefel-

saure, wie mit Kalilauge, Thymol and Glyouronsäure.

Bndlich bat Verf., wie aobon zuvor Sobmtedeberg,
nach Fütterung mit Terpentinöl eine freie, links-

drehende, schwaßh reducirende gepaarte Säure isolirt,

Terpenogiycurons&nre, welche bei der Spaltung Qly-

euronsinre ond einen üligea, in Wasser nnifolieben,

aber mit Was^erdämpfen übergehenden, nicht reduci-

renden Körper isolirt, dessen ZusammeusotzuDg nach

den Analysen sn der von Sebmiedeberg rermotbeten

Formel C(,H|«0, ?on Verf. NTerpinol* genannt,

stimmt.

Anstatt der von Flückiger und von J. Münk
(vergl. Ber. f. 1886) benataten Febling'soben L6sang

verwendet Uoritz ("20) nach dem Vorgänge von

Favy, für die Zuckerbestimmung in diabeti-

aebem Harn sowie ffir di« Bestimmung der
r e d u c i r e n d 0 n ? ti Ist anze n i m H a rn , eine alkali-

sche KupferlösuDg, deren Kupfer durch itberschussiges

Ammoniak in Lfctung gehilten wird. Indem bozügHoh

der (hfebat amatand lieben . Kef.) Ausfübnint; der

Titrirnng (der Kolben iler TiinrüjiM Lunu stellt, ?<n

Verhütung des Entweichens von Ammüniak, mit einem

tnfiaohtaa Kühler in Terbiodang) «nf die geoaaen
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VorMhriflMk dti Orig. TwwitMii werden mu», mIm
hier nur die wMentlichen Resultate wiedörgegeben.

In der Norm reducirt der Qmmmltasrn eines Tages,

wie «iaeO, I— 0,22proc., ioMittalO, iTproc.Traobwi*

SQokerlfisung; bei concentrirteren Harnportionen wurde

eine Redaction bis za 0.36 pCt. beobs'-btnt. Die Qe-

aammtau&soheidung eines Tages schwaultto bei jungen,

kriftigen MEDo«ni iwiMlMii S,9-^4,lg, nur bei üa»m
ISjäbrigen Knaben 1.26g unrl hui einer älteren Praa

2,2 g, läuft also der Grosse des (jeaammtstoffwechsels

xieoliob parslM. Bei genfgehtor Kost vM ai« be-

sonders durch reichlichere Eiweissxafuhr gesteigert,

andererseits sinkt sie im Hanger ab. Bei gleich-

missiger Ernährung besteht bei demselben lodifidaam

in iw Ausscheidung rerschiedeoer TagMsbaobnitU,

sowie mschiedetier Tage eine annähernde Constans.

Die Ausscheidung der reduoirenden Substanz tum
HwDitfoksteir tarhUt sMi wl« IS-^SftslOO, fn

Mittel wie 1 : 5. Harnsäure und Krealinin baben

einen sehr grossen Aulbeil an der Qesamintredaotioa

des Harns; darebsehnitttrob Iii die Hilfte des Redae-

tionswerlhes auf In ;. K en zurückzuführen. Patho-

logisc]ie Harne, insbösoüdere die typischen Fieberharne

^Pneumonie. Typhos, Pleuritis, Ferioarditis u. A.),

edtteifeo dorebaebniltlMi sttrker «le nenmle, in

llaziiDum pntsprechendO,47 pCt. Traubenzucker. Doch

bewegt sich die abeoJote Tageaaoucbeidung meist in

den nermaleB OiensMi. Hw 4m Fieber Imu eine

erhöhte Oesammtinfaoheidaog tedBoiienderSnbiUnien

aar Folge haben.

Die wichtige Frage aaiaogend, ob Tiaubeu-
ineker ein nermnler Bestnndthetl iet, gelang

es ri"n- Verf. aus grösseren Men^'or. '6— 17 Liier)

Harn ge»under Männer durch Ausfüllung mit Phenjl-

bydreiin feinete gelbe CryiUllDsdels duinitellen,

welche, genau wie Phenylglucosazon. bei 205^

sobmohen, sodass man aus diesem Befunde zu dem

Sehluee bereobtigt ist, der normale Harn enthalte

Spuren foo Traabenzaeher. Zum Nachweis kleiner

Zuckermeoger», etwa 0.1 pCt., erachtet Verf., im Ein-

klang mit vielen Anderen, nur die Oährungsprobe als

beveieend. Maeb reiebliebem QeBDss von PradiMs
und süssem Champagner fand Verf. unter 8 Indi-

Tidaen bei 3 einen positiien Ausfall der Oibrungs-

pfobe in dm nrieeben der 9. uaA 4. Slnnde dnnn^
entleerlea Hnm, deeb ging die Qlyeeanrie nseh rer*

über.

Asbdowa (21) macht eine Mittheilung zur

Kenntnias der Knpferezyd rednoirenden Snb-'

stanzen im Harn. Naob innerlicher oder subcuta-

ner Einführung von Morphium sowie nach Inhalation

von Cbleiefenn entbilt der Bern eine rednetrende

Substanz, die nicht Zucker, sondern Olycoroneiore

ist. Dagegen tritt nach Inlialatlon von Aether nie-

mals ein« reducireride äubsuoz im Häro auf. Verf.

bat dann (wie es scheint, bei Hunden, Ref.) in die

Treteren Canölen eingelegt nnd so den von jeder

>iiere gelieferten Harn einzeln gewoooen; in jedem
VeiMcb wurden «af der linken Seile die Wecinnenen
duebiiennt. Wnrde nnr Aetber rerwendtt» te Ueie

eieb «eder im Hern der geeondea neeb i&t rerlelileB

Niere eine redocirende Stibstarjz nachweisen, sofort

aber und auf beiden Seiten, wenn sa gleicher Zeit

Morphlnm oder Cbloralbydrat eingeführt wnrde. Bei

Chloroforminhalation enthält der Harn beider Nieren

roducirende Sub.stanr. Wnrde nur so wenig Chloro-

form gegeben, um die Nierennefveii leichter zu durcb-

aehnelden, dann dne Cblereform fortgeleeaen nnd nnr

Aelber Tcrabreioht. so enthielt der Harn der unverletz-

ten Niere keine reduoirende Substanz, wohl aber der-

jenige der verlelaten Miere, nnd iwnr entbMl der

Harn der ersten halben Stunde nur wenig, in den

folgenden 2 Stunden sehr viel mehr, und in den

späteren 3 Stunden wiederum nur wenig reducirende

Snbetnns.

In einer Monographie behandelt Luther (22) die

Metboden der Untersuchung des Harns auf
Sneker nnd dnsVerknmnien cnKeblebjrdrnten
im normalen Harn. Er benutzt dazu die von Mo-
lisch angegebene, von v. Udransakj weaentiioh ver-

bteeerte Pnrfnrolreeotjen mit ««Knpbtbol nndScbwefel-

sänre. Giebt man zu einem Tropfen einer 0,06 proc.

Traubenzuckerlösung 1 Tropfen einer 10 proc. alco-

holischen oder, nach Vf. noch besser, Chloroformlösung

fva flT'Rnpbtbel, gleeet TOniebtig unter dne Oenrieoh

ccm concentrirte Schwefelsäure, so steltf sich über

dem grünen Ring nach kurzer Zeit ein dunkelvioletter

Pnrbenring ein; beim leiaen OmiebätMn reenltirt eltt«

oarmoisinrothe Färbung mit einem Stich in*e Blem;
auch zeigt das Gemisch einen schmalen, nicht gans

scharfen Streifen in Sp«ctrum in der Milte zwiaoheo

D ond E. Vf. erSKert ausfübilieb den lEinan« der

Reinheit der verwendeten Keagentien; vergl. hierüber

Orig. Zur quantitativen BMtimmaog dienen sog. Grens-

beetimmnngen. Eine 0,1 preo. Zaekertöenng giebt eo«

fort beim leisen Schütten den violetten Ring und die

spectroscopiscben Erscheinungen, eine 0,02 proc.

Zuckerlösnng giebt erst nach 2— 3 maligem Um-
eebntteln einen eben noch gegen einen weissen Hinter-

grand wabrnehmlare^n violetten Ring, nach starkem

Umschütteln eine leicht röthliche Färbang. Es wird

nnn ein Tropfen dee nnverdfinnlen Berne nnteieneht

und nach dem Ausfall der Furfarolreaction die noth-

waodiga Verdünnung bameaseo, bis man an der unteren

Qrenta der Reeelion, einer 0,02 proo. Znoberldenng

entsprechend, gelangt. Bei diabetischen Hamen fällt

die Bestimmung miitels der quaniiiatiren Furfurol-

reaction stets etwas höher als die poiarimetnsohe nnd

tltiimetrlnhe Baetlmninng aaa. Ailerdingi beveiel die

Furfurolreaction nur die Anwesenheit Ton Kohle-

hydraten überhaupt, und für den Hern ist die Gegen«

mit Ten tbieriaobem Onmmi and von Spnren Zneker

dnieh enderweitige Versuche ftstgestellt. Beetimmt

man nun einmal, wi* vorstehend . die Qesammtkohlo-

hjdrate, lässt dea iiatu mit liefe vergähren, und be-

etlmeit im PÜtml dee aihigeBleobee wieder mittels

der quantitativen FurfuroI""£'-i:cn «o entspricht die

Differens beider gefundenen Wenhe dem Qebelt an

T^beuneke«. In diem Web» TerC elM gniet

Mbe Bmm t«b bdivldiien bei bettinntir Vahtanf
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und ra dm tmmIiMmaii TsgMStiton antmmolit «sd

im WesMiUioben Polgendea ermiUell: Traobentuoker

iai eio normaler Bcst&ndtheil des Harns. SeineMenge

mag beim firwftcbs«D6D etwa 0, i pCt. betragen and

lik in hemingendemMMss« »bbfii^gTandwQaftUUt

QBdQaantitru derNabr:ir^ Di» Qasammtkohlehydrat

AoMcbeidaDg ist abhängig von den Nfthlaeilen; die

TagMoamn Mig«ii im AntobhiH u letitM« ng«l-

m&ssige Hebangen and Senkungen, die Ausscheidang

betrigt im Mittel beim Erwachsenen etwa 0,2 pCt.

and nimmt im Allgemeinen mit dem Alter so. Das thie-

rische Gommi ist identisch mit dem grösstenTheil des

nicht glhrangsfähigen Restes von Kohlehydraten im

Harn. Seine Menge betragt beim ErwaobMDan im

Nittel »twa 0,1 pCl.; Wik »eine Annoheidupf Ungi
TOD denMahlzftiten ab. schwankt aber viel weniger als

als dt« Qesammtkohlehjdrat -Ausscheidung und steigt

M vetoUieli« Qtnitn TOn Koblebfdraton snf 0,1 1 pCt.

•B. Die Nieren besitzen in der Norm eine geringe

InsufBcient für Kohlehydrate; dieselbe wird gesteigert

dufoh alle Momente, welche eine Steigerung deaZucker-

gvliiltw vwBBIvt, tpMi«!! in dtrBintbaba jMt«tta dar

Leber, bewirken Itönnen. Bei Wöchnerinnen findet sich

nur deshalb eine relati? hohe Ausscheidung von MUcb-

wntk» dnnh d«n 0«ni, «all du T«n dan BrtstM bor

d«ndl ktbdan« Blnt nicht die Leber za pasairen hat,

ehe es «omH^nen nnfl (limit in den grossen Kreislauf

und in die Bieren gelangt. Für alle diese Schlüsse

ftndmi siah in dwArbvH raiebllebBelifB, wgtn dann
«of das Orig. zu verweisen ist, ebenso b^s^iplirb 'ii^r

BenrtbailQJig, welche Vf. den einzelnen Mdtboden für

dtn Haohwito nsd di« BesllmnnBg dei Za«k«n ond

dar Kohlehydrate im normalen Harn angedeihen läast.

Nach V. Jaksch ist E. Pischer's Phenylby-
drazinprobe auch ffir denNaohweis desZnckers

ini Harn sehr verlässlich und bis auf 0, 1 pCt. Zucker

anch scharf, nach Rosen feld sogar bis zu 0,03 pGt.

Zucker, wofern man bei der microsoopiaoben Unter-

anobQBg dw VladanoblBfN nnr dia AnwaMnbcit foa

gelben Cryslalinadeln (l'henylglycosazon) und den

Scbmolzpnnkt derselben (c*. 205°) als beweisend ar-

achtet. OlyflBTOBitBra nnd darsB Salze geben bei An-

stellung der Probe and längerem, etwa 1 stiindigem

Erhitzen auf den Wa'^s»>rbade nach Hirschl (23),

zum Tbail im biuklange ujit Thierfelder's An-

gBbwi, VraBBgalb« SeboUan and unngelBilMiga itaeh«

apfelförmige Gebilde, deren Schri' Irrnnkt bei etwa

150* liegt. — Unter 4Ö verschiedenen Harnen erhielt

Vf. BQr bei 4 dio obacBotaristliebM gelben Nndela

das PhenylglycosBMm (Schmelzpunkt 205 *) and mit

eben diesen Hsrnen aoeh bei der GSbrung mit Hefe

eio positives Kesulut; die aodereu 40 üarne lieferten

BVT getbbfBon« Sdiollao, staik MflbtbfvalMBda Kageln

and unregelmlasige stechapfelförmige Gebilde

(SchmeltpBokt 0». löO**) und bei der Qäbrung ein

Begativet Reniitet. Dnnaob eneblot Tf., im Oegtn-

sats tu Geyer, die Phenylhydrazin probe auch auf

Zucker im Harn verl&sslich, wofern man 10 com Harn

mit 2 Messerspitzen Phenylhydrazin und 3 Messer-

tpHMtt eeilgeeMiii NttioDS aindeatats ein» Stande

Isnf raf fcoebendem WMieibBde dlgerirt und In dem
aber Naoht zu Boden gesunkenen Niederschlag rolcro-

scopisch die characteristiscben gelben Nadeln erkennt.

— Laevulose giebt mit Phenylhydrazin dieselben

Osazone, wieTrBobeDsaeker; wenn daher bei positiver

Phenylhydrazioprobe die polarimetrische Untersuchung

keine Reohtsdrehong oder sogar eine Linksdrehang

lelgt» le vfrd mn Laevaleee im Barn rermnlbeB

dürfen. Die Verbindung der Lactose mit rtienylhy-

drasia stellt sich in hellgelben, Iis zu 10 Mai so

breiten Kadeln dar, ala dasPbenylglycosazon, endKdh

giebt die Maltose mit Phenylhydrazin ein aus gelben

breiten Platten (Sebmelspankt 83*) beitehendaa

Osazon.

Külz (24), welflier die Beweiskraft der wenlfeB

bisher beschriebenen Fälle von Li vu lose im Harn
mit Recht benrtängelt, halt« Gelegenheit, von ^rrri P .t.

Seegen's (vergL Bericht fiir 1884; b Liter Harn zur

UateiaaebiBf ta etbalUu. Et eoaatatirto die dbeete

und vollständige Vergährbarkeit der linksdreben ifn

Sobstans durch Hefe und als Gäbrungsproducte : Al-

oobot oad KobieDslure, wiet an der mitteilt Knpfer*

fällong (nach Salkowski) isolirten syrupösen Sub-

stanz süssen Geschmack nach, zugleich durch die

Elemenlaranalyse, dass die Zusammensetzung zur Por-

mal CgH,,0, stimmt, aod stellte mittelst Phenylhy-

drazin ein Osazon dar, welches durch Schmelzpunkt

und Elementaranalyse als Phenyiglucosaxon idenlifioirt

wnrdb. Die llakMetilge CiroanpolarieatteB, die Ab-

nähme der Drehung bei steigender Temperatur und

das dargestellte Osazon spreohan dafür, dass die active

Sabatanz Lävulose sein kann oder hfiobst wabisebeln«

lieh ist. Dagegen könnte allenfalls die Pällbarkeit

der aetiven Substanz durch Bleiessig sprechen.

eine orystalllairte L&vuloae, wie Vf. siob überzeugt tial,

•tat dank Bleleaalg nnd Ammoniak fillbar iat. Dea-

halb möchte er <ror der Hand nur behaupten, dass e.^

sich im vorliegenden Falle am eine lioksdrehende

wBbre Zaabarart r«a dar Znanairaanaetzung C,H,,Og

bandelt Waltora DntefaMbnngan wordan in Auaiobt

gestellt.

Die lieaKcnticfl, dio Zoucblob zum Eiweis»nach '

• eis im Harn angegeben hat, sind: 1) iiemiscb aus

l Tb Essigsäure, 6 Th. 1 proc. Sublimatlosun«; 2) iie-

miscb aoa 100 com lOproc Ehodankaliurolosung und
SO com Essig^ture; 8) Gemisch aoa gleichaa Ihsilea

Rhodank&linm und BernsteinsSura in raeter Form. DI«

R<;suUat«, zu denen Schick (25) gt-Iingtc, sind

folgendr: I versagte bei einem Kiwf'is.>.^ehalt vijn

0,014 pCt., es ist al.sri nicht empi( hl<"n.swr-rth ; II ist

sehr empflndlicb, gab Trübung nooh bei 0,007 pCt. Ei-

weiss, zeigt ausser Eiweiss auch Albumosen an, wird

durch die versehiedonsten flambestandtbeile nicht be«

rührt; III ist nfeht «oenpdndlieh wie II, zeigte jedoeh

noch 0,014 pCf. Eiweiss an und fällt, ebenso wie II,

auob Älbumu&cn. Durch die feste Form empfiehlt es

sich für die Praxis, jedoch rausH man das Gemisch in

Gelatinekapseln aufbewahren, da es sehr bygrosco-

pisob ntk

Zum >' j : h wsis e geringer Ei wei ss m e n n

in durch Baotehen getrübten Harnen, welche

doroh einfache Filtration niobt ganz gekürt werden,

anpflahh Jollaa (S6), dan Hnm mit Kieaalgobr an
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scbüttelti ; so gtwinnt n^an ein ll»rM Flltrat, in dtm
das Eiweiss mit Rssigsiinrn und F^rroryankaliom

leicht nacbsuveison ist. Für den Fall, dass. wie nicht

selten bei eitrig'SchleiDigen Hamn, etwas Elwaias

dem Filtfriiie.lor.si-Mi./^o anhaftet, wird letzterer mit

heiftser Kalilauge ausgewaschen und das mit Cssig-

fl&Qi» saaar gamacbta Piltrat mit PanooyaokaliuBfi

geprüft. Ferner eni)>ftohlt Vf .ils neue Eiweissprabaf

den Harn mit dem gleichen Volumen Sal/sfuir* ?,«

vorsetzen und darüber vorsichtig tnutebt einer Pipeliei

STntpfaa gaa&ttigterChtorkalltlfisaDf am aohiobtan;

bei Gegenwart toij Kiwi-'is.^ tritt an der B-TÜhrtinip^-

aohicbt eine weisse Trübung aut; die Probe ist bis

tu ainam Gabalt Tan '/„^ pCt. Biwaiss daotliob. Ffir

den Nachweis von Gallenfarbsioff im Harn
aisobeint Vf. die Probe von Roseobaob (rergl. Be-

riobt IBr 1876) mit der Modificatton, dass das Filter

oalMt Trichter gelinde erwärmt wird, sowie die von

Huppert (Ausfällen mit I firtic Kalkmilcli, Exlrahiren

des Niederschlages mit salzsaarehaltigem Alcobol und

BrbitwD dar aloohaltaebea L(isaag, dia aieb dabei

grün fürbt) niii niL'is'.c:! emivfehl<niswer!h. Als neue

Methode bringt er die Ermittelung der Jodkabl
des Harna ia Vanefalag, d. b. die Zahl, welehe

angiebt, wie viel Ozamm Jod von 100 g TroL-ken-

sul.st;iM7, des Harns ab«orliirt wird 'bezüglich der

Formel, aus der sich die Jodzaiil berecbnen soll.

Torgl. Orig.}. Zq dan Stoba, wtlglia Jad absorbiran,

gehört ausser dfn FarbstotTen and den aromatischen

FäulnissproUucten (Phenol, Ox^säareo) baupts&chlioh

die Harnsinre. In tob pathologiaobao Baatandtheilan

freien, jedoch barnsäureroicben Harnen beträgt die

.lodzähl im Maximum 7,3— 7,8, bei Anwesenheit

von Qalienfarbsloff kann die Jodzabl bis anf 17,4

aoataigan.

Uanking u. Fardingion (27) beobachteten

die Üotleerang von dnokelrothem, dabei blnt-

fralam «od aiwaiasfraian Haro in 2 F&llen,

waloh« in einar AniaU Tan Panktau ibaraiastlmmian.

In beiden Fällen bandelte es sich iim weiblichei

hoch>:radi«i nturastbtnische Iniunii im Alter vcn
-11 rc.sp. 47 Jahrtn mit Menstnuil'MiiN'it'.i: ii ; b' .iir

Patientinnen litten an chronic htm Mui^t'iica'acrh,

Schin-rz in der RcRio hypojtastrsca, Erbrechen, Durst,

Appetitlosigkeit uod Coostipation (tiots systenattscber

Anwendang tob AbfObmitteln); aie waren beide bett*

lägerig and befar.iitjn sich in dcms^lbon Uaose (in ver*

sebiedenen Zimm'irn). In beiden Fallen war die Knt-

Ivrruns: dei ro'.tn.ti Harns vvrbunden mit Verschlimme-
riuig der Symptome. Oer Urin hatte au.»'S«r der Fär-

bung noch einen eigentbiimtidieo Oaraob naeb friaoham

Fleisch.

Was den FarbjtüH betrifft, so .erklärte ihn

Rassel, dar dan arstan Pall UDteiauobta, mit Sicbar»

bcit für Hänialoporphyrin, Copeman und Mc.

Munn. die beido Urioe antersoohten, drücken sich

nicbt sa sieber aus. Der Urin gab naeb ihnan ain

Absor|)tionss[>ectrnni ,. vi n 4 oder 5 Streifen welches

duroh Amoiouiak und Scbwefelammoniuui nicht ge-

ändert wurde, während rerdünata Schwefelsäure es

in das Speotruni des saaren Hämatoporphyrios am-

wandalt«. Die Abaorptionsstraifan stimmtan Dioht

gans mit diesem überaio, andererseits ist es auch

nicht identisch mit Mc Mann 's Urohäma'.oporphyrin.

Unabhängig von v. Jakach empfiehlt auch

Pollak (S8) Eisanehlarid als ampflndliaha«

ReageD<;: melanitihaltig:ar Harn wird dadarch

braun- bis tintenscbwarz; characteristiaoh ist dia

Sohwirzur g nur, wenn sia auch bei dgrehfallaBdan

Licht sich zeigt.— Dagegen gelang es, im Gegensatz

lu V J.•iV^cl;. suwübl den durch Stehen an der Luft

soLwarz gciarbien üarn, als die Losungen des durch

Blaiassig niadargaaohlaganaa ParbatofFaa dareh Ra-

ductionsmiltel grösstentheils su entfärbet^, nicht aber

den durch £isenoblorid oder Cbromsäure gesobwirsten

Harn. Melanin ist in Amylalaohol anl6sli«b. Ooi ainan

Melaninliarn auf indioan zu prüfen, entfernt Vf. den

Farbstoff durch Bleiaoetat und setzt zum Ftltrat Salz-

säure und Chlorkalk. Bloizuoker fnlU Melanin weniger

vollständig aus, als Bleiessig: die Bleifällungen,

zunächst von wei.s.s-^r Farbe, .schwärzen sich allmälig

beim Stehen an der Loft. Ausgerälltes und möglichst

gareinigta« Halaoin, das htebst «abrsdialiiliali aoeh

ein Geimnöe mehrerer FartstofT' dar.stellt. enthielt

neben Slicksiotl und Schwefel, auch Eisen. Bezüglich

dar Bntstebung der MeUnuria stimmt Vf. daris bai,

dass das Pigment melanotischer Tumoren , in dia

Bluibahn durch Resorption j<elanxl. in den Geweben

in eine farblose Modiücaiion „Melanogen" übergeführt

Wird, dia in dao Harn ttbarlritt nnd in diasan dnvob

Oxydation in Melanin umgewandelt wird.

Bei dem Versuch, aus einem CjfStinharn das

Gysiin in dar Sblioban Waisa dmeh Issigirtara ab>

zascbeiden. hatDelepine(29)einige bemerkenswerthe

Beobachtungen gemacht, die er in einer vorläufigen

Mi lheiluug berichlet und aus denen er folgenda

Schlösse zieht: Dar aintache Zoaats einer Siara

(Essig . Weinsäure), in der Cystin iir^löslich ist, ffe-

nü^l nicht, das Cystin aas dem Uarn abzuscheiden

;

dia Ausüllnaf erfelgt nvr sehr langsam ond «n-

vollstindif^. D.iS Cyiitiii fin>let sich nichl immer als

solches im Harn, sondern in manchen Uaroen in Form

einar Verbindnng, welche erst ontar dem Bindosa

eines Fermentationsprocesses Cystin liefert. Diese

Gährung wird bedingt durch die Entwicklung eines

Organismus, der durch gewöbnliohe Filtration vom

Harn abgetrennt werden kann und daher felativ gnaa
sein muss. Tielleicht eine ToruU. Daher bekommt

man die reichlichste Ausbeute an Cystin, wenn man
den Harn bei einer höheren Tempermliir. bis sv 40
S4«^36 Stunden hält; giebt man von solchem Hara

*»inen Tropfen zu einem, der nicht bui höherer Tenipe-

r<»lur gehalten war, so fällt in letzterem Cysiin bereits 10

24 Standen aas, in einem nngeinplken erat naoh

96 Stunden.

Da Mesler {'60) sich überzeugt hat, dass man
bei der Ansfilliing des Oystins ans Hara Baoh

Löbisch mittels Essigsäure nur knapp des (re-

losten erhält, hat er zur quantitativen Bestimmung

die Menge des niobtoxydirton (neutralen) Schwefels

ermittelt und ihr Verhältniss rar Sohwefelsäure des

Hama. Kaeh den Bimittelonfen TOn Salkowaki
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v. Am Mwie DMib «{g«a«tt BMttdiiimiigsii im Vf. bs-

trägt in der Norm der neutrale Scbvefel des Harns

im Mittel 1 7 pCt. vom G«8ftminl«obwefel. Bei dem

39 J4hre alten P»t. mit CysUntiusobeidaog wies im

Allgsineinen das VerhSItniss des nantralui sum Ge-

sammtscliwefcil nur geringe Veramierunofen auf und

betrug im DurcbscbniU U,46 (den Gesammtschwefel

= 1 f«Mttt). Da nun Mbon in d» Norm 17 pCt.

vom Gesammt S in Fi>rni von neulralom S sicli fintlon,

kommt im Mittet 26,b pCt. rom Gesamriit-ä dos Harns

aaf das Cjstin. «nispreehend «teer täglicben Ava-

soheidang von rund I g. Die Wirkung verschieden-

artiger Kost äussert sich wie in der Norm: absolute

Zunahme des S in beiderlei i*^orm infoige von Fleisch-

kost, abiolato Abnalima <l«raaIbM b«i «iwaiatarmar

Pflanrenkost. Gegenüber der Zunahme des neutralen

S konota Vf, glaicbwia Miemann u. A., eine ent-

spraeband« Abnabma daa S fn Form von Sabwafal-

säore oonstatiron, sodass Fat. im Mittel nur 1,33 g
SO, gegenüber 3g SO, in der Norm ausschied. Unter

decu Einiluss von innerlich in Form von Lac sulfuris

(in SO g) ainvariaibtem S n&bm dia SO) im Rarn zu,

dagegen dpr neutrale S üb iinrl zwar war die SOj-

ätelgeruDg nur zum Tlieil die direcie Folge der S-

Binfobr, lamTbail dsroh aiaaAbnabma dar CjFStinaria

bedingt. Ittfolge <1er Enttlerkutif; von Diaminen im

Haro und im both dieses Patienten durch Bau mann
und Udransky ist die Cystinurie den chronischen

Darmroycosen anzureihen, hervorgerufen durch eigen>

thümlicheEiweissfäulniss nuiti^ls specifiscberBacterien.

Vielleicht erklärt sich demgemäss auch aus der ab-

fabraadao, also dia Finlnisaprodiiota aas dam Barm

entfernenden Wirkung einverieüten Schwefels die

dasacb beobaobtata Abnahme der C^stinurie, während

inoarltob ganommanatSalol tiota aaioar daalofloiiandai»

Virkimgabiia jadan Binflosa aaf diaCyatiaaaasobaidaDg

sieb «rwiaa.

Udrinaby n. Baamann (Sl) liafara waitcra

Baiträge zur Kentniss <1er Cystinurie.

1. Fütterungsverauohe mit Diamineu. — Voo der

VotstalloDg ausgaband, dass dia Rolla dar bai dar

Cystinurie im Harn und Darminlialt gefundenen

Diamine vielleicht darin besteben könnte, dasa diase

Basen das im Körper entstehende C^tin ror dar

OqrdattOB schützen, haben die Vff.saDiobBtFütterungs-

versuche an nuTitlen mit Diaminen anpestclli. Nach

Eingaben von Aetb^lendiamin, TelrameibyleDdiamin

(Patraacio) und PantftmetbylandiamiD (Gadavaritt), dia

^\ch beim Hunde so >riit wie gar nicht (j;iftii7 erwiesen,

erscbiau ein Tbail dieser Basen im Harn, jedoch kein

CyatiB adar diasam nabeatabenda SabstaDsen: Der

Harn laigla beim Kochen mit Natronlauge und Blei-

ÄcetRt nor eir.f geringe Dunke!fiir!)un){. Aus dem Harn

Dach Fütterung mtl Cadaverin wurde noch eine zweite,

btbar aobmalaanda Banioylvarbindaag arbaltan, as

zeigte sich indessen bald, dsss das angewendete

Cadaverin eine isomere Bas« beigemischt erbialt,

dam BMiayltmrbiadmg dmi Sebmelxpunkt S65 *

«•i|ta.

II. Uabar dan BinHaaa tod Darmaasspülungea aof

die Ausscheidung der Diamine und das Cystins, —
Wenn die Diaminbildong und die Cystinurie von ein-

ander untrennbare Erscheinungen sind, so inuss,

wenn es galiDgt, eine von beiden zum Ver.<iohwindan

SU bringen, auch die andere aufhören. Die Vif. ver-

suchten, die Bildung der Diamine durch surke Aua-

apfilnngaii das Darms bintoorabaltaD. Dabai wurda
die Quarjii ät des Cystins im Harn, die der Diamine

nur in den Darmeotlaerangen bestimmt, da zur Zeil

dar Aaatallang dar Vartaoba dia Ausscheidung der

Diamine im Harn minimal war. Es gelang .jedoob

nirht die DiaminbildaniE: im Darm durch die Aus-

spülungen wesentlich zu beeinflussen, sodass die auf-

gaworfana Rraga niebt snr Entsebaidnog galangta.

Gleichwie Salkowski und KwaM, wendet sich

auch Abraham (33) gagoo die diagnostische
BadanloBg dar batm ICooban das ffarna auf
(ropfenweisen Zusatz von Salpetersäure auf-

tretenden burgnnderrothen Färbung. Während

nach Rosenbach die qn. Reaction nur bei schweren

Darmloiden und chronischen Kmährungsstorangen zu

beobachten sein sollte, kommt Vf. auf Grund von

300 Einzelprüfungen an lOU Kranken und mehreren

GMondan an dam Sabinas, dasa dia qn. Raaetioa kata

sicherPS Zeit'lien einer tücaleii Störung im liereiohe

des Darmcanals, noch einer solchen des Gesaiumt-

Organismus bildet, sondern Sbarall da auftritt, wo
eine erhöhte Siweisszersetzung stattfindet, so auch bei

Gesunden bei ei weissreicher Nahrui.(j;, daher ihr auch

nur geringe diagnostische und keine prognostische

Badantnog anraarkannao ist

Rosenbach ^33) betont (^cffenüber verschiedenen

Anfechtungen, welche die von ihm angegebena

Raactiao arfabran bai, folgeoda Panlit«: „1. Wadar

die braune, noch die rotbe Component« ! r von mir

als burgnnderrotho Reaction bezeichneten [Jrinver-

färbung ist identisch mit dem gewöbuiicben llarn-

farbatoffa (diaa batta wobl auch Niemand behauptet,

sondern nur die Mciptichkoit der Entstehunj; dieser

Farbstoffe aus normalen Uarnbestandtbeilen ist von

dam Raf. babanptat wordau). 3. Dia rotba Com-
ponenie meiner Reaction ist Indif;roth (Rosin), die

braune Componente eine Mischung von Indigobraan,

Urobilin und Nitroprodoctan daa Pbanola. 3. Hafai

Verfahren ist niobt idanliadt mit dan Iriabar ftbliohan

Urinreaotionen."

Weiterhin wendet sich Vf. gegen die von Ewald
aingaföbita Uatartobaldnog dar Raaelian in 8 UntaT-

arten; er betont, dass als characteristisch nur anzu-

sehen ist die beim Kochen des Urins unter all-

mäligem Zttsata fon Saipatarrilnra auftratenda blan-

rothe Färbung mit blau violettem Schottelscbaum untar

gkMcbzeitii»er Trübung durcli ausfallenden braunen

Farbstoff; auch muss die Reaction nicht zu scbnell

aintratan ood dia P&rbnng mnaa naob Bintritt daa

Maximum eine verbaltnissmäsjip grosse Resistenr

gegen weiteren Sänrezusatz besitzen. Nur eine solche

BMOtian arktnat R. nia dia nrn ibm baaabriabana an

;

•r batont fanar, daaa aar ainar daoMndaa und
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«Nutantaii RtMtioii „diagnoatiscbes Gewiebi* b«i-

zuiressfln ist; wenn die Reactioo nttr korae Zeit vor-

kooimt, WOOD si« keinea maximalen Qrad hat, wenn

ä« iBtormiUfrt, ao folgt imm, dtn dw Fall Mb
Absolut schwerer, sondern ein lesserungsfäliiger ist.

— Gegen Ewald bleibt R. dabei, daM die Reaolion

Mwobl bei BikrtnlniDgen des DIoUamM. wfe des

Dünndarms vorkommt und die Entziehung ?on

Albuminaten in der Nahrung ohne Einfluss aof die-

selbe ist. Der Silz der Bildung der Chromogene,

wtWt» dniob Bbnririraag toh Satpetetdar» dl« Färb*

Stoffe— namentlich also Indigroth — geben, ist, nach

R., Diobt das Lamen des Darmoanala, sondern das

Blut, in welobem af«b dieMlbsn ans d«ii AlbrnninaMii

abspalten; demnach sind dieselben ein ÄusdrncV der

Störung des DarmstofTn-ecbsels. Dass Harne Gesunder

und an Terschiedenen Krankheiten Leidenden jemals

die „Reaction'' geben, wie Abrabam ngisbk, vsist

Vf. mit I>Dt«ebisd«iib«it niHol.

'Dmochowski, Z., Einu neuu Methode der quanti-

tativen Bestimmung des Acetons im Eva. Gueta le>

karba. No ST, 38.

Die Methode des Verfassers basirt auf der quali-

tativen von Gunning, und die Berechnung des

A««tSBS wird nach dem Prineip der Messinger'schen

Nstböde btwerkstelligt, und zwar durch Bestimmung
der zur Bildung dos Jodoforms oicbt TsrbrMobtoa

Menge von Jod.

Zar Bestimmung dient Jod in Joditsliam- oder Jod-
ammoniumlösanK (nach Gunning Jodtinctur) und
Ammon: der entstandene Jodstickstoff bildet mit Aceton
Jodoiorm. Um jed>>ch difj etwaigen Aliiohole und Alde-

hyde ausscbUemn zu kütineo, setst er der Mtschang
ein paar Tropfen Salpetersäure hinzu (die Reaction

bleibt jedenfalls alkaliaob), was nach seiner Krfahrang
di« Bilduni( des Jodoforms dorcb die letstgeoannten
Körper vsrliindert. Zar quaatitativea Bestimmung ver-

wendet er die iMkannten LSsungen der nöthigon Rea-
gentien — die chnuDg selbst ist etwas zu complioirt.

Seine 32 Conlrolanilysen theilt er in drei Gruppen;
die 1., wo abgesori'lfrt Aceton, Methyl- und Aetbyl-

alcohol, Aldehyd zuge&etat wurden: das Jod wurde zur
Bildung des Jodoforms nur durch Aceton verbraucht}
die II., wo neben der bestimmten Menge des Acetons
sueb die letztgenaantsn Körper lageeetst wurden; die
III., wo den r^fstillatun den Uarns ausser Aooton die
obengenanoten Alcohole zugesetzt wurden.

Di« «ntnommoBen Sddassfslfeningmi sind fol-

gende: In der Methode von .Jatsch wird nicht nur

Aceton im Harn bestimmt; in normalen Verbältnissen

bommt AostoB im Hbtb nioht immer vor; der normale

Harn enthalt Körper, die in alkalischer Lösung die

Jodoformreaction geben, und dass bei Diabetikern

Aceton im Harn in geringerer Menge, als sie bis nun

«Bgsgsbea ward«, sieb TOffindot,

flUbkl (Ki«ksu).]
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iw 0,t5 nsp. 0,S6 g N «iiIbMt; m diMtm N bt-

sUnd, nach der Pfläger-Bleibtrea'aohoD Methode

mittelst P^Og bestimmt, fast Vj resp. '/^ aas Harnstoff,

der Rest aas anderen N-baltigen VerbioduDgen. —
Um nan den Sobweiss am bekleideten Kdrpw gwiniMn
SU können, benatste Verf. einen Anzog aus ^^ranem

Flanell (daa xoTor durch tagelanges Extrahiren mit

•abr vtrdttnnter Stör» v«n allen N-baltigen Stoffen

befreit war); das Ileuid und die Unterhose bestand

aus dönoam Wollstoff. Ais er naa bei gonaa eiogehal-

tfoor DOt tino Bergsteigung von 1000—1600 m nb>

aolTlrt batte, wobei er ziemlich stark in Transspiration

kam. wcrf^p dinn Her „Schweissanzug" mit VioProc.

Oxal&aarelosaog extratiirl, die gesammten Waschväaser

•ingodaapft vnd ntob fjeldnbl nntMinobt; es fnod

sich so im Scbwfi?!s einmal 0,75 N \<i-i !5,85 N im

Hain, ein anderes Mal 0*75 N bei 16,i) ü im Harn,

«adliiib «in ditttos md TiertM Mal bei niederer AoMon-
temperatur 0.38 N bez. 0,21 K im Sohweiss bei 18 61

resp. 15,13 N im Harn. Somit beträgt die bei star-

ker Muai[eUhatigkeit durch den Schweiss er-

fdgande Ii-Abgabe 1,&<^4,7 pOt. d«a dnrob den

Harn .-in^tretenden N, ist also bei genauen Stoff-

«ecbselversuoboo ein nicht gans za vernachlässigender

Fa«t«r.

Unter Pflüger's Leitung hat Argatinsky (3)

Solbstversache, im Gänsen 3 Reihen über Muskel-

arbeit und Stickstof fumsatz dorchgefährt, indem

er während jeder einseinen Reihe ziemlich genau die-

selbe Diät einhielt} von jedem iiabrangsmittel warde

der II Oebalt beetimint Darob Controle der N-Bin-

nahmen mit der annähernd gleicbmässigen Kost und

der ^i-Ausacbeidangen durch Barn und Koth ergab

sich, daw eine &—7Vjatändige Bergbesteigung bis

sa einer flöhe Ton 1000—1600 m eine bedeutende,

12—25 pCt. betragende Zunahme der N-Ausscheidung

im Harne, die Tolle 3 Tage andauert, sur Folge bat.

Dieaea Pius der K-Aasfnbr worde aneb dann niebi

ganz üDterdrGclft, wenn er am Arteitstage solch' eine

Quantit&t Zacker (100 g) mehr genosa, welche nach

dar AabtelloDg des Terf/s rar Leistung einer weit

grösseren Arbeit theoretisch erforderlich ist. Das ca-

lorisrbn A^q'jiv&lent des, nach Massgabe der Mehraus-

fahr Ton ^, Kerfalteaen Eiweias konnte 75— 100 pCt.

Bod, im Pille der HebianfDabnM von Zneker, immer

noch ?-''p'^t der BergVe^tcisruncrsürbeit decken. Daraus

sobliesst Vf., dass das Eiweiss die Quelle der Muskel

kraft abgiebl

Dem gegenüber weist J. Mnnk (4) aus Argu-
tiuskj's eigenen Zahlen naob, dass Vf. selbst an den

Rohotaten niemals im N-Gleicbgewicht sich be-

funden, im Hinimam 0.2. im Maximum 2,4 g N tag

lieh von seinen Körper eingebüsst hat. Die genossene

Vahrasf war aber nfebl nnr nasufeiobend, am den

Eiweissbestand zu erhalten, sondern auch weit davon

entfernt, dem Fettbedarfe des Körpers zu entsprochen.

Seltsamer Weise ist awar die If-Aafiiabme fsnaa tat-

gestellt, nirgvnds aber aneb nur ron dem Gabalta dar

Nahrung an Fetten und Kohlehydraten die Rede. Be-

rechnet man nun die Aufnahme an Roblehydraten und

Fetten unter den günstigsten Annabmen und weiter

den Brennwertb der tSglioh geoosaenen Mabraag, aa

findet man, dass, während ein Mensch von 70 kg seihet

bei Kühe einer Nahrung bedarf, die mindestens 38
(groase) Galerien pro Kdiparkile Uafert, A rgn tlask^s
Nahrung an den Ruhetagen nur 22—27 Cal. bot, an

einem Arbeitstage sogar nur Ib Cal., und dass selbst

an dem Arbeitstage, wo 100 g Zucker mehr genossen

worde, der Calorienwerth nur auf 28—30 pro Kilo

anstieg. Also musste schon an den Ruhetagen der

Körper von seinem Eiweiss und seinem Fett Einbosse

«rleiden, and io naob viel bSheram Orad« aa daa

Arbeitstagen Von welchem Einflnss aber die Kohle-

hydrate and Fette der fiabtung fit die Arbeit sind,

erbelft daravs, dass an dem Arbeitstag« mit Zosohoss

Ton 1 00 g Zucker (und einem Galorieowerth von 28
hi.s HO per Kilo) die Steigerung der N-Ans^cheidong

nur noch d pCl. beträgt. Diese stotige li^inbusse von

Küipaiaiweiaa «ad •Fitt aa de« Ibibatagaa arflabt sfath

aus dem steten langsamen Sinken des Körpergewichts

am 125—300 g pro Tag. Boräoksicbtigt man endlioh,

dass das Bergsteigen waU aoeb tnr Dyspnoe geMbrl

hat, die, nach A. Frankel, den Eiweisszerfall gleich-

falls in die Höhe treibt, so ist das Resultat ton Argu-
tinsky einfach verständlich; auch bei foroirtom Dauer-

lauf neben ungenügender Ero&brang ist Aelmliches von

Flint, Pavy und North beobachtet worden. Ans

alledem ergiebt sich, dass, entsprechend den bisherigen

Ansebaunngen nnd im Gegeasate an Argati nsbj's

neu aufgestellter Lehre, die Muskelarbeit vorherrschend

und zunächst auf Kosten G-reioher, M-freier Substan-

sen erfolgt und erst, weaa aolobe niebt aar Varfägnng

stahan «der Dyspnoe bei dar Aibail mitapielv daa

valM «Bfegriffen wird.

Attob Krammaebar (5) hat, noter Pflfiger'a

Leitung, den Eiweisszerfall bei Muske 1 .irb iiit

unter üiinbaltang einer ooostaoteo Nahrung, die 15,87

N bot, geprfift. Bei einer Arbeitsleistung (Bergsteigen)

von 77 364 Heterküo soUad er in 3 duroh die Arbeit

bteinflussten Tni^en in'ivfesammt 4,33 N mehr aus.

als an den Ruhetagen, bei einer Arbeitsleistung von

161054 NatavUI« an 4 dnrob Arbeit beeiaflaastea

Ta7«'n ir<;gesammt 6,77 N mehr ans als im Mittel der

Rulletag». Verf. berechnet, dass der Mebrserfall an

Biweiss an dem Arbeitstage and dealfaebtagen genügt,

um die geleistete Arbeit zu 64 resp. 48 pCt. zu decken.

(Auch auf diese Versuchsanordnung treffen dieselben

Einwände wie auf die Argutinsky's zu. Die Nah-

rung bot [bei 96 g Eiweiss, 4 1 g Fett und 220 g
Kohlehydraten. Ref.] nur 25 bis höchstens 2-8 Cal. pro

Körperkilo, war also selbst für die Ruhetage uogo-

ntgead, so dass der Körper an den Robetagan noeh

1.75 N — II .2 g Körpereiweiss einbüssle. Vollends

war die Nahrung für die Arbeit ganz ungenügend. In

dar Tbal rerlor V«rf, aneb wfthrand dar 18 Venaebi-
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tage Tolle 2 k »n seinem Körper. Somit beweist awib

diese Reibe nur, dass bei angenögender Zufnbr von

Kabrong beiv. N-freier Stoffe [Kohlehydrat und Fette]

di* Arbeit oanfels gtnflgwder ÜMgen M^fiwiw XSlii-

stolTe oi1or von Körp»rf«tt t. Th. ftnf Kotten de« BImin
geleistet wird, tief.)

Hirscbfeid (6), 72 k schwer, hat a) bei eiweiss-

reicher, ß^emisohter Kost, die 162 g Eiweiss 167 ^
Fett und 327 g Kohlehydrate enthielt ^nach Tabellen

btrMbaet; leider iat der N>Q«liMt der Nalirung ner

geschätzt, nicht direct beatimmt). b} b?! fiweissarmer.

gemiaoiitei Kost (mit 37—43 g Eiweiss. I(i4— 183 g
Fett und 379—408 g Keblehylrate) die lägliohe N'
Aasecbeidung nach Kjeldahl bestimmt; an je einem

der 3—4 Versuchstage in jeder Kostpetiode wurde

6 Stunden lang kraftig gehantelt, dann 4üÜ—500 m
geetiegeo und sehnell fegugeo, am den Binfluse
gesteigerter Muskelarbeit auf Jen Eiweiss-

umsatx zu ermiltelo; dabei stieg der Puls zeitweise

•iif 190, die Reepiretionsfreqnens wat 4S. Bei Koit

a. lei welcher sich Verf. fast im M-Qleichgewicbt be-

fand, war der Harn-K an allen 4 Tagen, den Arbeits-

tag inbegriflea, aoniberBd gleich gross: auch war in

den gesondert bestimmten Portionen des Tag-, Naoht-

und Vormittagharns koin wesentlicher Unterschied in

Bezug auf die N-Austubr zu bemerken. Aehnlicb

ferUUt es sieh bei den eiveitteraen Xoetiitien b,

doch ist hier die Uetorsicht etwas getrübt, weil der

Körper sich erst während der Periode mit der M armen

H»bruag aJlmälig ins Qleicbgewicht Mtate. JedenfeUs

gebt MU allen 3 Reihen so viel deutliob berror, dass

bei ausreichender Erniihrung (52 Cal. pro Kilo, viel

leicht schon überreichliche Ernährung) eine Steigerung

des BiwetenerMlee daroh Maskeltb&tigkeit niebt ein-

tritt, gleichgültig, oh die Nahrung eiweissr^ich oder

eiweissarm ist. Sobald aber die Nahrung unzureichend

wird, wie in einer anderen Veravohereibe des Verf.*s

mit nur je HO g Kiweiss, Fett und Kohlehydrate

(30 Cal. pro Kilo) büsste Vf. an 3 aufeinanderfolgen-

den Ruhetagen 1.5, 2,1 und 4,6 g N an seinem Kör-

per ein, an 3 Arbeitstagen bei der gleieben Kost 3,1,

5,1 und 6 g N. ülso tritt hoi ungenügender Nahrung

auf Muakelarbeit eine beträobtliohe Steigerung des Gi-

weiasserfelles ein. Damit ericlSrt sieb aneb das Resnl-

tai von r gu t i n s ky, der bei unzureichender Ernäh-

rung nach UoskeUrbeit eine Steigerung des Eiweiss-

ürblles gefunden bet, genna, wie die* snent J. Mnnk
in einer kritischen Beleachtnng jener Veisnebsielbe

aufefnbrt bat (rergl. nnler Ne. 4).

Znnts nnd Kntsenetein (7) berleblen in ver»

läufißcr Mittheilung die Ergebnisse ihrer Unlersuchun-

gen über den Stoffverbrauob des Mensohen bei

Mnskeltbitigkeit rersobiedener Art. Indem
Ref. sich vorbehält, nach Erscheinen der ausfiihrliflbeQ.

von Protocollen belegten Darstellung de^^ Oenntier^n

nnf diese wichtige Untersuchung einzugeben, be-

•ebrinkt er sieb denraf, das Wesentliebe dernns ans-

tnschälen. Die Steigerung des Stoffrerbraaches dnreh

eine bestimmte Arbeit ISsst sich am schärfsten aas

dem Zuwachs des 0-Verbranohea, nachdem die Arbeit

seben einige Zeit in Onnge ist, beraobnen. Die Stei-

gerung des 0-Verbraiiohcs und der CO,- Ausscheidung

beginnt fast numittcibar naob Beginn der Arbeit, er-

reiebt nwA wei>igcti Minnten eine eenstante Hftbe,

welobe, wofern nicht starke Ermüdung eintritt, bis

lütn Schills-; der Arbeit imverändert bleibt. Wird

trotz starken Ermüdungsgetuhles die Arbeit fortgesetzt,

so erflbrt der O^Teibmneb, mebr neob die 00,-Aos-

S'^heidung eine weiterr. Steigerung. Narh dem Schlass

der Arbeit sinkt der U-Verbraooh rascb, um je naob

den Ornde der Toraufgegangenen Arbeit in 3— 15 Min.

den Ruhowerlh zu erreichen. Wenn keine übermässige

Ermüdung eintritt, giebt die Steigerung der Arbeits-

und Machwirkongspehode zusammengenommen den-

selben Wertb ifir den 0 Verbraoeb pro Kgmneter
.Arbeit, wie er aus dcrAr -iIv^" einer kürzeren, inmitten

der Arbeitaleistaug abgegrenzten Periode sieb berech-

net. Dies letitere, einfsebe VerCabren giebt eise sv-

verlässige Resultate. Aus dem Mittel der von K.

angestellten Oebversnobe faereobnet sieb der 0-Ver-

brauch

pro Kgrmmeter Steigarbeit zu 2,05 mg 0
pro Kilo K6rpergewiobt

u. 1 lu h 0 r i n t ft I e r G a t» g zu 0.16 mg O

Da nun 1 g Fett zu seiner Oxydation 2,92 g 0 braucht,

so ergiebt sieb:

1 kgrm Steigarbeit erfordert 0,72 mg Fett

I m Horisontalbewegnng 0,06 mg „

Beim Raddrehen ist der Stoffrerbrauch per

Kgrrmncter nulztiarer Arbeit — 2.8 mg 0 = 0.98 mg
Fetl. tin Vergleich der an Menschen und früher beim

Pferde (forgl. d. Bor. f. 1889. S. 166) ermittelten

Zahlonwerthe fuhrt zu dem interess-inten Ergebnis?,

dass die meohaniscbe Arbeit von beiden fast genau

mit demselben 0-V«rbraneb bestritten wird. Ebenso

ist beim Menschen die Ausnutzung der zersetzten Sub-

stanz bei der Arbeit die n.ämliche oder sogar noch um
etwas höher als beim Pferde; die factisoh geleistete

Arbeit entsprach rund 35 pCt. der durch die Zer-

setzung der Körpersubstanz theoretisch möglichen oder

mit anderen Worten : der eine messbare äussere Arbeit

leistende Hensob kenn fiber der In seinem Kürper

frei wrrdenden Verbrennnngswime in meebnnisobe

Arbeit umsetzen.

fTagemann fS) giebt einen vorläufigen Bericht

über den Ei weissu msatz während der äcbwan-
gersobnft und der Lnetntien. Bei swei HQn-

dinru'ti, die sehr reichlich ernülirl waren, wurde nach

eingetretener Brunst Begattung herbeigeführt und bei

demselben Pntter bis sum Wnrf nnd weiter bis snm
Eintritt sexueller Rohe nach Absolvirong de.s Säuge-

gcschiiftes die Ausscheidung dnrob Harn und Kotb

beobttchiei. Die erste, 8 Kilo sohwer, erhielt neben

Fett nnd Siftrke Biweiss, entspreebend 8,55 II (davon
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7,6 K nmWrlwr); iU swtita, KUo Mbww,
10 N (davon 9,57 M reaorbirbar); der Wärnowertb

d«r Nabniag war 110 bes. 82 Cal. pro Körp«rkilo,

wibrend sonst solche Hönde mit 65 bez. 56 Cal. aus-

kwnmtiu Die zweite Hündin, bei der die Reibe ohne

Storang Tcrlief, setite kurz Tor Eintritt der Brunst

0,57 N an, dagegen nach dar Bmost b Tage lang

wA tiglioli 0,88 N so, dtnnt 3 Voeben lug pro

Tag nur noch 0,18 N. Wäbrend der Mitte und im

Aoiaog der zweiten Hilft« der Schwaogenobaft hiel t

ri« tiglicb 0,8S M sarSok mnA wihwod d«r Ittiln

18 Scbwangeraobaftstage sogar 1,6S M s 17 jßt.

<i?^ Rpsorbüten, Nach dem Wurf von 2 Jungen nnd

waiirend dar Lactationszeit blieb die tägliche N-Aas-

aebtidaiiy dnieb Harn vni Koth ob l,&lf Mntor den
Nahran?^ N 7nrn~k; -il'^ darauf die Jungen entfernt

waiao, setzte sie bei seiueller Kahe täglich nox nooh

1,3 H *B. G«g«Bllb«r d«r Thtteoli«, dui daiMlb«

Tbiar alob mit der Hälfte der während derSchwangar-

schaftareihe gebotenen ^^- Menge in's Gleichgewicht zu

setzen Termuchte, ibt die grosse Eiweisazerslorung in

der 1 . Hälfte der 8<^wang«irtoliafl uid dar Varlnst

Ton Körpereiweiss wäbrend der Laclation sehr bemer-

koiawertb. W&bread der Brunstperiode besieht ein

aibSbtor BiwtlaaiarlUI, dagagan wird wibiaad dar

Schwangerschaft zum Wacbstbom des Uioriis, zur Or-

gaobiidang des Poetus and zum Waobstbum der Brust-

drösen bez. zur HilcbbilduDg Eiweiss im Körper zn-

räokbebalten, besonders stark in den letzten 8 Tagen,

desgleicban n««b dar SabwaDfatMbftfl fär dia HUob-

bUdoog.

In einer ersten, an einem Kaninchen angestelllen

Versuoharaib* vooWeiske und Flecbsig (9) erhielt

dM TbIar bal alnar ganau bakMotoo Nabroogaanf*

nähme, bei welcher die Stiokstoffaussoheidung an-

nähernd ronstaiit war. an C aufeinanderfolgenden

Tagen Ssäigsaure oder Milchsäure als Salz in

aincr Qaaatitit van 4,3 g pro Xlla KSrpangaviabt

»ntfr Fortlassung ton 10 g StSrke aus der Nahrung

Die SlickatoffauMchaidung durch den Harn stieg dabei

in dar Vanoohtpariada an und «war mabr, ab wann
nur 10g Stärke aus der Nahrung fongelassen wurden.

Dia Säure konnte also in der Quantität das Amjlum
binaiefatliob seiner eiweisssparenden Wirkong
aiaht analian, sondern wirkte nach den Vff.'n logar

steigernd auf den Eiweissgehalt. Ein zweiter, an

•ioeiD anderen grosseren Kaninchen angesi eliter Ver-

neb, bai dam nor HflobaKiira als Caloiaiiisali and

iwar in einer weit geringeren Quantitäi. nämlich

S,S g pro Kilo, verfüttert wurde, zeigte, daas in die-

aat Qitantitit ein« steigernde Wirkung auf dan

Biwei5szerfall nicht eintrat, aber auch keine apareade.

Weitere Versuche wurden an Hammeln ausgeführt.

Hier zaigta aicb für die Milchsäure ein anderes Resul-

tat. Ab Binliab daa Tbiar, walebaa mit aainar aoa

WieaeR*ie'j. S'tärk?", Rohrzucker Krdnusslcuchen und

Kochsalz bestehenden Kakraug annähernd im SUck-

atafgleicbgeviabi war {dia Nakrung anlbiall 3d,l 1 g

Sttobttaff pro Tag, aosgesckbdaii «ndas 98,61 g,

die Diffaiaos 0,5 g entspricht nach W. und F. unge-

flLhr dem Ansatz von Wolle} zn seiner Nahrung noch

60 g Milchsäure (= 1,4 g pro Kilo Körpergewiobt)

ab Oaldamaalt arbialt, betrug nuanahr dia Stiakitdff-

nasscheidnng pro Tag nur 21.88 g, es waren somit

2,23 g im Körper verblieben, als Eiweias eto. aoge-

aatit wardan. Dia ÜIMwftaro batt« alaa io tbaU^ar

Weise e i wci sss p a ren d gewirkt, wie die Kohlehy-

drat«. £toe weitere Steigerung dex MUcbsäurabaigaba

aaf 190 rasp. 180 g hatte jedodi kainao »tbbanii

Effect, im Gegentheil, in dieaen Dosen schien die

sparende Wirkung eher geringer. Durchans anders

erhielt sioh der Traubenzucker, mit dem zum Ver-

glalak dar Wirkung aa daoMslbaB Tbiar aln Vanaab

ausgeführt wurde. Während f>0 g desselben, täglich

dem Futter beigefügt, dieselbe Wirkong battan, «ia

60 g Nflobaliira, aabm dia aivaisssparenda Wiibnng

arheblicb zu. ab dia TraiibaMaaikardasia Taidappalt

und Terdretfacht wurde.

Nachdem die Vff. eine eiweisssparende Wirkung

dar Hflakaftora in dar aagagabanan Qaaatitit gefunden

hatten, schien es ihnen von Interesse, auch den Ver-

sueb mit Kssigsäare aoobmals am Hammel anauatallan.

Dw baigaittn worda glaiobiUb in dar Daaia van 60g
als Natriumsalz Terabreicht; das Resultat v^ar dem

mit dar MiiobaäDre arhaltoDan durchaus entgegenge-

setzt: diaaalba bawirkta kafna Biweissersparang, aaft-

dam in Oegentheil ein« Vermehrung der Eiweiaaiar-

setzung unter Steigerung der Diärese. Die Wirkung

der Essigsäure und MUobs&are auf den Stoffwechsel

iat alaa aina gaa« raisohiadaiia.

lo einer ersten Versacbsreihe hak Tanigati (10)

das BlDÜnai afnar ainmaligen Obiarofarmiriing,

einer ailMaUgan V eral reichung von 200 g Cblo-

roform Wasser (= 1,5 g Chloroform) innerlich und

einer einmaligen Aetherisirung auf den Eiweisa-

aarfall an atoam Handa in 8tiebalol|glaiebg«iplobk

untersucht. Die Pansen zwischen den einzelnen Ein-

wtrkuogea worden so gross gewählt, bis der Hand

wiadar ala nornal angesehan wardao konata« iai

Ganzen dauerte die erste Versuchsreibe 26 Tage. Es

ergab sich eine geringfügige aber sehr unbedeutende

Steigerung des Eiweisszerfalles durch eine einmaliga

Cbloroformnarcoaa(StaIgerQng umb6BbatMial8,9pOl.)»

sowie durch einmalige Chloroformwasseranwendung,

dagegen blieb sie bei der Aelherisirung zweifelhaft.

T. baantita naeb dia Oalaganbait, um zu aabaa, ob dia

.relative Phosphorsiure" im Sinne Zülzer's durch

die angegebenan Eingriffe aina Verminderung erfahre.

Dia Dilhronaan waran abar aa nnbadavtand, da« aia

zu keinaai Sabioaw baiaobtigan (vargl. blncttbar d«a

Orig.).

In ainar tvaitan, an ainan andaiaa Hnnda Tan

29,5 kg Körpergewicht angestellten, 4
'2 Tage um-

fassenden Versuchsreihe kamen wiederum Ciüorofom-

waaaar, attaardan Paraldabyd nad Cbloralbfdrat Ia
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AnwABdnng, und tmur tn gritetmo Dom» mp. mcb-

rwe Tage hitiler einander: das Chloroformwaaser zu

200 g an 4 auf einander folgenden Ta^cen, Paraldebyd,

15 gt «0 4 Tagen, Cbloralbydrat, 1 6 g, an 4 Tagen.

Dm Cbloroformwasser hatte keine Wirkung auf das

Nervensystem, das Paraldehyd bewirkte kurzen Schlaf,

jedoch im Uaximam nur 40 Minuten lang, das Cbloral

im KsximoiD SViiUiod<g»ii SebUf. All« 3 SobttooMn

steigerten den KIweissz.erfall, am meisten da3 Chloro

formwasser, im Maxiinam von 17 g N im Harn auf

g (genau so, wie tn i%m frflhmn Vmaeb« ob
Sftlkuvski), Paraldeliyd im Maximum von 15 auf

1 8 g. ebenso das Chloral. Da di^s» Wirkungen sich

erst spät einstellten and eine forld^iuernde Zunahme

wIgtM, dl« Wirtamg sfoh M«h ooob Mf d«ii tmlton

Tag erstreckte, so ist anzunehmen, dass bei einem

gewoboheitsgemäs&en Geb»aoh von Parddebyd oder

Cbiml diflM Steigerung d«B BC«r«i8mrMl«f Mhr wohl

in Betracht kommt. Die ätMi Ut titttor lAlUung ton

S»lk«waki augefübrt.

Bezüglich der Bedeutung d«8 Asparagins
für die Ernährung kommt fCoenig '1 1) auf dem

Wege einer kiitisoben Betrachtung der vorliegenden

Vemeb«, iBsbefloadere gertütit «Bf dl« Venraob«

J. Münk am Hunde und von Voit an Ratten, zu dem

Soblaas, dass kaum mehr die von Weiske behauptete

«iw«i«apBr«Bd« Wirkang Mian«ba«o sei, inoi min-

dtilBB niB«w di« PfBg« Boob »Is «io« oflbmo b«Midhn«t

Oegeafiber duo AasfllbraDg»n von Knig hllt

Weiske rl2' daran fest, dass naeb seinen Versuchen

daa Asparagin für den Pflanzenfresser ein

Nsbrongs«t«ff i»t, d«r notor UuMtliid«« «Iv«!«-

ersparend wiifcl nad dadard) I3ip«1«sumU n be-

werkstelligen Teimig.

Vmi der Omv«BdtBBg des HIlohiBflkers im
Körper handelt Dastr? (13). Er hatte gefunden

(vergl. Beriebt f. 1889. S. 165), dsas intravenös ein-

gesprittt«r Milebiaeker sb V, im Harn vieler er«

scheint und daraus geschlossen, dass dem Milchzucker

selbst kein Näbrwerth zukommt, sondern vielmehr

•inem im Körper sich bildenden Umwandlungsproducte.

(Ref. hat bereits im Bericht f. 1889 bemerkt, dass

solche Versuche ohne Prüfung des Gaswechsels über

den Nährwerth einer Substanz keinen Äasscbiag liefern

h8Bn«B.) Nanmebr leigt Verf., dMS das ümwBod-
longsproduct dos Milchzuckers, die Galactose. in die

Venen eingeführt, im Körper fast vollständig zerstört

wird, so dass einmal nor '
,2. ein anderes Hai nnr

Spuren im Harn wiedererschienen. Daraus meint er

schlie.^.sf i> 7X1 soIIlmi. dass der Milchzucker im Körper

in Galaol ose und Glucose, wie durch verdünnte Mioe-

tBlslar«B gespalten wird. Indess kennte er bisber

norh keiniM) Verd?juun(?S8aft finden, der ohne die Wir-

kang von Microbien den HUobzuoker derartig umwan
dslt. Aaeb die If«b«r ist sb disser Umwmndlnng bb

LBBlsBi^ (14) b«««bi«lbt «in •rMmB, dBS

den 0 -Verbrauch bei der Äthmung aufzu-

zeichnen und zu messen gestattet. Nach dem
Princip von Regnaslt OBd Reiset Btbmst dss Tfai«r

in einem abgeschlossenen Raum, dessen Luft durob

Fixation der Kohlensäure und ständigen Ersatz des

verbraaobten Sauerstoffs erneuert wird. Die vom

Verf. angegebene «tnaisUb« Anordnaag bsstsbt im

wesentlichen darin, dass. indem der Sauerstoff genau

seinem Verbrauch entsprechend in den Atbemranm

ans dem O-BebtlCer Antritt, in l«tst«r«m *bs «ia«m

mit ihm verbundenen Oenase ein dem aosgetreteoen

0 L'leif'hfts Volumen concentrirter Chlorcalciumlösong

aspiriri wird. Mit dem CaCl,-Reservoir commuoicirt

sia «jrUndiissbas Qeflas, dssssB OaCl,-Mlveaa naeb

Maa-se::ib« der Gross" d^s 0- Austritts sinken wird.

Auf diesem .Niveau ruht ein Schwimmer, dessen ver-

tloBl anfeteigeBderArm sia« 8obi«ibfbd«r tilgt, w«lob«

den jeweiligen Stand des Niveaus auf einer rotirend«n

Trommel verzeichnet. Hat man den Apparat dndorob

graduirt, dass man die ans dem CaCl,-BehiIt«r ans-

fliessende Plüsaigkeitsmenge bestimmt bat, welch«

dem Sinken des Niveau« and damit der Schreibfeder

um 1 mm entspricht, so läset sich ans der verzeioh-

netSB Carv» der 0 «rbraaeb «inbeb bsvedm««. Im
Original ist die Anordnung des Appnimtss dvnih «lo«

Abbiidong erläqtert.

Fick (15) snobt die Frage von der Zunahm«
der COj -Ausscheidung nach Nahrungsaof-

nabme, die am stärksten nach Eiweissgenasa
ist, SB iCaen. Indem er nbinlsiteB Tefsaebt, das«

weder die mechanische Darmarbeit noch die Drüsen

-

arbeit, beide Pactoren selbst übermässig hoch be-

wertbet, ansreieben, nm di« dnreb «lw«iBR«leh« Nah-

rung bewirkte CO.^-Steigerung zu erklären, glaubt er,

durch folgende Hypothese der Erklärung näher au

kommen. Etwa '\/^ vom N des Nahrungseiweiss ver-

Ibss«b bareits in den nlobst«n 10— IS Standen nach

Eiweissgenuss den Körper in Form von Harnstoff,

üaros&are n. A., wie durch zahlreiche UotersachuDgen

festgestellt. Nnn serfftllt (was ja wobt allgemein aneh

angenommen wird, Ref.) das resorbirte Eiweiss. durch

die Pfortader der Leber zugeführt, daselbst in einen

N-freien Antheil, der aufgespeichert wird, und in

einen N-haltigen Antbeil; der letztere solle nach

Verf *s Auffassung nicht sofort zo Harnstoff werden

können, vielmehr müsse erst .ein grosser Tbeil des

C beranabrennen, «be dareb engeres ZasB»ai«ntn(«B

der zurückbleibenden N- Atome Harnstoff daraus werdSO

kann.** Und dieses, dem Eiweissgenuss iDoerbnib der

BlehsIvB Stnnden folgend« HanaabTennen einea Tbeilt

des Eiweiss C wäre dann fnr die CO.^- Steigerung als

hauptsächliche Ursache anzusehen. Die ICntstehung

des Harnstoffs glaubt Verf. (wofür indess keine That-

aaeb« spriebt, Ref.) in die Kierea ?erl«g«B t« soUwi.

Ist diese ErklSrani,' richtig, so muss die CO -?^•.f>i^rp

rang bedeutend beschränkt werden, wenn die Uabl-

seit nar Fstle aed Kohlehydrat« sathUt, gegeafih«r
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•iMr dwdiarwtolifii Hkhltaft Di* vom V«rr. UsImt
zur Prüfung dieser Vürstellurig &asg«führten Selbst-

Tttraaobe baben z« eion zir«if»lioMii EaUobaidang

sieht gtfihrt.

Riebet (iCi bat die COj-Aussohei dang des
Handea oacb eiD«r früher von ibm SDgegabeoui

(fwvL disssn Jshnsber. f. 1887. 8. 164) Molbods b«.

itimrat.

Die Tbtere aibmeien ia eiaem Tb«U der Yersacbe

dkroh SIDS Tnwbssleanai* vai HBUtr'sdiM V«titfl, in

•iMB saderert Theil befanden sis sMi in einem luft-

diobten, ventilirien Kasten. Die COj-Ausscheidung

pro Kilogramm i bier ergab aicb abhängig vom Körper»

geviohi. Dm üuimn dsr AoasolMidoRg bsb-og

S,688 g pro Kilofrr nnd Stunde nui^ frirri bei einem

Baads ?9Q 3,2 k Korpergewicbl beobacbiet, das Mini-

nwB bsi r^eiosn Hand von 88 kg Körpsifswleltt be>

trag 1,026 g; im Ganten erstrecken sieb die Beob-

aehtuogen auf 26 Hände. Indem R. naob den too

früheren Autoren angegebenen Kegeln aas dem Korper*

gewicht die Körperoberiläcbe berechnet, gelangt sr la

dem Schlussresultat, dass jeder tjuadratcentimeter

Oberfläciis im Milt«leiaer COs-ProduoUoovoo0,002 7 g
prs Stsnds «otsprieht. Vsrglslsbt sssn damit dis in

der Literatur Torbandene Angabe über die CO^-Pro-

daction bei Hunden, so siebt man, dass aocb bei diesen

dis OOj-Prodaotion pro Kilogramm Thier ?on dem
Kfcpsrgswiobt abhiogt, jedoch sind die absolutsn

Werthe ?5ehr schwankend und Jurcbschnittlicb kleiner,

wie bei den Hunden von R , weiche sich bei der Ath-

Bug dnrdi dis TrMAsaleuftls niobt i» gaas Mmalmi
Verhflltr.issen befanden, U. 1. anob Starke Hoabsl*

aDstrengaogeo macbteD.

Derselbe (17) bat die CO,- Ausscbei dung
bei Vögeln un*pr?t;cbt Die TLiero befanden sich

QDler eine Olocke, durch die ein Luftstrom cireulirte,

sis bsfaadsB sieh im Zostaade dsr Vardanng. im
Mitt?) er^ab ^irh für sio Kflft Tblsr COg-AassohsidoBg

in einer Stande.

CO,

0
Gans von ?.97f) kg Kürpor^;(W. 1,490 k 0,80
Truthahn 2,fi50 „ , 1,311) , 0,71

Bahn , 1.820 , , 1,605 .

Huhn , 1,500 , , 1,755 ,

Ente , 1.740 , , i',-270 „ 0,74

Taobs von 385 g „ 3.860 . 0.79
StiegUts , Sl,» . . 19,S8> . 0^71

Aus dieser Tabelle ergiebt sich, dass WasserrSge]

Ton amiihsnid dsmsslbsa Körpergswieht msbr CO,

aasscheiden, die Gans om l2pCt. mehr als das Trat-

hohn die Knt» nm 24 pCt. mehr als das Huhn. Be-

rechnet man nach den tod Rnbner and Meeb aoge-

gehsMtt Rsfsla, wslobs allsidiiigs aar fSr Siagstbisrs

gelten, die KörperobcTnacbn, so crFi'?bf -'^'h nntpr Mi?-

btnutsang der tod früheren Autoren ermittelten Werthe

Or dis CO,- Aosssbiidaiig dar T6gsl felgsnds T^bsUt.

Gsvidit d. Tbisrs 00t pn Itg CO, fOr lOOOqm in g
6100 0,696 1,07

3850 1,431 1,96

1482 1,682 1,72

818 3.298 0,92
168 4,567 1,04
21,8 1 2.8R0 .1.22

Im Uebrigen moss auf das Orig. Terwieseo werden.

Den Einfitiss der Um gobangstem peratar
and der ErnibruDg auf die CO,>Productioa
batBirkhoIs (18), aotsrRsssatbal'sLsitung, untsiw

sucht. Er bediente sich einer bald kleineren bald

grteseren luftdicht abgeschlossenen Glocke, unter wel-

che dis Thiere gesetzt wurden; mittels Aspiration

wurde frische, CO, freie Laft einerseits tugslsltet» aa-
dprt;'?oits die Qlockenluft abgeleitet und ihre To in

bekaduler Weise fixirt uad gemessea. Zo den Vor-

saehsa disntsa Kaafaobsa, Rattea. Katisn. ladsm
wegen der einaelnen Versnobe auf das Orig., das aas-

fübrliobe tabeUarisobe Zosammenstellongen der gefun

daaSB abwlatsii Warthe eotbili, verwiesen wird, seien

biar aar dia wsisoUiohen Brgebeisas snsammengefasst.

Innerhalb einer Aussentemperatur ron 10— I 4 *^ C.

scheiden Kaninchen eine ziemlich gleichmässige Menge
CO, ab (1,07— 1,87 f CO, per Kfla oad Stoade);

jenseits dieser Temperalurgrenzen produciren sie mehr

CO, und zwar nicht aar beim Siokea der Temperatur

(10 -2% soadern aoob bsta Steigea dersslben (14
bis 16 *}; eine Aeoderung der Korpertemperatur wards
dabei nicht beobachtet, in den ersten Flungertagen

tritt ein geringes, io den folgenden ein beträchtliches

Sinken der CO,-llsBga «ia aad absase wSehst bei dsr

Wiederanfütterong die producirte CO, zanäobst nur

ganx itabedeatead und erst vom 3. Tage ab erbeb-

lisber; mit dem Stsigsa «od Pallsn dsr 00,>llsQg«

ging zumeist ein Steigen und Fallen der Körpertempe-

ratur parallel. AuiTallender Weise sank das Gewicht

der Uongertbiere in den ersten beiden Tagen der

Wisdsfanfittsraag aseh am löOg ab; eist vom
4. Tage der Pf5tterang ab nahm die C0,-Äa8scheidang

XU, ebenso das Körpergewicht am 150 g tiglioh. Die

stfiadliob« O0,-Prodneti«a aaeb dsr Fittsreag an-

langend, stieg dieselbe an and erreichte zwischen der

3. und 8. Stande nach der Pütteroog das Hazimam;
von da ab sank sie allmälig and erreiobt« ia der 21.

bis 23. Staad« naob dsr Fettaraag den oisdiigitMi

Wsrtb.

Oatsr Lsiteag t«b J. Rosaatbat bat Tannart
(If)) Untersuchungen über die Aassohsidaag dsr
Koblens&ure an Kataen angestellt.

Zo den aisistan Veianebsn disats sin «Kasten-

apparat von 80 Lttsr Inhalt, «slobsr durch eine

Wasserluftpnini>e rentilirt wurde; von Zeit zu Zeit

wurde eine grosse 12,26 Liter fassende Flasche mit

dsr aastrststtdsn Luft gsfUlt, wibrsnd das Qeaammt-
•.•chimtri der austretend<^n Lij''t frprnpssen wurde.

Zu einer Minderzahl der Versoohe benutzte T. einen

ttOIsalsnappaint*, b«t «sloham dar XoUsnalaiafiball
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dM gMaantm «wtntontlM Laft fMtgNtellt mid».

In diesem Fall" vrar dio eintretende Luft von CO, be-

firoit^im erbt«reD Fall uicbl. Indem b«trelTs der näheren

Steriditiiog der Apparat«, der Anetellang der Ver>

saobe and des Zahlenmaterials auf das Orig. rerwiesen

wird, seien hier nun die Endresultat« angeführt. Die-

selben lauten grösstentheils mit den Worten deeVf*».:

1) Unbeeicflusst von der Nahrungsaufnahme steigt die

COj-Ausscheidung bisMittngs umi sinkt dann allmälif:^

bitxom Abend. Es kann hiernach von einer demAb-

laaf derTsfesseitMi iwnllel febenden pbjwloloftooben

Tagessteigoriii g und Tugesabnalinn> der CO^-Aus-

aoheiduDg geaproobeo Verden. Jede für das Tagesbe-

dflrfniw destiierM Msrei«bende «iBrnftiigeNabnings-

aufnähme bewirkt eineBrhöhang derCOj-Ansgabefiber

die Norm, die mit einem Maximum, in der *2. bis 3.

Verdauungssiunde durcbscbnitUich 6 Stunden lang

ubilt. Je iiMb der Zeit der Raitening fUlt das Ver

daunngamazimam fräber. als dasTagesmatimum oder

ffiU diesem sasamiDWi oder später als dasselbe. Die

Oarrm fBr dis OO^-Wwth« stiDOieQ «ntvedeir ia ibrem

gMUMi Verlauf mit dpr Normalcarve fiberein oder

zeigen auch zwei mehr oder weniger weit getrennte

Maximalwerlbe.

t) Im Haogerxustand sinken Kdipvrgewicht und

COj - Auüscheidnng, jedoch keineswegs gleichmässig,

sondern der CO,- Werth fällt je nach der Besobaffenbeit

doaTbiemiiBdderDMierdesVersadies nmiO—50pCt..

das Körpergewicht da^ef^en nur iiui 18 — 2"2,5 pCl

des ursprünglioben Betrages. Diese VerÄnderaogen

erfolgen an den ersten Hungertagen nnnerkltob , vom

3. bis 4. ganz deutlich. Bei der AnfCfittsrang steigt

die CO,- Ausscheidung sofort sur Norm und kann auf

die Dauer von 1 bis 2 Tagen sogar darüber hinaus-

gthn, dMW Uegt sie In d«rselb«o Orens«, wiem der

Den Einfluss der Essigsäure auf den 0*s-
Wechsel hat HalleTre (20), unter Leitunff von

Zuntz, geprüft. Bei curarisirten, künsUiob ventilirten

und auf oonaUaterTamperatar erhalteneD, bnngeraden

Kaniocheti wurde in ' ^slündigen Perioden die Grösse

des O-Verbiaucbes und der CO|-Au8Sobeidnng testge-

«laUt. Kadidam der Oanreebsel sieb als gteiobmissig

«rwtasan« wnrde in die V. jugul. eine 8 proc. Lösung

von essigsaurem Natron, zu 0.9— 1,7 g [»ro Viertel-

Stande, tropfenweise eiofiiessen gelassen und nun

wlbiaad der InjeetloasdMer «ttd der danaf folgenden

Stunde Iip 0 Aufnahme und CO^ - Ausscheidung be-

stimmt. Es ergab 8iob,dass der respiratorische (Quotient

(CO.)
der vorher 1—0,77, je nach der Zeitdauer seil

der letzten Nahrungsaufnahme betragen batto, nnf

0,86—0,69 absank und sp&testens '/^Stande nach dem

AnfbSren der Injeetlon wieder in dem vor der Sin-

spritxung beobachteten Warthe zurückkehrte. Ware

nur das essigsaare Natron und somit keine Körper-

substanz oxydirt worden, so hätte der resp. (Quotient

0,5 batiafOB nfiaen. Dom das eati|BBnre Xatron In

der Tbat tn knUensaaren NatrMi «lydlrt worden tat,

gebt daraus hervor, dass der in Folge Hungerns

saureUam alkalisch wurde, reichlich kohlensaure Sähe

enthielt und dass aacb die AlknleMens des Btatea

gegen die Vorperiode um 60pCt. anstieg. Der 0-Ver-

brancb stieg in Folge derinjeotion gegen die Vorperiode

am 10— 17 pCt. an. W&re die gesammte potentielle

Energie der Essigsäure für den Körper verwertbet

worden, so hätte der 0 Vi^rbrauch gar nicht ansteigen

dürfen. Dies und die Aenirrung des resp. Quotienten

fabft sn den Sobluss, dass die SMigainre einen Tbeil

des Körpermalerials, in erster Linie Fett, erspart bat;

die Essigsäure ist also nicht im Stande, isod/name

Mengen dar oiganiMben Körperbestnndtben« su ar>

setzen resp. vor der ZersetzanK zu bewahren. Die

Eisigsäare verhält sich also in stofflicher Hinsicht wie

die Buttersäure, von der J. Münk erwiesen bat (vergi.

Ber. f. 1889. S. 167), dass sie ebenCüls aar alneo

Tbeil vom Körpermaterial vor d-r '/prsförim? ji'hritit

Die erbebliobe Zuoabme des O-Verbraucbea unter dem

Blnflttss der injioirten Bnigaittre «rklirt «lob nur warn

Tbeil durch die Beschleunigung und Verstärkung der

Herzthätigkeit und durch die Steigerung der Darm-

peristaltik, welche mi Gefolge der Injection auftreten.

Die AthemgrÖsse des Darms bat Slosse (21)

SU ermitteln gesucht. An Kanineben wurden die A.

coeliaca und die beiden Meseraicae unterbunden; vor

der Opi;r.ition. unmittelbar nach derselben und dann

noch ein drittes Mal die U-Aufnahme und CO,-
Abgaba beatimnt. Bs betrag bat TUer [ ia dar

Minnt«

vorher

nacbber l

H

O-Anfbalme

20,02

11,27

7.8»

OOrAbgaba ^
25,52

14.65

8,78

0,78

0,77

0,87

Dia O-Aufnabme and C0| sind als» sabr stark ge-

sunken : ähnliche Resultate ergab ein zweites Thier,

nur fand sich bei diesem kein Aawacbsen da« respira-

torischen Quotienten. Bei einem dritten (jungen Thier)

nahm O-Aufnabaia und CO, -Abgabe nicht ab, aandam
sogar noch zu, verniutblicb aber nur deswegen, weil

das Thier sehr heftige Bewegungen machte. Die Ab-
nahme der Athangrltote ist so betiiditlioh, dnaa «ia

nicht allein auf den Foitfull det Dinna and salntr

Drüsen bezogen werden kann.

Zo gnos neuen Anschauungen über die Lungen-
athmnng gelangt Bohr (22). Mit Hilfe eines sinn-

reichen Apparates, welcher im Wesentlichen eine

Crnnblnntimi ton Pflfiger*s ASrotonanelar mit Lad-
wig's Stromuhr rorstellt. bestimmt B. die Gas
Spannung im lebenden arteriellen Blut, sowie gleich-

seitig die Zasaatteoaetsung and Menge dar'

athmeten Luft; hierüber moss, da die Einzelheiten

züglicb nicht wiederzugeben sind , auf das Orig. ver-

wiesen werden. Wie wohl jetzt allgemein angenommen
wird, hat die Lnnga aar die Aafgnba, In BlaaearMai
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der AlvMto «ro» möglichst gross« BerübrangsllSeli«

SiriMfa«o der Laft and dem Blut herzu.stt>!len Der

Austausch iwisrhon den Gasf'n der l.uft umi denen

des Blutes rollzieht sich nach der jeut gültigen Lebre

1^0 pb]r«iMliMhdemft,dM» dteOsM stets ron den Orts

höherer Spannung zti dornjern'^en niederer Spannung

wandern; dann muaste man erwarten, dass dieO-Span-

nang In Bhit niedriger eis in der Lungenlufl and die

CO,-Spannang im Blut höher als in der Longenlaft

gefunden würde oder allerböchstens beidi» Spannnng^n

in der Langenluft und im Blot gleich, im Gegensau

dssQ (snd B. tu den grösseren Tbeile der Veraoehe

die O-Spannunp im Blute grösser als in der Lungenliift

und die C0|- Spannung im Blui kleiner als in der

Lnogenlnfi, and ssbliesst nun. dess die rein physikn

lische Diffusion der Ga«e zur Erklärung der sich in

den l^ungen abspielenden Vorgänge nicht genügt, dass

man vielmehr eine specifische Tb&tigkeit der zelligen

Elemente(Alvolareiidathelien ?) annehmen müsse, etwa

nach Analogie der Secretionsrorgängc in den Drüsen,

vermöge welohar spec/rhätigkeit die 0- Aufnahme and

CO^-AnstMlbmig so m Siwde k&ne« dass CO^-

Spinnang im Blut niedriger, die 0-Spannung im BInt

höber werden kann als in der Langenluft. (Die Ver-

snob« sind nacb der MoiitttDg des Ref. niobt etnwsnds-

frei, um solch' weittrsgendo Schtüss« zu gestatten.

Einmal tritt das aus der Arterie in den Apparat strö-

mende Blut er.<ii, nachdem es 5— Öüviekonden stagnirt

bftt, mit dsttTonoDSker-Oss« in Diffosionsvsrkebr, so»

dann wird die Ziuaniniensetzung der Alvearliift im

Darcbsobnitt einer längeren Zeitperiode, die Spannung

dsrOsss im «rteriellODBlat irar fdr die lotsten Minaton

dieser Periode ermittelt, sodass die so gefundenen

Tensionen der Gase der l angenluft ond des Blutes als

für den vorliegenden Zweck streng vergleichbar nicht

SDgeseken wssdsD UansB. Rst.)

Bertbelot u. Andrd (83) babea di« Ver-

brennnngswarme der hauptsächlichen stick*

StoffbaUigen Verbindungen dos Thierkörpers

dorch Yerbrennnng in der eslori metrischen Bombe

bestimmt. Da die Molecalargrösse dieser Stoffe un-

bekannt ist, sind die Werthe für 1 g Substanr be

rechnet. Da im Organismus die M-Substanzen nicht

bis ta gssftrmigem N, sondern, soweit sie öberbsupt

zersetzbar, nur bis zu Harnstoff zerfalK-n, wurde zur

Beatimmnng der im Körper nutzbaren Wärme der

Wirmssrortb von '/> g Harnstoff» 0,8 Ca (grosso

oder Kilocalorien) für 1 g Sobstaus abgosogsn. 81«

fanden ffir Je 1 g

im Galorimeter nutabare Wirme
Ca Ca

Bieralbumia . . • . 5,7 4 ,9

Blatfibrin 5,5 4,G

Moikelfleisch . . . b,l 4,7

Haeraoglobin ... 5,H ä,0

Milebosssia 5.6 4,8

OuelB 5,4 4,5

Chondrin 5.8 4,5

Vitellin 5.8 bjO

Eigelb 8,1 1,7

in Calorimeter nutzbare Wärme
Ca Oa

PBaoaenfibria... 5,8 dgO
Fisebleim 5,3 4,S
Fibroin 5,1 (4,1)
.Schafwolle 5,6 (4.5)
Chitin 4,7 (4.2)

Tunicin 4,2 (4.1)

(Die eingeklammerteit Wertbe für dm nutzbare
Wärme .sind nur durch Redianng ermittelt, kommen
aber niebt in Betraebl, weil die qa. Stoib, im S&og»-
tbiorfcSrper wenigstens, niebt seraetslieb sind. Ref.)

Die N- baltigen Nahrangsmittel, wie Albumin,

Blatfibrin, ll&moglobin. Muskelfleisoh. Casein, VitelUn,

Pflanzenfibrin liefern für I g Substanz 5,7 Ca; der

Wrirmeveriust durch finlleerung dos Hamsioffs etc.

beträgt im Mittel V« des Gesammtwärmewerthes.

Selbotrersiindlieb kommt dor Wirmewertb der HSbr*

stofTe dem Körper zu Gute, nur insoweit die Nähr-

stoffe zersetzt werden, nicht aber insoweit dieselben

ab Biwoi«, Fett, Glyoogen um Ansatz gelangen.

Den Vegetarisnius behandelt Peters (25), der

selbst offenbar einen tiefen Einblick in das Leben und

Treiben der Vegetarier gewooMn bat. Er flibrt rin«

Reihe von selbstboobaobtoten Beispielen an, in denen

sich Individuen, wenn auch mehr oder weniger ab-

gemagert, doch bei einer reichlichen vegetabilischen

Dilt booser fliblton, iasbosend«!* von norvOsen Sym«
ptomen (Neurasthenie), Verdauungsbeschwerdm i A.

frei waren, wenngleich sie alle mebr oder weniger älter

aossaben, als ibram «rirkliobon Lebensalter entsimob.

Dem stehen andere vom Vf. beobachtete Fälle gegen-

über, welche durch Monate hindurch rein vegetarisch

lebten nnd schliesslich doch wieder zur Fleicbnabrung

zn greifen siob gesimngen eabsn. Tf. fasst asia«

Auseinandersetzung wie folgt zusammen: Die yege-

tarisohe Bewegung ist zum grössten Tbeil eine

Reaolion gegen den Hissbraoob von Reis- und Oennss»-

mil'.cln; sie ist in geringeren! MHasse eirie Renction

gegen die übermässige Fleischfütternng; sie ist endlich

z. Tb. anob aus ethischen (falschverstandenen, Ref.)

Beweggründen hervorgegangen. Phlegmatische und

ruhig, ohne nervöse Aufregungen lebende Menschen

können unter sonst günstigen Umstanden auch mit

aweekmtafg ansgawlbltor and sobeieltoterpflansliobor

Kost ihr Leben fristen, andere, besonders nervöse

lodividoen kommen obneFleischnahrnng nicht zurecbt.

Am ebesten rerhilft nocb Uilcbgenuas nebsn pflsat»

Hoher Kost zur Erhaltung des Körperbestandes und

der Leistungsfähigkeit. Au<"b ist in erMer Linie das

mit Aufregungen und mu mannigfacher loaospruoh-

nabme d«s II«rT«n8fBtems verbundene Leben in

grösseren Städten nicht dazn angetban, den Fleisch-

genues für die Daner entbehren zu können. Hin-

«iederam kann auf dem Land«, beim Arbeiten in

Feld und Wald das Leben mit rein pflanzlicher Kost

gefristet werden, ohne dass die Leistoagsfitbigksit

merklichen Schaden Isidot.
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Aof AoregiiBg v<m Tigtrstodt haben Uaitgren

und La«d«rgr«n (S6) <He rr»fgeirlbUe Kost von

6 Individuen, dömVorstebor und den Praktikanten

dN L»boratoriums, unUnaobt. Bei eioer Person

mrd» 16 Tage lang, bei den anderen 8— 10 Tage

lang die Nahrang, welche aus Weiss und SchwarX'

brod, Milch, Fl^i'.'-h, Fisch. Wildpret. liuttor. Sahne,

Bier, Bier und Weia besland. nach Volumen oder

G«wi«ht gaoaa bwUnmt «od daiwi ZimtniBaMetnng

aus Wasser, Eiweiss, Fett, Kohlehydraten and Alcobol

tbeils «oal/iMob festgesiellt, tbeils nacb den for-

UegaodeD Nahrangstabellen benebnet. Indem wegen

der Einzelheiten aaf die in 39 Tabellen niedergelegten

ermittelten und berechneten Zahlenwerthe verwiesen

wird, seien hier nur die wesentlichen Ergebnisse,

«alcbe von allgemsinem Inttresse sind, wieder-

gegeben. Berechnet man die tSgliche Kost auf ihren

Wirioewertb (lg Eiweiss und Kohlehydrat= 4,1 Cal.,

I g F«tt s 9,9 Cal.)> so orgoben aleb (Br die 6 In*

dividuen. deren Körpergewicht 61, 60. G8. 79, 7?.

96 KUo betrag, 2800, S910, 30 1 0.3070.3 3 7 0,3200

Cal. «der pro Körperkilo 46, 49, 44, 39, 47, 33 Cal.

laasirbalb so weiter GrenMn amdi, niebt nur bei den

6 Personen unter einander, sondern sogar bei der-

selben Person von Tag zu Tag, die aufgenommene

Kabrang in Besag aaf dso Qohatt an Biwoiss, Koble»

bydralen und Fett sich lewogte, int'.erbalb enger

Qrensen schwankte das Verb&ltniss von Eiweiss zum

Fstt -f- Koblebydraten. Das KIweiss war an dem Oe-

sammtw§rniewerth der Nahrung bei den 6 Individuen

mit 20, 18, 18, 18, -20. 19 pCt. lietheiligt. olwoht

die gesammte Menge des aufgenommenen Ei weiss

11«, lOS, ISl, 185, 168, 187 pro Tag betrog.

Durch den Harn wurden aTisjresch-i>ri?ri 1»^.3, 12.3,

18. 19,1, 23,1. 19,2 g K (nach KJeldabl be-

stimmt). Von antigsoommsnom Wasser eisebienen bei

allen 6 Personen rund 60 pCt. im Harn wieder. Es

erscheint bemerkenswerth, dass auch Forster und

Jörgen sen bei der Uoteraachung der frei gew&blten

Xfl«t Ibnliob, wio die Tff., das Eiweiss mit 18—20
pCt. am QosammtwlfSMWsith dar Kabiong bothetligt

fanden.

üeLer die Wirkung der Seifen iin Thier-

körper giebt jetzt J. Münk (27) die ausführliche,

TOB TersaohsprotoooUen begleitete Darstellung. Zn
dem bereits Beriobteten (vergl. Ber. f. 1889. S.168)

ist nooh Folgendes hinzuzufügen. Vf. hat ferrer ge-

funden, dass die harten palmitin- and stearinsäure-

fotobsB SMfsB sehoa ia Ueiooren Dosen die ebaiaeto*

rislische, die Herzthätigkoit und den Blutdruck berali-

setzende Wirkaog üben, also giftiger sind als die

woioboo ülslororefobsn Seifen. Da dto Bsnwlrlninff

auch naob Darchsobneidnng der Vagi eintrat und

nacb dem Herzstillstände der Herzmuskel noch

mechanisch erregbar war, so kann die Wirkung nur

daiob Horabsotsnag der brsgbarboit und sobliesslioh«

LShmung der intracardialen eieitotnotonschen Herz-

ganglien tu Stande kommen. Bemerkenswerth ist der

die Qiftwirkung schwächende Einfluae der Leber. Von

don dlroot In oino DarmTsn« ohigoapritilsn, also ntt

dem Pfortaderblut eintretenden Seifen hSlt di« Leber

einen grossen Tbeil Eurück, und erst bei schneller

Injection grosser Solfenmengen tritt RsnUbmaaf oin,

abor bior erst bei 2', ,—5 mal so grossen Dosen, als

wenn man in eine Körpervene injicfrt. Vf. ermittelte

bei diesen Versuchen gelegentlich den Druck in den

Pfortaderwnrssla aa S6—80 am Hg. Ausserdom

kommt den Seifen bei der Rinspritznng in's Blut eine

gerinnangsrerzögerode bez. -hemmende Tendenz zu

nnd eine nanotisobo WMnnf, wolob' Iststeio s. Tb.

durch die mangelhafte Blutzafuhr zum Oehirn infolge

Beeinträchtigung der Herzthättgkeit and des Biat»

druckes, z. Th. durch directe Herabsetxang der Er-

regbarkeit der grauen Hirnsabstans seitens der im

Blut kreisenden Seifen bedingt ist. Aehnliohe Wir-

kungen (Herabsetzung des Blutdraekes, Narcose, Ver-

zögerung der Blvlgorinnang) worden naob Un«
spritzang von 0,3g Pepton pro Kilo Thier b rbsohtet,

allein die Peptonwirkang nntersoboidot aioh von der

Seifenwirkong einmal dadarob, dass, wto Tf. naoh-

weist, beim Pepton TOB einem die Qiftwirkuog ab-

schwächenden Einfluss der Leier nichts 7.u constaiiren

ist, sowie ferner, dass beim Pepton dem Sinken des

Blotdraobos sioo Znnabsso dor BonfroqasBs patallol

gehl, bei den Seifen eine entsprechende .\bnahme der

Herzfrequenz; auch beruht die Herabsetzung der

Dorstbitigfcolt nnd dos Draobos bsim ^ptoo stobt

auf einer directen Beeinflussung des Herzens, sondern

vielmehr auf einer Herabsefinpfr bes. Lähmung des

Gefüsstonus, also der Vasomotoren. — Selbst ao-

goaommoB, dssi oIb boCrlobttioborTheil dosHabraafs-

fett^n ;r. Form vcn Seifen im PönTriarm inr^Reso'ption

gelaugt, würde eine scb&dliche Wirkung aaf das Uerz

und doB BlBtdraok nlebt sa Stande komnoB bllnas«,

einmal weil, wie Hank bereits Vorjahren dargethan,

auch nach Seifefütterung eine Synthese der darin ent-

haltenen Fettsäuren zu Fett und ein Uebertritt des

letzteren als soloben in den Cbylus erfolgt, sodann

weil, selbst wenn ein beträchtlicher Theil der Seife

sieb dieser Sjotbese entzöge, dieee Seife in die

PfortaderwnrselD ntid damit 1» dlo Lobst golaagon

wüi de. der oIb Qnswsifolbaftor ontgiftondsr Blaflait

zukommt.

Den Binfluss der Alkalien aof den mensch-
lichen Stoffwechsel behandelt Stadelmann (28)

auf Grand der in Dissertationen berichteten Unter-

SQOhBBfsn seiner SobSlor 0. Bnrobard, L. Klomptp
n er , Beck m ann .Tl, Hagentorn U.A. KozersVi.

Die Letzleren hatten sich unter Einhaltung einer be>

gUmmton Dllt aanibend aof N'Gloiobgowiobt go-

bracht und nahmen dann pro Tsg 13—29 g Natr.

carb. oder citric. eine Reihe von Tagen hindurch

;

eine Nachperiode ohne Salz besohloas die Versuchs-

roibo. Aas den im BintslnoB maaobs DllbioneB or-

gebendiT^ fr t^^rsuchungen lässt sich indess Folgendes

über die Wirkung der Alkalien auf den Stoffwecbsol
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»Uaiton. Die HaniiB«Dg» ainiDt Im HHtel am 14 ^c.
31 pCt. zu; die Alkalisalze wirken also diaretisob.

Kleinere Gaben der Salze veränderten die Aassohei-

dangsgrösse der Hams&ure nicht merklieb, grössere

Gaben setzten sie «Dtsohieden benb. (Leider rind die

Wertbe für die Ai^^-^cln?! ^;ngsgr5sse fm absolnten

Sinne nicht anzaerlienneD, weil die Uarnaäore nach

der eltea, «asiiTerlinigea Metbede der AuflUiiiDg

durch Satzsäure bestimmt worden ist. Ref.) Die

Ammoniakaassobeidung durch den Harn sank propor-

tional der zugefäbrten Salzmenge, Ton 0,99 g pro

Tag in maximo bis auf 0,23 g. entsprechend der zu-

erst 70n Salkowski und J. Münk gemachten Beob-

«ehtang, das« io dem Maasse, als die Aoidität des

Berns ebninimt» Teilend« wenn «llteliieber Hera abge-

schieden wird, auch die Nrij-Aosfobr bis auf j des

Harns absinkt. Unter dem Einflass derZofahr gr&sa«rer

Selzgsben (26 g) ging die HemitellkiiiMbeldeiig

(nach Liebig-Pflüger bestimmt) m 86 te Hwwb-
schnitt bis auf 30 g herab; dasselbe war auch noch

bei 39 g Salz der Fall; weiterhin traten grosse üo-

regelmlMiglNiteii der tiglieben HsiBeteflkiiefnbr ein,

anterAnsteigen der mittleren tSplichor Auascheidangs-

grösse auf 36—37 g; ein weseotlicher Untersohied

wer »lebt n beebeebten, eb dea bebleoeaore eder

citronensaurö Salz genommen war. Die N-Ausschei-

dang mit dem Roth war unter dem Einfluss des Salzes

von 0,7 aof 1,4 g pro Tag gesteigerl; zugleich wurde

<ler K'otb weniger fest, breiig. Dleee Zunahme der

N Ausstossung durch den Koth mag zum Tbeil durch

:>cb!«cbtero AnsaalzaDg des Nahrungseiweiss im Darm
(tttoi Tbeil dtufeb eobneliereo Dnrobgeiif dee weniger

conslstenten Darminhaltes und die infolge dessen un-

vollständigere Keoorplion dea N der in den Darm er-

geeeenen TerdaaavgaeEite beiv. der Bpitbelien vnd
des Darm Schleimes, Ref.) bedingt sein. Jedenfalls ist

die MeliraneBobeidang von H dnrob den Ketb viel tu

193

gering, am die ttinderansfehr venHarnitoif (6 g) in der

eraten Periode der Salzaufnahme zu decken, so dass

man wohl einen entsprechenden Ansatz N ha!tigör Sub-

stanz im Körper annehmen muss, wofür auch die in

dieser Zeit trots der dioretieehea Wirkung erflUgte

Gewichtszunahme zu sprechen scheint. Die Zufuhr

der NatroDSalze steigert die Ka-Ausscheidung; von

8,8 g ereebienea 98 pOL, von 9 g 69 pCt, von 18 g
84 pCt., von 19g 100 pCt., bei noch höheren Gaben

IOC— 150 pCt. im Harn wieder. Grössere Dosen der

Na Salze lassen auch mehr Kalium und Chlor in den

Harn äbertreten, so dass auf diesem Wege dor Körper

zugleich Na Cl und KCl verliert. Bd 9 g Natr. oitr.

stieg die Kaliausfuhr auf 4,8, bei einer von 9 allmälig

bie anf 80 g atelgenden Zvfabr von Natr. oitr. büeste

derKßrper innerhalb 14 Tagen 21,Gg Kali ein. Wäh-

rend also nach Bunge die Zufuhr von Kali Sleigerung

der Na-Aoeeebeidnag inr Folge bat, sebea wir bier die

Ka-Zofnhr auch umgekehrt gesteigerte K-Aussobeidoag

nach sich ziehen. Ein Eintlii':? nnf 'lie Ai3«5eho>dung

des Kalks und der Magueaia durch aen iiara war

niobt in beobaebtea. Maob Eüofahr von Natr. eltr.

nahm auch die Menge der Aetbersehwefelsauren im

Harn um 30—40 pCt. zu. Die reichlichere Zufuhr

von Allnliett fBbrt ca etirkerer Alkalieirong im Derm-
rohr und damit zu einer Zunahme der Fäulniss im

Darm; die reichlicher gebildeten Faulnissproducto

(Phenol, Kresol, Indol, Soatol) traten in's Blut über,

paaren sich mit Sobwofeisänre und treten als Aetber-

sohwefels&uren in gegen die Korm gesteigerter Menge

heraus. In keinem Falle treleo auch nach langem

Qebnncb grdaeerer Gaben von Katr. eltr. irgend wel-

che dyspeptische Erscheinungen oder Slcirungen des

ilgemeinbefindens auf. — Wegen vieler Einzeibeiteu,

liebeaenden der in Tabellen angeordneten Ergebniaie

der etmelnen Vemobe «ergl. Orig.

<*>mlmtoln 4» CMaaMn IMlaim. isia 84. 1. I3
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Physiologie.

AUgemeiue Physiologie, allgemeine Muskel- inid Nei ven-

Physiologie^ Physiologie der Athmung, des Kreislaufs und der

thierisehen Warme

Prof. Dr. GRUEMHAOBN in Königsberg i. Pr.

I, 4llecmf ine Physitlogie mi Lehre rea ien g])rr!r!lcn

KewegiiBgeD, der ReMr|U»B, ScereUt^i itm >lit

Mi Jtf Iffm^

ly t&nddl», tebilMrab der Physiologie äu
Menaoben. 7 Aofl. 1. B&lfte. Mit Holzscbn. Wien.
— 3) Gariel, Elements de phjrsique raedicale. 2 61.

Ivec 535 grav. Paris. — 3) Steiner, J., ürurjdriss

der Physiologie des Menschen. 5. Aofl. Mit HoltscLn.
Leipzig. — 4) StirliiiR. W., Outline) of practical

phjtiology. 'J ed. Witb *234 ilttutr. London. — fij

BDcaasse, G., H»sai du physiologr sjotb^tique. PMie.— 6) Wendt, Noot. ^läasote de phyiiolofie hoadM.
Tnd. per BeneliMd. AfeolSOgnv. Perle. — T) Ben-
stein, UntersucbuDgen aus dem physiologischen
Institut d. r UoiTersitHt Halle. 2 Heft. Mit 8 Hols-
schn. und ^ Taf. Ilalle a. — S) Derselbe, Die

mechanische Theorie de^ Lebens. (Hede.) braunschw.— 9) Dupont, Charles Georges, De la perte de poids

qne ewbi^Qt ies oeden-ea aans l'air etmeeph^riqoe.
TUae de Perit. 1889. 106 pp. (Die Leiehen troekoen
mehr oder weniger schnei! ein.) — 10) Dastre, Ä.,

Injeetions dans le piiritoino comme moyen de rempl&cer
les injeetions danst [(•, v^incs. (Application au cas dt-

laotoM.) Arch. de pbysiol. ä. »er. T. II. p. SSO. —
11) Keehe» W.. Kann die Continaität der Lebensror-

gloge teitveUic aoterbroobeo «erden? Biel. CentnUbl.
Bd. 10 Me. n. S. «78. — IS) Jeeebt, C, (Stnn-
bürg), Appent tar Durcbblataos ieolirter flberlebender

Organe. Arohtr für exper. Pathol. Bd. fß. S. 888.— 13) Blake, ,1 , De.s rapporta entre Ies spectres des

6l^ments et leurs actions biologiques. EiträU des
m^moires de la scciett'- de Biologie. — 14) Verstrae-
ten. C, Moditications de la pression intraabdomioele
peodant les moaTemaots respiratoires. Annal. de le
soeiiti de nid^cine de Gand. T. LXIX. p. 370. —
16} Send mens, Georg, Zur Physiologie der laflbeltigen

Biame dee Sebidele. Denteobe Woebeaeehr. 8.

— 16) Loeb, .1., L'elier Heliotrojusraij'i der Thicre und
seine Uebereiiistimmuag mit dem Ueliotropismus der

FfianieD. Würtburg. — 17) Derselbe, Weitere Un-
tersuchungen Qber den Heliotropismas der Thiere u. 9 «.

(tielioUopiaebe KraamoDgen bei Tbieren.) Mit 1 T»f.

DOd % Heliseha. PlHlR«r'i Arobir. Bd. 47. S. S9t.
— 18) Lewith, Siegmund, Zur Methodik der 0oter^

^ucbun^ des eleelrisehen Leituogswiderstandes derHeat.
Prag Wocbenscbr. XII. Jahrg No. 13. S. 160. —
19) Sarasobn, David, lieber die Fanctionen der Haut.

Dissert. Berlin. (Za<«minenstellung bekannter That-

Sachen.) — SO) Lode, Alois, Beitrage zur Anatomie

and Physiologie dee Farbenwechsels der Fische. Mit

1 Tef. Wien. Sitzungsber. Bd. 109. Abth. lU. S. 130.
— 81) Dnbois, Raphael, Snr la peroeptiOD des ra>

diations lumineuses par la peau cbez h s Proties arengles

des grotte« de la Craniole, Ciimpt. rend. 1". 1 10. No. 4.

p. 338. — "22) Derselbe, .NL.uvelleb rethurches sur

la pri..duction de la lumiire par les animaux et les vi-

gitiüx. Ibid. T. III. No. 8. p. SeS. — 23) Kraft,
Ueinxieb, ZiurPbjrsiologie desFliniDerepitbeU bei Wirbel»

tbiemi. Mit 4 Holn^. PtOgef« Arebiv. Bd. 47.

S. 19G — 24) V er worn, Mai, Studien »ur Physiologie

der Fliramerbewegun^, Mit 3 Holzscbn. Ebendaa.

Bd. 48. S. 14i1. — -T)) Demeny, (},, Da r^U me-
caniqae des muscles antagontstes dang les actes de

locomotion. Areh. de pbysiol. 9. sit. T. II. p. 747.

— H) Gewers, W. &, Motee on tbe fanotions of tbe

aervooi lystett. Lencet Hey S4. p. 1113. — 97)
Schotter, W., De bewegingen van bet zechte gebemelte.

Nedeilandscb Tijdschr. No. 16. p. 893. — 28) Pal.J.
und J. E. Berggrän, Ueber die Wirkun)^' des Opiuiae

auf den Dünndarm. Strioker's Arbeiten aus dem Inst,

für allg. eiper. Pathol. Wien Separatabdr. • J3) Pel,
J., Ueber den Biofloss des Baoebaohnittes auf die Darm»
bewegtuf. Bbendne. Sepentiibdr. — 80) Lüde ritt,

Cerl, Eiperimentelle UotoiadiiingeB fiber die Eot-

stebaeg der Oemperistaltilc IlL Abtb. Yireb. Ai«b»

Bd. 1». S. 1. — 81) Derselbe, Ueber die Wirkooff
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des oonstanten Stromes auf die Darmmusoulatur. Hit

5 BoUscbn. PflQger's Archiv. Bd. 48. p. I. — S3)

Hill, Magcas, Vom Segeln oder Kreisen der Vöf^el.

Seandinat . Arob. fOr Phytiol. Bd. 2. 8. 89. — 83)
Liabreieb, 0., üeber die phjrtiealiiebe FasotioD der
Schwimmblase bei Fischin. Arch für Atiat. Phvsiol.

Abth. S 3G0. — 34) Derselbe, BotrachtunKCn' über

die phyaicaliscben Eigenschaften der Schwimmblase
der Flache. (Das vorige in ausführlicher Darstellung.)

Ebenda». Sopplementbd. S. 148. (Anwendung der

Tbeorien des Gurtesianischen Taoeben auf die Pisoh*

blaae.) S5) Beid, B. Warmoath, Condensed report

«0 MSMMis-iiperiBeato witb Hving and dead menbnuue.
Brit. Jonni. p. 165. — 86) Derselbe, OsBOiii>ei-

periments witb Ilving and dead membranes. With 4 pl.

Journ. of pbysiol. Vo!. XI. p. 312. (Au.^fübrliohe

Darstellucg des vorigen) — 37) Meurer, Franz, Un-
tersuchungen sur Lfisung der Frage üb«r das Vorhauden-

iain speaiAadier Sccretionanerven tür die Nierenabaon-

demng. Inaog.- Diasart Qreifswald. 1889. 88 Sa. —
38) Biel, Manfred, Biii Beitrag zur Physiologie der

Niere. Mit 5 Holischn. PfluRer's Arohir. Bd. 47.

5. 53. — 39) Art hau d et Butte, Action du pnt^u-

mogastrique sur la secrötioti renale. Arch. de phvs.

6. 86r. T. II. p. 379. (Vergl. J. B. 1888. I, S. 171)
— 40) Daatre, A-, Beoherohes sur les variations di-

umai de U iterdtton bUialra. Ibidaaa. p. 800. —
41) Bbraatbal, W. und M. Blitiatain, Nana Var*
suche zur Physiologie des Darmeanals. P83g. Archiv.

Bd. 48. S. 74. — 42) Frankel. Siegmund, BeiUdge
zur Phyaiologie der MagendrQsen. Rbeodas. S. 63.

— 43) Sch&ti, Broit. lieber örtlich ä^cretionahemmende
und secretionsbefördernde Wirkung. Arch. f. ezperim.

Pathol. Bd. 37. S. 203. — 44} Langley, J. N.. On
tbe pbf*Iolof|7 ef tba aalifaiy aeeretioa. Jonra. of

phT^eL Val. ZI. p. 123. — 45) Wertheimer, B.,

Beoherehes sar lea propri6t^s r6flexes du ganglion aoos«

maiillair«. Arch. de physiol 5. s^r. T. U p. 529.
— 4(j) Mou-ssii, (d'Alf^Tt), Ut- l'inner^ation des gtandes

parotides chez les,»nimaux I im 'iques. - i i ri«;

des nerfH cx^to-sOcnitoires. Mii l Taf. Ihid p. B3.

— 47) Bohr, Christian, Ueber die I.ungen^tbmuug.

Soandinar. Arob. f&r PbyaioU Bd. 2. S. 386. (Ans-
fSbrlinbe DantellQog der fn Tonng>^gangeaea vorlilulgaB

Miltheilungtn ni> dorpclegten AnschaunRen. Verjjl. J. B.
1887. I S 171 uüii 1883 I. S 165.) — 48) Der-
aelbe, Sur la respiratioD pulmonairc. Compt. rend.

T. 110. No. 4. p. 198. (Erneute Vertheidigang der

Anaieht, dass der Longengaswechael nicht auf Oes-

diAiiiea beruht, sondern aaf aioaraaeretoriMbaa Faoo*
tiaa dat Lnngengewebos.) — dQ Slaiaa, A., Dia
AthemgrSsse des Darms and seiner DrQaen. Arch. für

Anat. Physiol Abth, Supplbd. S. 164. — 50) Brei-
sacher, Le

,
U itrrsuchunf(on über die Glandula thy-

reoidea. Ebendas. S. Siü^. — 51) Tizzani, Guido e

Eugenio Centanni, Sugli effetti remoti della tiroidec-

tomia nel cane. Arob. per le scienze med. Vol. XIV.
No. 15. p. 315. — 52) Ewald, J. Rieb, und John
Eaekwall, Dia Folgan dar EiatimtioB der ftdiild-

drVae aa Taabea. Bfalog. Oeatrslbr No. IT and 18.

S. 568. — 53) Dieselben. Kxstirpation der Thyreo-

idea an Tauben. Mit 1 Uolzschn. l'rtüg. Arch. Bd. 47,

S. 160. — 54) Springfeld, Blutserum der Anguilla

volgaris. Deutsche W&cb. 5. 340. — 55) Gabbi, U.,

Le cellule globulifere nei loro rapporti alta fisiologia

dal aaap» ad alla pategaaeai della «aamie primitive.

Speriaaatale. Ottobre. T. 66. p 860. — 86) KSppe,
n , Die Bedeutung des Lymphstri m-s '"ir Zellentwicke-

lung in den Lymphdrüsen. Mit 1 Taf. Archiv für

Anat. Fbys Abtb. Supplbd. S. 114. — 57) Blake, J ,

Sur une action physiologique des aela de thalliam.

Compt. rend. T. III. No. I. p. 57. (Seltsame Ver-

aaobe seltian gedeutet.) — 58) Siteungsberichte der

GaaallMbaft Batnrfmabaadar Franada an Berlin. 10Nrn.
" 59) SitnagabBridita dar pbyaiealiioli-madieiaiaabaB

GeaoU-schaft zu WQrzhurg. — 60) Huuter. W., A mc-
thod of raisioK' tho specific gravity of the bluud. Journ.

of Phyfiol. Vol. XI p. 115. — 61) Paton, D. Noal,

Obsarrationj on tbe oonpoaitioB and da« of Cbjla fron
Iba tboraaio daot af «laa. Ibid. p. 109. — 6S) Hedia,
S. G.. Der ffaematokrit, ein neuer Apparat zur Unter-

suchung des Blutes. Soandinav. Archiv für Fhysioi.

Bd. II. p. 134. — 63) Derselbe, Unta^uabaagaa
mit dem Haemsfokrit Ibid. p. 860.

Dass die Conuauital der Lebensforg&nga
tattwatlig vdlUg aotarbroobao wardaa kdaaa,
mit anderen Worten, dass es einen wirklichen Schein-

tod gebe, bestritt Koob8(l]) für alle Lebewesen,

sofaco tia das Bi«, Sanaa* oder Sporenstadiom tbar-

standen hätten. Er zeigte insbesondere im Gegensatz

zu abweichenden Angaben, dass wirklich eingefrorene

Tbiere (Frösche, Tritoaen , Kröten, Wasserkäfer und

Wasserschoeoken) durch Auftbauen niemals mehr iaa

Lfben zurückgerufen würden, sondern todt bleiben.

Von Interesse ist hier die Beobachtung, dass die bei

-|- 1 *, + 8* und 0* triga bawaglibbaa PrBseba aad

Käfer bei — 4" sofort in grosse Erregung: geriethen.

Die Frösche «sprangen immerfort in die Uöhe, die

nfar naohtoa Tartneba Ibrttnfliegen , Ua aub aiaor

Stunde auch die st&rkaten Exemplare hinsanken , am
dann schnell ganz harlzufrierea". Sporen undSamen-

korner liessen sich dagegen, ohne ihre Keimfähigkeit

aiatabSMan, danb Anatioeknaa im laaraa' Itaame in

einen Zustand überfahren , in welobeni auch die

feinsten iiilfsmiltel keine Spur eines StoffweobseU

aaebtawaiaaa gastottatoa.

VerStraeten (14), der an das Vorhandensein

eines besonderen i n t r a a V' d o ni i n alen Drucks

glaubt (vergl, dagegen J.-B. 1888. I. S. 167). sah

daaaalbaa ia dar MahrtabI dar Filla bain Haaacbaa

während der (normalen) Exspiration waebsen, wribrend

der Inspiration abnehmen. Als Orte der Druckmessaog

diaataa bald die Magen hohle, bald dia des Danas,

bald die Peritonealhöhle selbst. Zur Erklärung der

Dr'5cksteigen!ni? bei ErscMafTuDg des Zwechfells

oituml er nictii etwa das Staltfindeo einer acti?en

bapifStioasbavagOBf dar Baiudimaskaln in Ansprnob,

sondern er stellt sich vor, dass die Höhenabnahme

des Bauchraums bei herabsteigendem 'Zwerchfell über-

compensirt warda darob dia glaiebsaUiga Braftaa*

snaahme in der Ansalzebone des Zwerchfells.

Sandmann '15' kam nach Darlegung der ver-

aohiedenen Ansichten, welche über die Bedeutung

dar laftbaltigaaRiamadaaSebidals bastabao,

zu dem Ergebniss. dass die 'Nebenhöhlen der Nase

rudimentäre Organe sind, derea eigentliobe Bestim-

mung, dia Aafaabma TOa Rtaebwatataa, bai der Röok-

bildnng das Riaohorgans geschwunden ist. Sie hätten

ihre Bestimmung üborduaert, weil sie den bei der

EntwickeluDg an Länge zunehiuendeti Vorderschädel

arlaifllitartMi. Dia RabaabdbloB das Ohras diaataa als

Schalidänripfer der eigenen Stimme.

Weitere Untersuchungen von Loeb (17)

Qbar dan Hanolroplsnos dar Thtara argaboa

aocb (ardan Heliotropismus festsitzender Arten Heber-

aiastimmaag mit dam von Sacbs an Pflanzen nach-

13»
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gewies«nen Gesetz der Orientirung nach der Richtung

des Lichtstrahls. In einem Aquarium tobende Serpu-

liden and Hydroidpolypen, die der Structur ihrer dem

Liebte amgwelzten Organe entsprechend wie radiäre

Organismen auf Licht and Schwerkraft reagiren

mäsaen, atellleo die Symmetrie • Axe de« radiären

OrgtitB dsrnnd in dl« Riobtnng dM LtebUtrahl«, wi«

radiäre festsitzende Pflanzenori^.ine. und wie bei fesl-

sitzenden pflansliohen Organismen bewirkte auch bei

den erwihnttoThieren einseilige Bestrablaog dauernde

htUotlopifOlie Krümmungen. Binige Arten festsitten-

der Thiere erreichton diese Krümmang, wie viele

PflanzMi, nur durch Wacbsthum (Sertaiaria, Enden-

drimn, S^rpnla naeiokto), SptrognpMs 8paU«tMii{i,

ein grösserer mariner Ringelwurm mit biegsamer

Wohnröhre onmiUelbar durch Eigeabowegnng, ähnlich

alio wie aaek getriiee aittGeleBlm TenetaeiieFfltMei-

organe die helietrepisohe Orientirung ohne W«Al-
thumsänderong Tollzieben AI'? solche dufh äussere

Ursachen (Licht, Scbwerkrali, Fiacuencontaot) ein-

dentif beelimiDten Bevegongifoiglnfe, Meh «eon

sie bei höher entwickelten Thi^rfn arjftrptepj dürfen

saob Loeb weder von dem Walten eines Willens, noch

TOii dem einee hitiDoit abhängig gemacht, sooden

irar als physioalisch erzwungene angesehen werden.

Als motorischen Abschnitt des Reflezbogens, auf

welchem die Erregungen des Optioos zu den eontrac-

tileo CbronatoploTeD der Fischhaut (Porelle» Aal,

Barsch) gelangen nnJ den von der Belichtung ab-

hängigen Parbenweohsel der Fische bewirken,

enaittelU Lede (80) dea Baoobelraiig dee Sympatbi»

cus. Elortrischo Rückenraarksriiizungen behielten ihren

verkürzeoden Einfloes aaf die verästelten Chromato-

pbona treti KaricdarübeebDeldang nnterbalb deaRda-

orlM ud rerloren sich erst nach Durchschneidang dee

Banchsyropatbicns. Reizlähmend wirkte au'-h Curare.

Goldpräparate der Kückenflosse von limbra Krameri,

Per«a dafiatllla ood Saimo dut» seigtea dineteUtbei^

gänge sympathischer HetTenfasem In dae FntfvlaniM

der Chromatophoren.

Dnbole (Sl) itellte Beliebtaafeveriaeb«
mit Proteus anguineus an und fand, dass dieser

sowohl mit seinen rudimentären Augen als auch

mittelst der Haut (namentlich an Kopf und Schwanz)

bell uod donkel zu unterscheiden vermag, dass Jedeoh

die dermatoptische Empfindlichkeit der Haut etwa

doppelt so klein ist, wie die Liobtempfindticbkeit der

Augen.

Derselbe (22) prüfte das Verhalten des mit

Salxwaaser TerdönnteD leuchtenden Schleimes
BOtrie der Itaabteoden Miereben Ton Pholas

daetylna gegen dl« Polwirkungen oonstanter Ströme.

Das Leacbten erlosch im Bereiche beider Pole. Am
positiven Pole konnte es durch leichtes Aikalisiren des

eaoer gewordenen Eleotrolyte wieder bemigemfen
werden, am negativen durch Luftzufuhr, wurde dort

also durch das Auftreten electrolytisch abgeeohiedener

Slore, bier dnreb dae um redooirMidem nnd O'TW-
drängendem H unterdrückt. Schwieriger als mit dem
leuchtenden Sebleim gelang der Vetsaob mit den

leuchtenden Microben. Hach D. wäre es kaum aa-

gänglich, das Leuchten als das Ergebniss eines ein-

fachen Oxydalionsvorganges anzusehen, es wäre viel-

mehr ein echter Albmangsfeiganf, d«r ta seiner Ab-

wickelung eines alkalischen, .sanenloflfbaltigeii bttd

wässerigen Mediums bedurte.

A«f Anregung von GrfiUner prfift« Kraft (93)

einige für die Physiologie des Plimmerepithels
bei Wirbeitbieren wichtige Verhältnisse. Seiner

Darstellung gemäss vollzieht sich die Flimmerbewegung

in Form einer in der Richtung des wirksamen Schlags

fortschreitenden longitudinalen Welle, besitzt da^

Piimmerepithel eine ausgesprochene mechanische Er-

regbarkeit (betspielewoiae eab er bei nleroeeopiseber

Betrachtung abgeschabter Flinimerzelten aus der Luft-

röhre vom Rinde, dass zwei Zelireihen, wenn sie im

Plüssigkeitsetrome nttter gegenseitiger Reibung ibiw

Haarsäume an einander rorbeitrieten, ihre bis dahin

in völliger Ruhe befindlichen Wimpern aufs kräftigste

in Bewegung setzten) und beruht ferner die Coordi-

natioo der B«wegnnf «af einer inner««, foo Zoll« xo

Zelle sich fortpflanzenden Reizübertragung, bezw.

Keizleitang. Die eleolrisohe Erregaog eobiea gleich-

teitig an beiden Polen vor siob an geben.

Eine neue Erklärung von der Coordination der

Flimmerbewegung gab Verworn (24). Zu seinen

Versuchen benuute er nicht die nur microscopisch

siobtbareo Flimmertellen der Wirbeltblei« und der

Wirbellosen, sondern die ihrer Orössenentwickelung

halber schon mit anbewallnetem Auge gut zu beob-

aobtenden Flinmerplatten der Rippenqnailen (BeroS

ovata, Euebaris muUicornis, Cestys veneris). Er fand,

das« einfaches Festhalten einer der ans sabireiohen

Plinunerftdon lasaonengeseixten PUmDeirplittebeB

einer einzigen Zelle, also ein rem äusaerliober, di«

Zellsub'^tsnz in keiner Weise schädigender Eingriff ge-

nügt, am die von -oberhalb der an ihrer Bewegung

ferbinderten Zolle berablanfmde Seblegweiie «n «nter^

brerhrn. und widerl (<c;(e mit di?'^": Thatsache nicht

nur die Annahme einer Erregnngsleitung von Zelle su

Zell«, ««nd«m «ntwiek«lt« ane ibr aneb di« n«n«

Theorie, dass unter normalen Verhältnissen jede in

der Reihe höher stehende Fümmerzelle die Eigentbätig-

keit ihres tiefer stehenden Nachbartlements verhindere,

das« das Mittel zur Hemmung rein mechanischer Natnr

wäre nnd jedesmal erst durch die Flimmerbowegnng

des bt>ber stehenden Elements aufgehoben würde, and

das« sebliesaliob nnr dem Anfaagaeleinaint joder Plbn«

merzellenreihe ein« nnbe«ebrinkt«An(enoiBt«sa«rkaanl

werden dürfte.

AnbnSpftnd an di« illaren Be«laAtnntea r«n

Beaunis (vgL 1. B. 1889. t. S. 181) bei i«a«oto>

rischer Erregung bestimmter Muskelgrnppen von

Thieren, untersuchte Demeny (25) das Verhalten

der Antagoniato n im Falle wUlkdrliob oinfeleitoter

Bewegungen beim Mer?:hr'i. Benutzt wurden von

ihm aosscbliassUcb die Beuger and Strecker des Vor-

donrm«, also die Mnsenlator de« Oborarmi, deren

Bäaohe in geeigneter Art mit üeherfaagnayforrieb-

tnngeo reiaebon wnron, am ihre An- nnd Abiobwol-
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long wlhrrnt^ TbitigWt und BTaehtoffaBf ta fM^
zeichnen. Allgemein fand sieb, dass keine willkürliche

eiofacbe oder Daaererregang der einen Moskelgruppe

obne Hitbetheiligung in «ndero antagonistischen ver-

liaC Srschlaffang der Antagonisten erfolgte nar, wenn

der geplanten Bewegung mechanische Wiederst&nde

entgegengesettt wurden, d. b., wenn nrnn die natür-

lieliMi RvgalatoNB dw Bewvgvngt «Iwn die rate*

g nistischen Mn*keln, durch künstliche ersettte. Die

Uittbatigkcit der Aulagonisten bei den DAtärltoben

Bewegungen wsr eine glei«bteitige, wenn di« Bewe-

gung mit geringer und einfacher Qesobwindigkeit

rerlief; bei den l3owftgnngen mit wechselnder Ge-

schwindigkeit etile das öpiei der Antagonisten dem
Aafhören oder der Richtaegeinderuiig der Bewegong

seitlich ein wenig roran.

Wenn die bei Tbittigkeit eines gegebenen Muskels

oder Mnsbelsyeleiiis stets siittbltlgen AoUgeoteteii

durch die wirklich ausgeführte Bewegung, d. h. also

bei Abstandsvergröseening ihrer Anheftungspaokle,

gedebnt werden, se bat man es, wie Gowers (26) in

seinen Benerknngen über die Functionen des

Nerven Systems aosfährte, mit einer tbetsächlichen

Ersoblaffoog der gedehnten Aategenieten zu thun,

deren spinete ütspmBgeeentienm Seiten der dnreb

di> Dehnung erregten sensiblen Mnslnlneivea eine

Erregungshemmunt; eriitlen.

Sebntter (27) besobrieb die fipreeh- und Sing^

Bewegungen des weioben Geamens TOn einer

Frau, deren rechter Nasengang in Folge Fortoabme

einer Geschwulst weit geöffnet war und die EinfQbrang

eines Beebaebtnngsepiegels ven 1,5 mm Dm. in das

Cavnm phsTyngo-nasale gestattete. Wie Andere, :>o

Mb aacb er den Fassarant'aobeo Querwulst beim

Aosspieoben aller Teeale and WtlelToeale mit Ans*

nähme von ni und n entstehen, fand die Höhe desselben

(2 mm) »ber nicht so bedeatend,- wie einige «einer

Vorganger. Za einem fSUigen Absohlnss T«n Hasen*

nnd Racbenböble schien es ihm beim Spreeben nnd

Singen nie zn kommen. Beim Ar>geb«n von a verengt«

•ich der Spalt zwischen beiden Höhlen zwar in der

Mitte^ nnd beim Angeben von e i e n seblesi er sieb

sogar daselbst, immer jedoch blieben seine Randstücke

«Seo. Ueber die Einstellung des Gaumensegels gab Sob.

an, dnss es beim Ansspreohen tob n eben ebeiialb des

Bodens der Hasen höhle sichtbar werde, beim Ausspre-

chen von e i 0 n mehr und niebremporsteige. Beim Aus-

sprechen aller Consunaoten stand es horizontal, ein wenig

nnterbelb des oberen Randes der Tabendffooog, ans*

gproniirn Vfi ' iitI ij, \m deren Erklingen die Stei-

gung geringer war. als bei m und n, und aoaserdem

noeb eine kleine Sobwelinng an der Basis nvolae neu

bintotrat. Den Sobluss der Untersuchung bildet eine

Besprechung der Arten und des Nutzens von Obtnra-

toren bei Nasen- Hatibenspallen, auf welche hier nur

Ungewiesen «erden kann.

Pal u. Borggrün (28) wiesen die Hemmungs-
wirkong des Upium auf den Dünndarm (Jeju-

nnm nnd Oenm) in der Art naeb, dnss eis Banden mit

boebdnntisoknittsnsm Bnlsmaik eine ulttleie Onbe

TOB Bxtract. opii aquos. in die Vena jugnl. {[yielilea

und sodann feststellton, dass die zunächst erhehlich

verringerte Darmwirkung der Vagusreisung aomittelbar

oaob Durohschneidung der Splancbnioiwieder tonahn.

Utk der Hemmungseinfluss des Opium besteben blieb,

wenn das Rückenmark itnterhalb des zweiten Brust-

wirbelsdarobacbnitten wurde, dagegen eine bedeutende

Abediwldinnf orfobr, wenn bot sosst nn?erietstem

Thiere eine Auslösung der Mark'^trecke zwischen 6. Hals-

aod 2. Brustwirbel stattgefunden hatte, so nahmen die

Vff. an, dass eben dieser Riokenmarkebssirk das dem
Opiumeinfluss unterworfene Darmbemmoogsoentram

enthielte. Ob noch tiefer gelegene Hemmungsoentren

von untergeordnete! Bedeutung vorbanden waren, Hess

sieb mit Bestimmtheit nicht aasschliessen. Sicher war

nur zu erkennen, dass das Opium auch nach Durch-

scbneidnng der Splanchnioi noch darmberubigend, ob-

flobon in ganz geringem llaasie, wirkte, sweifelbaA aber

blieb, ob diese Wirkung auf einer immerhin möglichen

Erregung peripherer Nerven oder auf einer solchen

untergeordneter Centm berabte.

Den linflnas des Baucbsohn ittes auf die

Darmbewegung bezeichnete Pal (29) als einen

hemmenden, weit eine durch die unverietzte B»uch-

wand «nnristrter TUei« (Rands, Ennin^n) siobtbare

Peristaltik durch den Banchschnitt immer zum Stül-

stand kommt und dorob Reisoog der Vagi anmiiielbar

naob geeobebeoer liMfouBg der BanebbSble nnr

mangelhaft, dagegen deutlich, häufig 5^ogar lebhaft

80—30 Minuten nach vollbrachtem Eingriff angeregt

wird. Aus seinen Beobachtungen derDarmbewegungen

bei Kaninchen mit unversehrter Bauchwand folgerte

Pal weiter noch, dn-??! i^pt Vagus der bewegende Nerv

nicht allein für den Dünndarm , sondern auch für den

gfdaseren Theil des DldNUurms wlio.

In experimentellen Untersuchungen über

die Sotstebung der Darmperistaltik bediente

sieb Liderits (30) zur Berrorrafang der Dnrmbewe-

gong sUU des früher (vgl. J.-B. 1889. I. S. 171)

geübten Verfahrens örtlich begrenzter mechanischer

Heitungen jetzt der Unterbrechung de» Kreislaufs inner*

balb begrenster Pamiatreoken. Aus den Vorgingen,

die hei örtlicher Reirung smDarmrobre abspielten,

hatte er entnommen, dass der excitomotorisohe Nerven-

apparat der Barmwand niebt bloss an dem Reiierte

in Erregung geräth, sondern auch noch darüber hinaus

nnd zwar vorzugsweise pylornswärts in einer mit der

Stärke des Reizes und dem gegebenen Erregbarkeits*

grade wechselnden Ausdehnung, dass dieses Aufwärts*

streben der Erregung jedoch nur dann mit Deutlich-

liobkeit hervortrete, wenn die Reizung eine Contrao-

tlon der RingmoAeln so Wege gobmeht babo, nnd

dass endlich jenem excitoraotorischen Nervenapparat,

ähnliob wie der grauen Substanz des Centrainerven-

systems, das Vermögen {nnewohne, die in Ilun ent*

standenen Erregungen zu summiren. Die Vorginge

bei Her über längere Strecken des Darms rerbreileten

Reizung durch Biutsperre deutete L. dabin, dass durch

stirksto Sommirang der Eixegongen nm pnsimalen

Inde den blnüoeren Bnrmsegmonts dno blenelbst be*
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gittBMd« «Bd p*riflUUiioh sbwirl« Mbf«lt«nd« Co«-

traction der Ringmuskcln eingeleitet werde, di« bei

Anwesenheit voa Darmiob&lt dieseo an d»* aniere

End« dM DuntttaoliB traibL Vlobtlg sohsiol di«

B«olMohtwif , dass , wenn beim lebenden oder beim

eben gestorbenen Thier (KaUe) die verscbiedeneD ört-

lichen Daimieiznngeii aafsteigende DarmTereogeruog

h«mmCra, «Istg» Zait (fröbaataD» atwa SO Minutan)

nach dem Tode die dem Abflüsse der Reize daroiab-

wärts enlgegtoalebenden Hemmangen aohwinden und

ein« aof Rcftong erfolgand« RiDfantthaleoatrMtlon

dann auf- and abwärts mit gleicher Kraft fortschreitet,

ja sogar den ganzen Dünndarm abwärts bis zur Bau-

hini'schen Klappe, aufwärts bis zum Pylorus daroh-

modern kann.

Derselbe (31) erkannte eine zweifacheWirkung

des constanten Stromes auf die Darmmuscu-
Utnr l«b«nd«r W*raiblAI«r (KMlnohtn, ll««r>

schweinchen, Kalze). Die eine mehr örtlich beschränkte

trat beständig und schon bei Zuleitung verhältniss-

mlMig Mhwadkvr Strtm« «vf and li«H riob auf «in«

dlraota Erregung der Darmmnscnlatur , sowohl der

Länf?s- als aur^b der Ringfaserschicht, aurfiokführen.

Zur LrzeuguDg der anderen, unter Umständen aus-

bI«ib«BdMi, bedurft« «s im «llgaB«iB«n grSasarer

Stromstärken. Wenn sie überhaupt beobachtet wurde.

SO erschien sie fast ausnahmslos nat bei Schliessung

der K«tt«, gleiehvial »ber, «b d«m Darm (bei sogen,

unipolarer Reizmethode} die positive oder oegati?e

Electrode anlag, und stellte beim Kaninchen und Meer-

schweinchen sich in ausgeprägten Fällen dar als eine,

mtbrere Centimeter weit auf- und abwärts an dar

Electrode sich erstrecl«ende Contraction der Längs-

mufikellage des Darme^s mit nachfolgender ausschliess-

Itoli od«r nrwiegend pytotiuwiiia wrlaafander Oba*

tradion der Ringniascolatur, bei der Katze als eine

entweder auf- und abwärt« gleich weit oder pjlorus-

wirta weiter ausgedehnte Contraetion der Ringmoakeln

allein. Im Gegensatz zu der ersten auf directe Muskel-

erregong bezogenen leitete T.. diese zweite aus «iD«r

Erregung der Nerveuapparate des Darmes ab.

SergflUtig« osnometrisoh« V«r«uehe mit

todien nnd lebenden Membranen stellte Heid

(35) an. Von Apparaten kamen zar Anwendung in

«tnigen Fill«n das g«w6hnll«b« Datroeh«t*8oh« Oano-

meter mit unterstützter Membran, sodann aber eine

neue Form deaselban (0elr«rdrängangs-0ämömet6r), in

welohen der oamotisolie Wasseratroai ein gleichen To-

lumen Oel austreibt und in ein kleines Gefäss entleert,

dessen Anfangs- und Endgewicht zum Beginn und zom

Schluss der Beobaobtaogen die Grosse des osmotischen

Stronea anaaigt. Ab Raglatrirmeikad« bwifmt« aleb

der Vf. eines zwe''l!entsprechend eingerichteten photo-

ohrODOgraphiscben Verfahrens. Di« zam oamotischen

AostaQsch gewähit«n PUlMigl[«it«n b«atand«n ans

physiulogiscbar Keobsalzlösnng einerseits und einer

5proc. Glycoselösung in physiologischer Kochsalzlösung

andererseits. Pur die lebeosfriscbe Überbaut dea Fro-

aohes wurde, entgegen der älteren Angabe too Mnt-
teucoi and Cimin ernitUlt, das« di« Olffnaion des

Waaae» aiati l«icblar in d«r Biohtnng ron anasen nn«l

innen durch die Haut als in umgekehrter vollzog, in

der abgestorbenen Bant hatte dagegen die Richtung

von innen naob anaaen d«n Vorsag. Zw Brklirung

dieses Uotersohieds in dem Verhalten der todten und

lebenden Haot nahm R. das Vorhandensein eines der

lebenden Haut eigenthümlicbeo selbständigen Wasser.

anaaek^daagsvaroiQgens an. duroh welches Wasser von

der Epithelseite zum Rfndegewebslager gefördert wfirde,

ein in gleicher Richtung verlMfender Diffasionsstrom

gegebenen Falle alao etatlrkt «rerdon mSael«. Aaf
Zusatz von 0,1 pCt. Alcohol zu den osmotischen

Fliissigkeiten nahm die Gröne des nach aaswärts ge-

liolilelen eemotischen Waaseralroms in, aufZomisohung

ron Obhmformdampf dagegen ab.

Menrer ^37) durschschnilt bei Kaninchen sämmt-

licbe Kerven der einen Niere und verglich nach ein«

getfotOBor Q«n«eang dsr Tbi«M daa orbalten dar
nüroialeii und der entnervten Niere bei der

Ausscheidung von indigo -schwefelsaurem Natron. Es

worden steta 5 eom ein«r coneentrirtan Lfisung d«s

genannten ParbstoiFs in die Vena jugal. einlaufen g«*

lassen und gefunden, dass das Maximum der Secretion

bei der gesunden Niere auf 40 Minuten, bei der ner-

renlosen auf etwa 20 Minuten naob dar Intasien fiel.

Da diese Thatsache leicht aus dem hyperiimischen Zu-

stand der entnervten liiere in Folge Lähmung der

VasoooBstrieloion w «rklirea war, In Debrfgen abor

der Absonderuiigsvorgang des Farbstoffs keine Ab-

weichung von der Korm erkennen liess, so entschied

sich M. gegen da« Vorbandensein specifischer

Secretionsnerven der Niere. Abweichend ferner

von Heidenhain, der die FarbstofTabscheiduog auf

das Epithel dar gewundenen Caoälcben und der breiten

Sebl«if«a«eb«nk«l b««flbrlnH«, aprasb H. di«ao Be-

fähigung auch dem Capseiepilhel zu, dessen Elemp- t ?

wahraohoiolich d«8 ParbstofEs sich zuerst bemächtigten,

abar aaeb laarot entledigten.

Ein Beitrag zur Physiologie der Niere von

Bial (38) brachte eine Widerlegung der alten Angabe

V. Wittioh's wonach die barnsauren Salze der Vogel-

niere in den das Lumen der Mtoreneaailftbaa begren-

zenden Bpitbelzelien abgelagert sein sollten. Im Wie-

derspruch damit fand B. das Vorkommen dieser Salze

aaaaeblieeslieb aof daa Lomen der Barnoaolleb«n bo-

schränkt. Anders verhielten sich inJes5t»n die Nieren

wirbelloser Thier« (Hellz pomatia), bei denen das ab-

geschiedene Gnsnin tbataleblieh intraoellalir aaftrat.

Hinsichtlich der endlichen Entfernung des Gnanina

bestritt B. die Behauptung Vogt's and Young's.

wonach die Coocremente sammt ihrem celiulären Trä-

ger abgeataaaan wftrdon, nnd pfliobtete violnebr

Mf -If^! hei, der sich für einen Austritt der Concre-

mente aus der Zelle erklärt hatte. Naob vorsichtiger

LCraag dar OonninoonoioBanta blieb an ibrer Stalle

st«ta «ia organischer, durch bestimmte FarbstofTreao-

tionen ausgezeichneter Rückstand im Zelljirnloplasma

übrig, von dem der Yf. unentschieden liess, ob er als

Vorliafer oder lo Folg« dar Oaaalaabadioidoag id dem
Pfotoplaaaia der Drfiioualla «atstab«.
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Ueber die t&gliobeo Sobwaokuogen der
G all ensecretio n unterrichtete sichDastre (40) an

einem in denkbar regeimässigaten Verbiltniueo nnter-

baltontn Oalltnistelhaaile. Er find einen aelir fleteb-

förmigen Verlauf '.1i>r GallcuabsuiiJerung, Die a'il

Aaanabme der l«acbtxeit stete von zwei xu zwei Slon-

den «ufgefaDgenen GillenmeDfcn wi^en unter ein-

ander nur um V7 oder ^/^ in VHtolwertbes ab.

Nicht«de8towf»nip?r rcigle die Tageacorre der Gailen-

•beeoderDOg zwei Maxioia, ein Morgeomazimam (9 ü.)

«od «in Abeadnudinniii (9 oder It V.), Dnweaendleh

für deti Betrag der Gallenabsonderung schien derZeit-

punkt der Mabrnngseiofnhr and die sich nnmittelbar

uneblieMende erdaanogMrbeit. Dagegen begrün-

dete D. die Annahme, dass der Binflass der Mahlzeit

auT die Grösse der Leberausscheidang sich erst nach

Ablauf von 10—12—14 Stunden bemerklioh machen

.dfirfte, wenn mit der vollendetea Absorption der Vor-

dauungsproducte diese zu ihrer ferneren Umsetsong

das Eiogreifeos der Lebertbäligkett benötliigt wären.

Anageacbieden «niden vUimd 84 Standen Im Mittel

24*1 Galle von ebeofnlb In Mitld t,0]S6 tpec.

Gewicht.

Beertnffenbett and MengenTerfalltniu dee von

Bernann (rfl. J. B. 1889. I. S. 146) in isolirlen

Darmsohlingen angetroffenen Inbaltä bestimmleD

Kbreotbal und Blitstein (41). ihre Versnobe
tmr Ph jaittlogie des DnrBonnnls ergeben, deas

jener faecal riechende Inhalt aus der Eindickang eines

r»iobliohen,arBprünglicb dünnflüssigen and mit grosaen

Menfeo nbg«iito»enen Dnrmeplthele eieetsten Cr«

gusses berrorginge, den aie anbedonkli>h als Derin-

secret bezeichneten, und dem ausser den bereits ge-

nannten Pormbeslandtbeiien zahlreiche Coccen und

Baeterien nebst einzelnen CaCO,-Ci}atnllen beigemengt

waren. Weil ähnliche Iiihalt5[nassen aur'i nar-h An-

legung eines känsUioben Afters in dem aateibalb der

Pistetdftnanf gelegenen Darmrobr geAindeo müden,
hielten die VfT. es für nahezu gewiss, dass sie es mit

normalen nicht pathologischen Aasscheidungen zu

tbon bitten, die geeignet wären, fiber den Betrag aaf-

tuklären, so dem sich die Darmwand allein and selbst-

ständig an der Kothbildung betheiligl. (Einen wirk-

lieben Beweis daffir, dass es sich um keine paibolo-

giaobe daieb den stagnirenden nnd bnlenden Dwrm-

schleim als Rei^ hervorgerufeno Bpilhelubstossung

handle, rermtsst Jedoch der Ref.) Nach ihren Wä
gungen wSrde die Ketbmenge (im Trockengewicht),

die der Dünndarm für sich allein producirt, sieb auf

ca. 70 pCt. derjenigen bp>!nnfpn. die der ganze Ver-

dauaogsoanai nebst den zugehörigen grossen Drüsen

bei Reieelikeet naob Miller (Zteebr. f. Blol. Bd. 90.

S. 343) bUdet

Oegen die von üeidenhain angenommeoe

fanetfamelle Veraehledenheit der delo- nnd adel«ale^

phen Zellen in den Magendrüsen erklärte sieb

Frankel (42). Denn erstens bildeten die delotnor

phen Zellen des Frosches, der überhaupt der adelo-

norpben eutbehrt, nicht nar Säure, sondern enthielten,

wie Sitc»«tiTfenaobe der Megeaeebleinbaat lehrten,

sowohl Pepainogen als aaeb bewirkten sie eine rasehe

und vollständige Verdfiranrr yon Fibrin, wenn man
dieses in Tällaäokoben eingesohlosaen in die Uagen-^

bSble von NegenflstetArleoben braebte, deren Oeso-
pl.agjs zurFernhaltung seines ebenfalls pepsinfübren-

den Secreta vorher an der Cardia abgesperrt worden

war, nod sweitena ffirbten sich naob intrarenSser In-

jection von Sänrefnchsin beide Zellarlen in den Magen-

drüsen von Hunden und Kaninchen, woraus allerdings

nichts Sicheres über den Ursprung der Säure in der

^ea «der an deren Zellenart m entnehnen wite,

woraus aber jedenfalls die saure Reaction beider wäh-

rend des Lebens hervorginge. Von saurer Reaotion

fand F. endlich auch die Pytomsiellen.

Zar Beobachtang örtlicher Drösenwir-
kungen,sei es secretionshenimender,s«i es seoretions-

fördernder, empfahl Schütz {43; als das geeignetste

Object die Prosobbaat. Cr fand eine grosse Aosabl

von Stoffen ,^Me lallsalze, Säuren, Gerbstoffe), die an

den Drüsen der Frosobbant und der Schleimhäute

eine mehr oder »Inder augesprooheae, standen-, bis*

weilen tagelang anhaltende Secretionsverminderung

bewirken. Aebniicb verhielten sich auob die Chloride

des Caloiums nnd Barynms. Fast allen diesen Stoffen

war die Fähigkeit eigen, schon in greilSf Verdünnung

Globuline zu fSllen. Umgekehrt v^rursaobten die

Alkalien, alkalischen Erden, die alkalisch reagirendeu

«nd viele nentral reagirendo Sslia der Athalien, die

vielwertbigen AlcohnV ""odann sehr zahlreiche Inrh

tige (z. B. Aeiber, Senföi; und einige niobt flüchtig«

als Retnnittel bekannte Stoilb (t. B. Phenol, Salicjrl-

säure) in geeigneter Concentration Secretionsvermeb-

rung. In beiden Fällen handelte es sich wesentlich

um eine unmittelbare, vom Nervensystem und Blut-

kreislauf nnabhlnglge Beeinflnsenng deraeoenlreiideD

Elemente.

Darob Benatauog eines eigenartigen toxischen

Verhaltena dee Mieotlne gegen periphereOangKeniellen

(s. diesen Bericht II ) V&wios Langley (44) den für

die Physiologie der Speicbelseoretiou nicht

ttovichtigen Satz, dass die für die SabmazUlardrase

bestimmten Secretionsfasern der ChOKda tjnpaai gar

nicht mit den Ganglienzellen des sogenannten Gan-

glion submaxillare, sondern mit den am Büus jener

Drüse friegenen (vgl. J. B. 1888. 1. S. ]70) sosan-

menhängon wHhrend die Zellen des Ganglion sub-

maxillare im Vereine mit andern über die Oberfläobe

der Sablingnaldrflse lerstrenten den fBr diese Drfiae

bestimmten secretorischen Chordafasern zugehören.

Wertheimer (4b re^to 'üe alte StreiifraB:e nach

den reflectorischen £igenschalteu desQaugl.
«abnaxill. an. Wie Cl. Bernard tA aaeb «r bei

electrisoher Reizung des N. lingnalis peripher vom

Abgang der Chorda Speichelsecretioo eintreten, nicht

aber, wieSobIff, diese aosblelben, wenn einige Tage

vor dem Reizversuche der Lingualis zwischen Chorda-

austritt und Zunge durobsobnitten worden war. D«m-

getuäss vermochte er sich der Sobiff'sohen Ansicht,

dass abirrende Faserschleifen der Chorda die seoreto-

liaohe Wirksamkeit des peripheren Ungaatisstfiokss
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verursacbUD , nicht aDznscbliMsen , da im Fall« dM
Vorhandenseins solcher Pasern diese infolge der vor»

angegangenen LingualisdarcbsobDeiduDg b&Ueo eot-

ttl«t und «ntapNoIiend der Aogalw Sobiff*« g8ff«B

Reizungen onompfiincrlich sein müssen.

Hoassu (46) enUieclile neue seoretoriaobe

Nerven d*r Pftroti» beim Rind«, Pfnd«, S^mH
und Schweine. Sie entstatninten in allen Fallen dem

K. maxiU. inf. des Trigtminaa, hatteo aber nicht io

tX\m PUIan die gleiche TerbufarlohtuDg. Bein Bind«

entsprang bedeckt vom M . masseter ein QDfBflbr S mm
dicker Parotisast vom N. baccalis, bog sich am Torde-

ren Rande des Haakels zur äasseren Oberfläche dieses

•mpor Qod qo«ito di«Mlbt bft tum Daetiu StMionl»-

nu8, dessen oberam Rande er sich eng anschmiegte,

um rückwärts, ohne den Canal zxx rerlassen, sich in

di« Sobataas d«r DrfiM an dem Ootoililob* tünn-

dringen. Beim Pferde gelang die IsoUttOB dw Sion-

tiODSnerven vom Qangl. Gasseri abwSrts.

Unterhalb dieses fand er sich bald mit dem N.

mbzygomaticas, bald mit dem M. maxill. iof. vereinigt,

stieg an der Oberfläche der Tbränentasche abwärts,

erreichte den äasseren Rand der Yen. maxill. int., am
sieh ftfo di« Mitt« dm vordarw PteotfimidM In dt«

p- i-^'^! -na .-^a einzusenken. Äehnlich wie beim Rindf

verlaufen nach Houssa auch beim Schafe di« Seore-

tioMfkswn d«T Psnrtls Im Eaai. baoMll*» «tflMMa

ihn aber nicht als einftdm SiIbmAm, loadtn in

Form zweier Aestcben, welche der eine am oberen,

der andere am unteren Hände des Ductus Stenoniaiius

ifkdnrifta mm DrliMBbOrp«r sithra. Ptr di« TmHi»
des Schweines stellte H. fest, dass .sie in Widersprach

mit geläafigen Anschanangen aus zwei in einen ge-

a«in«obaftliob«D Anaffibrongsgang tiuniliid«iidm

Lappen, einem oberen nnd einem unteren, b«ateht and

demgemäss auch zwei getrennte Secretionsnerven-

Stämme vom Trigeminus empfängt Der den oberen

Lappen versorgende Nervenast gleicht in Ursprung

und Verlauf dem Drüsennerven der Einhufer, der für

den unteren Lappen bestimmte dem der Wiederkäuer.

Bnt«i«r traoiit «iob vm dam HtuptstoniD« btater und
unter dem rnterkicfergelenk und slrablt, nachdem er

«ich mit dem K. facialis gekreuzt hat, anmitlalbar in

di« DrfiMDiQbatBnt an, l«tst«nr g«bt Mt dtiii N.

mylohjoideus hervor und besteht aus zwei Portionen,

von d^nen die eine lileiii^ru sich mit d*!m Stenon'schen

Caoat zur tissura maxiilaris begiebl, die andere, nach-

dem si« d«n AoaffibraDfigMg «trMeht b«l, rOebiriirt«

zur Drüse verlänft und sich unterhalb in deren Massp

verliert. Electriscbe Reizung der isolirteo Nerven

batte di««o1b«n Teaeiilariaationa- und 8«ecetiQii«>

Wirkungen, wie man sie ao der SsbrnuBlafdriiM danib

Cbordareizoog erzieh.

In der Absicht die Athemgrösse des Darms
asd «einer Drüsen kennen ao ]«nMii bestimmte

5?los?<e (49) die Menge der Athcmgase vor, während

und nach Unterbindung der Art. coeliaca and der Artt.

meivnueae. Ob du «riivblicb« Ab«ink«o des Qa«>

wechseis. dns in gülungenen Versucbeti regelmässig

nach Ausschaltung des grossen von den genannten Ar-

terien versorgten Darmgebietes eintrat, unmittelbar

als Haass für die Grösse der Danoathmang dienen

könne, erschien indessen zweifelbaft und masst«

miterer Prüfung empfohlen bleiben.

üntersQohungen über die Glandula tby-

leoidea von Händen gaben Breisaober (50; tu

d«B Ssblma« AdI«««, das« iD AobatiMht d«r iii«bi

seltenen rasch Torlcsfälle bei Fteischfullerang nach

Auaiottang der Sobilddrüse und des Ausbleibens sol*

4dMr iin«nräii«obt«a Breigniii« b«i NJtebfiUtmmf«

d«m Fleische eine giftige Wlclnng «if iu Umm-
System eines scbilddriisenlosen beigemessen werden

könne, gleichviel ob das Thier vor der Operation mit

MU«b «d«r *tf «vd«» Art gafittnt w«rd«B wir«.

In ihrpi Untersocb'j ntren über die Srtätwir

kungen der Thyreoideaexstirpation bei Hun-

den gelangt«n Tiaioai and 0«ntaBot (51) xq d««i

Sohluss, dass die völlige Ausschaltung der Schilddrüse

immer, wenn auch bisweilen erst nach Jahren (in

einem Falle vier Jahre weniger zwei Monate) sei es

unter den bekannten nervösen Erscheinungen, sei es

in Form der Cachexia strnmipriva zum Tode führt.

Die Lebenasäbigkeit ihrer drei Versucbsthier«, denen

Sbrigeiw «InDtlleh ausaAr dar TbyMoid«« aoeb di«

Milz entfernt worden war, lins- "^ich ni-ht aufdieEnt-

wickelong oder das Vorhandensein von Nebensehild-

drB8«ii b«tt«b«ii, atet« «b«r faiid«n si« die Hjpopbysis

in dem von Rogowitscb (vergl. J. B. 1886. L
S. 17.3 und 188«. !. S 171 bfsr-hriebenen EntartUBg«-

zustande; sonstige pathologische Veränderungen im

ftbri8«B CsabraliwnwMyitoal fehlten doiebaiw.

Ewald und Rockwell (53 und 53) ffibrten die

Bxatirpation der Schilddrüsen an Taaben
ans. Di« Thisr« bli«b«o da««rad fBiud. N«b«D-

sohilddrüsen aufzufinden glückte nicht. Da auch Ka-

ninchen und Meerschweinchen die Schilddrüsen ent-

behren können, so scheint den Verff. der von anderer

Seite angeregte Gedanke prüfenswerth, ob Entbehr-

lichkeit oder Unentbehrlichkeit der Thyreoidea nicht

vielleicht durob die Beschaffenheit der normalen Nah-

Tuag (Pletloh- «der Pflaii«Ml««t) b««tlaimt w«id«.

T' M Art, nur nicht dem Grade nach gleiche Gl ft-

wirkungen erhielt, wie Mosso von dem Blutserum

d«r itaUeolidMD Aal«, Coogar Qod Maravnen (vergl.

J. B. 1888. 1. 8. 127), 80 Springfeld (54) tqh

dem Blutserum der Anguilla vnlgsris unserer

Gewässer. Die letale Dosis wurde aut 0,75— 1,00 g
fn Kil« Kaniooban festgeatallt. Wibrend M«««« d«n
Blotserutt) des Aals Fluorescenz zuschreibt, es im

durohscbeinenden Lichte gelblieh, etwa wie liebte«

Bier «d«r Han, vDd im x«fl«otiit«ii bläolMb ««{• mil

Reflexen ausgestattet fand, ähnlich jenen des Petroleum«

oder der Chininlösungen, erschien das Serum der von

Springfeld ontersachten Aale im aufl'allenden Licht«

smaragdgrün, imdwdifdlsnden hellgelb, hatte keiaoi,

abermals im Gegensatz zu Mosso's Angaben, breniMRi-

den Geschmack und reagirte nicht auf Laomiu.

Unter Anweodoiif «raobi«d«D«r bjitologi«eh«r

Erhärtungs- and Färbuugsverfabren kamGaddi (^5)

zu dem Soblua«, dass die blutkörpechaltigen
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ZflUn dw Hih, im Kooeliraauta and dtr Lympb-
drdsen dem UnttrgBDg geweihte Elemente waren, folg-

lich »ber aucb die ron ihnen venoblackten rotheo

BlatseUen, «owie die weissen, von denen sie ebstamm-

ten. In den sogenaantM baemopoetisohen Organen

der Wirbeltfaiere hätte man also nioht allein Stätten

tu «rblioken, in denen die beiden baapts&ohlioben

Artto vn BIsImUmi «rtMgt, MBdwn «a«b StittM,

in denen beir^s zerstört würden. Das Vorkommen blut-

körperbaltiger Zellen in Ljmpbdxüsen wurde naob Ao-

gmb« im T«i£** foo ib« btrtlti m Mobt Jtbiw
entdeckt, obn» jedoflh bitbw Beril«ltiebtlgQiig gfim-
d«n tn haben.

Die BedeotuDg des Ljophstromeä tur

Z«lltD«Btwlekclaiig ia d«o LympbdrQacn
dachte sich Köppe (56) so, d&ss die Lymphe im

wesentlichen als Spülflussigkeit diene und als solche

die Lymphkörperchen auswasche. Unterbindung der

zu- und abf&hrenden Lympbgeßsse mit Erhaltung des

Blutkreislaufs in der Ilaisdrin« r!fs Hnndes ergab

jedoch nicht wie erwartet Schwellung der Drüse und

ZoBBbiBt d«r MitowKi in ibr, aoodera gwtd« bd(«>

b*bit Sabraapfanf nnd VwOdanf ibrw PinnobiBi*.
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oells in the superior cervical gsnglion. Procecfl. the

royal soc. Vol. 47- p 379.— 24) Diescibei;, l'i'mi

and Nicotin. .lourn. of Phys. Vol. XI. p. 266. - -5)

Dieselben, Action oi various poisons upon nerve

fibres and periphereal nervecells. Ibid. p. 509. —
86) LnngloT, J. ti« Iba action of Miootin apon tbe

Froab-wntor CrarAab. Praoaad. of tba Ouabridga Pby-
losoph society. Vol. VIT. Part 2. May 12. — 27)

Wcrtheimer, E., Les nerfs sensibles de la langue

bont ils associ^s jiar la sensibiliti- röcurrente dans leur

action retle}[i« sur la sicrdtion salivaire? Arcb. de

physiol. 5. s<r. T. II. p. 622. — 28) Cbauvcau, A .

Participation des piaques naotriees terminales des nerfs

niosoalaires ä la oiipense d'inergie, qu'entraine la con-

tmolion. Inflaence eiereia aar l'iabaaffemeot da aiBWlo
par In natnre et le nonbra des ehangementa d*(tet

quVlIes existent dans te faisceau contractile. Cpt rend.

T. III. No, 3. p. 146. — 29) Gr6hant, N-, Myo-
graphe dynamom^tri'iue, Jcurn, de l'anat. et de la

pbysiol. T. XXVI, p. 421. (Der Muskel eines Thicres

oder die menschliche Hand steigert die Krümmung
ainar starken Matnllfodor, dann alnai Bado anbaweglicb
balbstigt ist, daran nndaras freies Bnda aina Sdiraib-

vorrichtung zum Aufseichni-n des Federausschlags auf

einer rotirenden Cylinderfläche trügt) — 3ü) Kotlett,
A., Untersuchungen über die Contraction und Doppel-

brechung der quergestreiften Muskelfasern. Academ. d.

Wiss. in Wien. No. 24. S. 248. (Anzeige.) — 81)

Zoth, 0., Venuobo Qbar die beugende Struotur dar

quergeatraiflon MoabeUiMern. Bbandaa. S>. 844. (Anaaiga.)
— 32) Ran vi er, L., Observation microsoopiqae da In

contraotion des übres muscolaires Vivantes, lisaes et

stri6es. Cp». rend. T. 110. No. 12. p. ClS. — 38)

Fick, A.. Ueber die Methode der Bestimmung von

Drebungsmomenten der Muskeln. Arcb. i. .\nat. u

Physiol. Anat. Abtb. 1889. S. 281. (Polemik.) — 84)

Wolff, Leo, Versuche über Doppelreizung bei iso-

metrischer Muskeltbntifkait nsbst Baaebreibnnc einao

neuen Spannnngsmesaera. Icaug -Dist. Wflnbnrg. 1889.

Mit 3 Taf 34 Ss, — 35) Biedermann. W,, Zur Lehr«

von der flectnscheii Erregung 'luergestreifler Muskeln.

Mit 1 Taf. rilQger's Arcb. Bd. 47. S. 243. — 36)
Hönhöffer, Carl, Ueber einige physiologische Eigen-

schaften dünn- und dickfasrigvr Muskeln bei Amphi-
bien. Mit 1 Holzscbn. Bbondna. S. 125. — 87) v.

giczy, Em. Nagy, Benwknngen batSgUnb darinlalnt

von Ht rru L. Hermann und Herrn E. MQnzer veröffant-

lichten Abbandlungen. Kbendas. Bd. 46. S. 478. —
88) HarunBnt L., Noab alnninl dia gnl^nBiaeba
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WOffW das Muskelti. Ebendu. Bd. 47. S. 147. (Polo-

mik^ — 89) Mäaser, K.« ErwiederaM; laf die Ab-
headloDg E. N. IU«€eqr*f. Bbendei. & 9tS. — 40)
Ged, J. u. J. F. Heymans, Ueber den Eiofluas der

Temperatar aof die Leiatangsfäbigkeit der Muskelaub-

stans. Von der Pariser Academie der W sv nschaften

gekrönte Preiisehrift. Mit 2 Taf. Arcb. f. Anat Phvs.

Abth Siipplband S. 59. Vgl. J.-B. 1889. I. S. 177.
'—

41) Starke, P.. Arbeitaleiatuog und Wirraeentvicke-

lung bei der verzögerten Muakeltaekung. Hit 9 Taf. u.

3 Holsebn. baipiif. 48) Cli»av«ao» A.. I.*4laeU>

oltf aotire du nooele et llene^e eontaene k ta orfa-

tion dans le cas de contractioo slatique. Pompt rend.

T. III, No 1. p. 19. - 43) Dtrselbe. L'elasticit^

activc du rausctc et i'enorgie corisacree A .sa cr6ation

dans Itii ca.s de contraction dyoamique. Ibid. No. 2.

p. 89. (Die Verfluebe bezieben sieb aof den Biceps

braebU dea Meoioben.) — 44) Hoaao, Aagelo» Ueber
die tieaetse der Ermfidung, Unterraehnngen an Has-
keln des Henscben. Erste Abhandl. Arch. f. Anat.

Pby«. Abth S. S9. — 15; Maggiora, Aniald o, \)^',-

»elbe. Zweite .Abhandlung. Kbendas. S. 161). — 4R)

Derselbe, Ueber die Grs«t»o der Ermfldong. Nach-
trag Ebenda«. S. 342. — 47) Brown-S6quard, Re-

diercbea sur Tcxiatence d'une Periode interaidiaire 4
l'irrHabilit« mosealaire et a la rigiditd eadaTdriqn«.

Arch. de pbysiol. 5. s6r. T. IL p. fi'28. — 48) Cooke,
G. U., (Manchester), Tbe aetion of various Stimuli on
nonatriped muscle. Mit 1 Taf. Joam. of aoatanr. VoL
XXIV. N. S Vol. IV. p. 195.

B urdon-äanderson (9) fand nach pbotocbrono-

grapbisobem Verfahren, bei dem die QiMdnilbetaiole

des die electrische Stromschwankung anzeigenden

Capillareleotrometer» saaammeo mit der den Ver-

küRfliifaTorgaDg ansatgandeii HobobpttM aof den

gleichen Lichispalt projicirt wurden, die L a t e n zz ei

t

des direct gereizten Presch tu askels 0,0025Sec.

(' 41*0
See), alao Qm dao Doppelte Meiner als Tiger-

stedt, und den Zeitontenohied zwischen Zuckung und

Stromschwankung entgegen der von Helmholts ein-

geführten Anschauung gleich Null.

Arndt (10) erweiterte das Rittar-Valti*aehe

Oesets, dessen Gültigkeit bekanntlioh nur fit den

oentrifagalleitenden Nerven nachgewiesen worden ist,

dabin, dass jeder Nerv in seiner Leilangsricbtung von

seinen Anfange her wa aeiaem Bade hin abstarb e,

stützte sich dabei aber nicht auf de-; li'-rten Versuch,

sondern nur auf eine Anzahl mehrdeutiger Krfahrnngen,

nanieiitlioh aof die aafateigendeo Atrophleo dar senso-

rischen Nerven (Acosticus, Opticus) und anf die Er-

gebnisse der G 11 d d on'schen Ausrottang'M aenaibler

Endorgaoti bei jungen Ttiieren.

Brngia (II) maehta das Vwh&ltniu swischen

KlaotrotODiiB ODd LeltDiifsfihifkeit mensch-

licher motorischer Nerven tum Oeg»nst:ind vonl'nter-

sncbangen, die einestbeiis die Grösse der Erregbar-

keitssehwankoBg, andemtheils die Daaer dar lateoten

Reizzeit vor. wahrend und nacli der Polarisation des

Kerveo betrafen. Aus der Keibe der mit anderweitigen

pbysiotogisohen Erfahmngen ioWidersproeb tretenden

Ergebnisse beben wir nur die zwei wichtigsten beraos.

Mit Novi hatte Brugia bereits früher gefanden, dass

niedere Grade von Katelectrotonus die Leitungsge-

sebwindigkeit btoasgalectMr Ibrten staigere. An dnn

ninht antUösslan nensebliohan Nerven saigta tldh da-

gageo , dass der Kntaleotrotonns abanao wia dar An-
electrot'inus die Leifungsgeschwindigkeit der polari-

sirten Strecke vermindert. MitZunabme der FoUrisation

imoba in allgentlnen aneh die latanta Raliieit. Wih-

rend es in der anelectrotonisirten Nervenstrecke aber

bald ta einer vollkommenen Leitnngsanterbrechnng

kam, bedurfte es sehr viel mächtigerer Ströme , um
anob dis LeilnngailhighaU dar kntdaotnrtaaisirtaB

Streck© zn erschöpfen.

Kolleston(l 3; vermochte mit Hülfe empfindliober

Tbemonetar eine Tamperntorarböbnng das
Schenkelnorven vom Presch wahrend des Ab-

sterbens om " C. nachzuweisen. Dagegen gelang

es niebt, eine nerkliehe "PeDparstnrindamttg während

der Hci.'ang des Nerven zu erkeoneD.

Wedensky und Saint-Hilaire 14) l'snden in

den iieizersobeinungen, weiche die t:^iatrook-

nang das ProscbsohankalnarTan beglaltan,
ein Stadium, in welchem die Erregung-' nicht zackung-

auslösende, sondern zuckungbemmeode Wurltungen aus-

ilbie. Dieser Fall, der sieb Bbrigens nmnlttelbnr an

die Beobachtungen von Pick undHosso (S. den p. 205

folgenden Bericht über dieErmüdungsgesette Mosso's)

anschlieasen dürfte, trat jedesmal ein, wenn der Ein-

irocknungstelanus erloschen war, nn welche Zeit der

erschlaffte Wadentnuskel sich gegen maximale In-

dactiOQsreize nahezu vollständig unempfindlich erwies,

sofort aber seine Reizampflbifitehkait anfs lebbafteata

betliaiii,'te, wenn das von der Eintrocknung betroffene

Nerven8tücl[ abgeschnitten wurde. Nach den TIT. be-

raht das Ansbleibon der Zoeknng in antitt Fall anf

dem Bestehen einer nunenlären Henmnngsarragnng

darcb den Trocknung^reiz des Nerven.

VonSobieransky(l5) besprach die Aende-
rang in dan Eigenaebnftan das Haskalnarven
mit dem Wärmej^rad. Die Lage des wirksamen

tetanusauslbsenden Erwärmungsgradee fand er, wie

die Habrsahl seiner Vorgänger, in dar Mhe von 40**

des Celsiustherroometers, die des erregenden Abkäb-

langsgrades, wie sein ihm unbekannter Vorgänger

Samkowy (Dissert. Berlin 1875. Ueber den Einflass

verschiedener Tenperatorgrade auf die pbysiol. Eigen-

schaften der Nerven und Muskeln in der Gegend des

Eispunktes. Diese Erregungsfolgen. der thermisohen

Binwirknogen traten nnr bei kalt aafbawahtten Oerbst^

fröschen uiitniltellar nach ihrer Entnahme ans dem
kalten Aufbenahiuogsraume auf, bei Sommerfröschen

nnr dann, wenn sie vier ond mehr Thg« in Bisknston

zugebracht hatten. (Samkowy empfahl die den Kalt-

fröschen völlig gleichstehenden höchst empfindlichen

Frühiingsfrösche. Kef.) Zwischen Erwärmung»- and

Abkdblongsbegfnn einaraeits, den Eintritt dar llnskel-

zuckungen andererseits verstrichen stets längere Zeit-

läume, bis zu mehreren Minaten. Hieraus acbloss v. S.,

dass die Reiznrsaeha nicht dnrcb die tbernisohe B«-

wegungsäuderung dar Ksvrenmolecüle als solcher ge-

freben wi5ie. sn-id^rn nach A-t automatischer Er-

TOgungen aus irgend welciien tmlormungen der^erven-

masia ««Ibstftndig in diassr sfA «nlwickelte. Eine

letxta Baobnobtnng da» Tf's. betisf dia hakaante
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ntt ImgbuMtwteigeruog rerknüpfte Naohwirkang

eiozelner Induotionsströme, voft mlttber er fand, dass

si» durch Tpmp 'ratuisteigerung gewaltig Teralirkt

werden koaute. Von einer Besohretbung des vom Vf.

benntiten, von todwif MgtftbMMi Appsrate iit

Mar AbsUnd zu nehmen.

Im Widerspruoh mit Qrättoer (Jti;, der seiner-

mH 4*b KMÜmb dit Flbi^kvit abg«sproehM bfttto.

rentripetalleitende Nerven za erregen, konnte Wert-
heimer (27) dareh Kocbsalzreizung des centralen

Lingaalisstumpfes reflectorisohe Absondemog in der

Sabm&znUrdrfise BihI dvroh Kocbsalzreizung be-

liebiger sensiller Nerren reflectorisohe Blutdruck-
steigeraog benrorrafeo. AehDlich wm Kochsalz ver-

b1«H tMt das OIjMrin} als Ni«btoneg«r ewIrlpsUl-

toUender Nerfan «nriMra tiob ihm Zaofcvr. Qilk»

T«rp«ntiD.

Horat (17), der die sogenannten psen^onotO'
tischen Nervenwirkuiigen für Pine Eigenheit der

Vasodilatatoren hSIt , erweiterte den engen Kreis «1er

bisherigen i:>rtaDrungen über solche Wirkaogen durch

ftthtihisg «(»«r «mmh Baobaditaiif, «oaMh A«s^

r"»?5en <les ein«n Hypog^Io^^n» Tiirht nnr rlpn fr1»^irh-

seitigeu, sondern auch den gegenseitigen Lingualis

jMaodoBolofiaoh wIrkiaiB naobt, und twar lo darArt,

dass die pseodomotoriscben Wirkungen des letzterao

baida Zaagenhälften betreffen, die mit gelähmtem und

antartatam Hjpoglossas allerdings stärker als die

Mmal ianarrirta.

Gegen die von Heidenhain vermuthete Be-

ziehang der Vaaodilatatoren zu den soge-

nanotaa paaudaaiatariaeban Wirbongan daa

N. lingüalis machte Wertheiiner ;18) gelteml. dass

soicbe Wirkungen den gleichfalls Vasodilatatoren füb-

randan Stinnao daa N. gloaao pharyngeva and N.

baoaalit io dar Eagal (ablen.

Eine neoe Form, die Unenniitlba; koit des

peripheren Nerr enstammea nachzuweisen, iand

Bowditcb (19) in dar aabwaoban CararlairaDg vaa

Kntren and Hunden, deren Uuskellähmung bei Cnter-

baltuDg künstlicher Atbmuog nach l'/s— ^— ^—
4

'/, Standan van aalbat aebvand und daran bia dabin

ihrer motorischen Wirkung beraubten Muskelnerven

auch dann wieder Maskelbeweguogen auszulösen be-

gannen, wenn sie die ganze Versuehszeit hindurch

danerod tetanisirt wordan waren. Gewisse Abweich-

ungen in der Erscheinangsweise der («rstor. auf Nerven-

raiaong entstandenen Zuckungen oder Tetani von

dar Vom moaataii aiaam baaandaran Znatanda anrLaat

gelegt werden, in den das Verein riuiiij'^s'nrlr zwinchen

Moakal and Merv während setner Entgiftung gerätb,

baiaaaMla aioar möglioban ZiataadalndaniDf daa an-

haltend gereizten Nerratt duob Ibioidiiiigt da ila aiidi

solchen Muskeln eigen waren, deren Nerven man bis

zum Gricisoben der Corareläbmang geschont hatte.

Plaalat (90) aalaranobta nioiaacafriaah t Kabl-

Icnpfp vnn Pferden, deren pirum von Ktner während

des Lebens der ü. laryngeus sup., deren anderem dar

H. laryngeos War. dttvabaabnittao trordan war. ta

baidaii Fillao hatta aloh im Vaitaraigiiiigigabiat dar

darebtranolanNarrao Dagaoaraitan dar Kahlkopf-
muskeln eingestellt, jedoch nach dem micraaaa-

pischen Befände in jedem der zwei Fälle von beson-

derer Art. Es sohien abo P. gegen Breisaoher

(?gl. J.-^. 1869, 1. S. 110) aiahafgaatam, daaa DoMb-
schneidung einps Nfrven (des K. laryngetm n-ip.', der

mit der HoUlilät einer von ihm raraorglen Muskel-

gmppa nlabts m aohaffan bat, In aban dfaiar Moakal-

grnppe schwere Bntartnogen bewirkt, und dass die

Form dieser Entartung von der nach Darohtrennung

des eigentiicben motorischen Nerven auftretenden

durchaoa varaohiedeo ist.

Langley u. Dickinson (31) entdeckten in der

intravenösen Einspritzung und der örUioban Aufpinse-

lanf Ton Nlaotlo ala Mittel aar Harbaiffibrang 6rt^

lieber I^aiiniung von periph^^ren Ganglion.

Gekennzeicboat war dieses merkwürdige Verhalteo des

Nlaotlaa dadarob, daaa naob arfelgtor Vergiftung Rei-

zung der zum Gangl. snpr. o. sympaih. oder zu den

Ganglien des Plex. solaris herantretenden centrifugal-

leitenden (vasomotorischen, pnpilleoerweiternden, se-

eralariaahaD)NarraDfMani aleh arMglaabaaalgta, «ib>

rend Reisang der SQ? dm namrlipTirellen heraustreten-

den Narvan dta bekannten Wirkungen naob wie vor

aariSata. Atla auf dia bMebtiabaaa Art ?«q dam Mioo*

tin beeinflnssten Oangliannerven verdanken naob L.

und D. die Unterbrechung ihres Lei tungsVermögens

lediglich dem Umstände, dass sie mit den vom Nicotin

galibmtan Ganglienzellen unmittelbar zusammen-

hängen, und die Nicotinwirknng würde demnach ein

Mittel darstellen, um zu unterscheiden zwischen Ner-

vanfaaarn, valcba In dan ZaIIan dar Gaagllan aodaat

und solchen . welche an den Zellen nur vorbeigehen.

Als Fasern mit peripherer gangUonärer Endigung

wordan ao Ton dan Vff. arkannt tu Oangl. supr. n.

sympath. bei Hunden. Katzen and Kanioohen die ?aso-

constriclorischen des Ohres, die seoretoriscbea der

Sobmaxillardrüse, die pupilleodilatirenden des Auges,

in dao Qaaglian daa Pkät. aalaria and ranalia baida

Arten der Vasomotoren und die Hemmer der Darm-

bewegung, als blosse Passanten dagegen dia Hera-

baamaDgaraaarn daa Vagoa im Oangl. n. vagi. Bai

Katsen und Kaninchen genügte bereits einmaliges Do-

pinseln des blossgelegten Oangl supr. n. sympath.

mit 1 procentiger Nicotinlösung, um vollständige Lei*

tnngsunterbrechung herbeizuführen. Der schliesslichen

Lähmung ging in der Regel ein deutliches Reizstadium

voran. — Auch über die Innervation der üecken-

aingawaida daa KanioebM galang aa Langlay (S>)

mit Hülfe der Nicotinvergifeang ein helleres Liebt zu

verbreiten, insofern als Ort peripharar QangUenunter-

braobnog fär dia Snoralnarvan ton Ctolon daaoandaaa,

Raatnm, Blase, Uterus, Vagina und Penis die Nerven-

zellen des ?le)(us hypogastrious, für die aus dem F 'im-

barstrange des Sympathions hervorgehenden sympa,-

tbiaaban dar glaldmn Organa dia Oanglia maarat. Inf.

nachgewiesen werden konnten.

Fernere UnteraBobuugen derselben Vff. (23) er-

gaban aina biawaiian aabr ausgesproabana Uogiaiob-
artigkait im Varhaltan dar varaobiadanan
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K«r?«DS«ll«ii»rUn d«s «btrsUn Haliftn«
glions gegen "Vicotin, 'eilooh von wechselndem

Cbftrftoler je nach der Tbierart. Um das Gift mögliobst

glelebstttif and glttobnässig tMn Btommton dw
Ganglion sazafähren, wurde in diesen Versnoben das

Kiootin auasohliesslich dnrch Injeotion in das Blut,

niebt dnrch Aufpinseln aaf das Ganglion, dem S&fte-

Strom übermittelt. Ordnet man dia Ttnobiedenen, dem
Einfluss des Nicotins anterworfenen sympathischen

KervenwiricoDgen nach der Leichtigkeit, mit der cie

tttB Sebwiaden k«mM, so •rliaft die LibDongw»!»
beim Kaninchen wie Tolgt: Nickhautbewegung, OefT-

naog der Lidspalie, PapilleoerweiteniBg, Vereogaog

dw Blutgefässe tu der Blndebsat, sodton der Blv(>

gefleM von Lippen und Gaumen und endlich der Blut-

gefSsse des Olirs; ^ei der Katze: Secretion der Sab-

maxillardrüse, Üeflnuag der Lidspaite, Popiilenerwei-

terung, Vtieiigiiiig der Bliititefltose in Bindebeot, in

Wundscbleimhaut nn-i in <»hr. Nickhautbewegnng;

beim Hunde: Arteriener Weiterung iu der Regio bucco-

fedelii tob Deetre and Horst, Sr5lfoaog der Lid-

spalte, Niokbautbewegung, Arterienverengong in der

Regio buooo- facialis, Pnpillenerweiterung, Absonderung

tue der Submaxillardrüse, Verengung derGef&sse dieser

Mm, Bei vielen der hier Mlgezähiten Nervenwir-

kongen wurde indessen mitunter jeder Unterschied bia-

siehtlich der L&bmuDgaACfanelle vermisst, so beim Ka-

Biaeheo fflr die paptlieadilatlreBdeB and rtnaitlidie

Tasoconstrictorisehen Fasern, bei der Katze für die lid-

bewegeoden, papiUenerweiteroden andgefiMrerengen-

dea oad leoietoriielien. Beeoaderee lalmaM bietet

eodlieb noch die beiläufige Mittbeilung der deee

Rciinng des darcbschnittenen Hal-^svmpathieiis die

Lippen» und Gaumenbaut rou iianincben und Katze

bilaterai mm BrUaana briagt.

Von dem neu entdeckten Princip der Nicotio-

wirkang machten Langley u. Diokinson (24)

aofort aacb Gebrauch, um die AllgemeinersobeiauDgen

der Vergiftnag mit Kicotin und Pituri zu erklären,

nachdem sie zuvor festgestellt b»*ten, dass das Pituri.

ein Alkaloid der Duboisia Hopwoodii, rücksichtlich

aeiaee totiaebea Verbeltens dem Kicottn dar^saa
gleichstände. Den nnfänglich erregender, dann aber

lähmeodeo Eioilaes beider Gifte auf den Herzvagus

sobriebea sie theile einer eateprechenden Einwirkung

auf die Ganglienzellen des medaliartn Vaguscentrutns

theil"; auf die mit dem Vsgus verbundenen Nerven-

zellen des Herzens zu, und da Reizung der Ha.

aoeelefatores aaoh wibrend der Nieetia- oder Pitari-

Vergiftung ihren bekannten Prfoig ausübt, so scMosson

sie, dasa die bescbleunigenden Uerznerven nicht mit

K^entellea im Henea inaammeabängen, diesem also

ein excitomotorischer Nervenapparat fehlt. Zu einem

hier in Kürze wieder in gebenden Resultat bezfigHch

der Iriswirkung gelangten die ViT. nicht, t^s bestanden

Versobiedenbeiten je aacb der Tbierait aad, wie ea

scheint, je nach dem Qrade der Cblerel', CUoroform-
ond Aetherbetäubung.

Nor mmrenttadlieb lebrrben sie aber dem H«i.

die Meianng la, daei dee Aoebleibea der PopiUea-

diiatation bei S7mpathicuireizung während der Nieotin-

vcrgiftung lediglich auf der Debermaeht eiaer gleieb«

zeitig vorhandenen Spbiaetereeatnelioa benibe. Ref.

liet feat aneaeblieselich die Popillenwirkuog bei örtlicher

Applieation kleinster Nicotingaben auf das Auge cura-
rihirter Thier« untersucht und sie beim Kaninchen
anders wie bei der Katze g^fonden iiei letzterer ging
der schliesslichen Sympathicuslähmunjf erweislieb steta

eine deutliche, mit kräftiger, niobt reflectoriacber Pu<
pillendilatation des vorlier atcopiaiairten Auges ver^

tcaftpfte S/üipatUenereitang voran. S. die Arbeiten

der SAüler dee Ref., Begew, Sebor a. SurBinskr.
Zeitaebr. f. rntioa. Hed. 1M7/69.

Cranz be.s'timmt äussern sich dagegen die Vff. bin*

sichtlich der Nicotinwirkong auf die VesomoUtfea,

deren beide Arten (Qeiyarareagerer aad Oefias-

erweiterer) von den in ibraa peripberen Verlauf ein-

geschalteten Nervenzellen ans zuerst erregt und hierauf

gelähmt würden und so Bedioguugea herstellten,

welche zu der beltannten groasea aaf&agUobea Blat*

drucksteigerung und dem nachträglichen tiefen sub-

normaien Blutdruokfall führten. Üb Nicotin and

Pitari aiobt aaeb die medalllrea Geatiea der Vaao-

motoren und der Nn. acceleratores zuerst reiien und

dann l&bmen, halten die Vff. für wabrsoheinlioh, alleia

doroh ihre bieberigen Versuche nicht für erwiesen.

Ganz eigenthümlicb gestaltete siob nach Langiej
(26) die Wirkung dee Vieetiat beim Pias«-
krebs. Wurden 1 — 3 mg in einprocentiger r.o?'irg

unter die Haut gespritzt, so verfielen alle «quer-

gestreiften willliarllebeB Maekela soniebst ia eiaea

totanischen Krampf, sodann in eine Lähmung, die bis

zum Tode der Tbiere, der in Folge allerlei mehr zu-

filliger Sobädlicbkeiten fräber oder spSter eintrat, in

eiaem Falle swei Monate Uadaieb anhielt. Aus-

genommen von der Lähmung waren allein die rhyth-

mischen Bewegungen der drei vorderen Kiemenfuss-

paare. Da eleotrieebe Reisaagea der peripberen

Nervenstäoiuio von den gewohnten Frfolgen begleitet

waren, so musste derAogriSsponkt dertiicotinwirkaag

ia den Ganglieabnoten des BaBolistrangs gösnobt

werden, deren Nervenzellen je nach ihrer Besiebaog
zu willkürlicher oder unwillkürlicher Bewegung ge-

lähmt oder ungeläbitit blieben, von Seiten des Nicotins

also eine aasserordentlicb scbarfe Sobaidaag er^

fubrea.

In einer letzten Abhandlung berichteten Langley
und Dickinson (25) endlich noch über die Wir-
kungen verschiedener anderer Gifte aaf
Nervenfasern und periphere Ner? easellea.
Keine lähmende Wirkung auf die ICiemente des Qangl.

supr. D. sjmpatb. weder naob intravenöser ligeotioa

noob bei örUieber Aaweadang flbtea Atropia, Hjo»

?cyaniin. Fserin. Muscarin, Pilocarpin, Picrotoxin,

Coffein, Antipjtio, Lähmung nur bei örtlicher An-

wendaag fährtea berbei Codein, A} omori bin, Aoonitin

nad Cocain, unter beiden Umständen Curarin, Bracin

und Strychnin. .Ausgezeichnet wnr das Verhalten der

drei letztgenannten Qitte noch dadurch, dass sie die

Fanetioa der pnplUeadUatlseBden Fisaeni Mber ate

die der vaaoooBetrietorisobea (dee Ohres) aafbobea.
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Alt «Id tii«g«Midiii*tos ObjMt snr mterosDopi-
schenBeohachtDng7-in'l<en(ler>|uergostrciftcr

Maskelbundfll empfahl Hanvier (32) die ge-

fpuBto ll«Blmui» retrolingQftlis dt» FrowhM. Stbr

klar Hess sich hier erkennen, dass ein Stadium dM
Hoinogenität, wie es Merkel dereinst zu sehen ge-

glaubt hatte, im Verlaufe der Muskelrerkurzung über-

haopt niMDals Mfiritt. Vod den Blenmtoa das

WiT'?kr-lv.-;in-1als waren es nur rlie <1unklen Qnpr-

sobeiben, welche den VerkarzaDga?organg mitmachten,

•II« flbrigM dl« StnifoDg des BSodals bsdlngviidsn

Segmente erfahren eine Vergrösserung in derRichtung

der L&Bgsaobse. Die Stäbchen, aus denen die dunklon

Sobsiben sich zusammensetzen, wurden kürzer und

dteker, ein Verhalten, das Ran vier mit demjenigso

des Queoksilberfadens im Lippmann'scben Capillar-

•lectrometer bei eleotrischerDurcbströmung vergleicht.

Zun ini<»e«MplMib«nStndlaai l«b«Bd«r glstterMuskeln

bediente er »ich des Mesenteriums von Triton rristatos.

D«r 2«U«Dl«ib d«r glalteo Maskeliello baut sich aus

PlbriU«B «ttf, ««lebe d«n SUboben in den dankl«D

Qaerscbeiben der gestreiften Muskeln entsprechen,

ond d'ifi Vprkiir7iir5^ Hrr glatten Muskelzellen läuft

demgemäss eiataoti darauf hinaus, dass diese Fibrillen

•tob mitttr glcicibMlUgtr V«fdttkiiiiK «ritOmii, kam
«iQ«r Mot« Fom mit fcMmnr Obsrilftob« MStieben.

Wolff (34) untersuchte das Verhalten isome-

trischer ZnokuDgen bei Doppelreizung mit

sabmBk«Dd«ini IntoiTall der beiden ReizstrBme an

«ia«B von Schön lein abgeänderton Fick'scben

Spannangsmesser. Eine der Zuckungslreppc isotoni-

scher Contractionen ähnliche Spannungstreppe wurde

tt«lst «miatt, »nad «• kuin aogM diteet «Is R«g«l

gelten, dass, wi(> mn auch das Intervall zwischen

zwei aufeinsader folgenden Reizen wählen mag, immer

onnsgesetitf dass daaselb« grVt««r Ist, alt «b «lo-

zelner isometrischer Act, bei den späteren Reizen

immer nur gleich grosse oder niedrigere Spannnngs-

werthe erreicht werden, als bei dem ersten''. Dagegen

fehlt« nicht die der isotonisohw Zuokiiiigisanaation

entsprechende isometrische Spannungssommation, und

auch das durch v. Kries und v. Frey (vergl. J.-B.

1886. 1. S. 17^ «iitd«oki« K«itlieb« Voneek«D der

Gipfelhöhe summirter isotoniscber Zuckunt^en zeigte

sieb gleichfalls an den Gipfelhöhen summirter iso-

D«tiiccb«r. Dl« Z«itir«(tb«, iDO«rbalb denn dnrob

7«fgrta«ning oder T«rkleineraBg des Reizintervaiis

wesentUcbe VerSndcrungen der Spannungswerlhe nichi

mehr zu erhalten waren, lagen zwischen 0,04 7 ö und

0,0176 Sso.; d«« Haxiaiain der Spannung woid« fa«t

regelmässig bei einem Intervall von 0,05 nahezu er-

leiobl, wihrend bei InteryalieQ von weniger als

0,017$ See. di« SomDationiwlrkiuig «leb nebr md
aebr wiUeitinte.

Biedermann (35) U«fsrts d«n N«div«i«, du«
die electrische Erregung quergestreifter

Muskeln nicht nur eine kathodiscbe, sondern auch

«la« «nttdiiob« Daa«rcontracti«o b«rT«»«nif«n v«r-

«Mg, dt« Bnebdnang d«r ansdlicben Seb]i«««a»g«-

«rr«giing also k«in« Big«nh«it d«r glatten Hncanlatiir

Aus der regelmässigen Vertbeilung dünn- und
dickra«rig«r Mosksln b«i Ampbiblen (Pnecb,

Kröte) auch bei Individuen ganz verschiedenen Alters,

sch!oss Bon hoffer (36), dass beide Faserarten nicht

bloss verschiedene Enlwickelungsznstände einer ein«

srgen Art (Krause), sondern zwei ducbans rer^

schiedenartigo Rildnngpn mit voIlcndetorEntwickelunt^

darstellten, und aus dem abweichenden Verhalten des

Contraetiensferlaab, der KrafUeistang, der Errsg-

barkeitsdauer, derTodtanstarre, sowie derreducirenden

Wirkung beider auf Ozyhämoglobin, dass die dfinnen

Fasern der Amphibienmuskeln den rothen, die dicken

den «^«««a Mnsk«Ifa««ni d«r Shig«tbierB ent>

spiieben.

Zwei durch grosse Umsicht der VersuchsanordooDg

and Klarbeit d«r Sebtnasfolgsrangen ansgcMldmat«

Abh.mdluniu;pn über i^ie Gesetze der Ermüdung
menschlicher Muskeln verdanken wir Mosso(44)
und s«in«in 8«bill«r Nagglora (45 q. 46). Bk «anii

die B««§«b«««gaBgen des rechten oder linken Hittdp

fiDg«rs, welche meist nn'.fr , IVb^rls-ttonfr" mit *er-

sohiedeu grossen Gewichten nach dem Kh^thmus einer

BaMsar*ieb«Q Cbr aaf «in«n «w««tii«rig g«ba«t«B

Zeichenapparat, den Brgographen Hosso's. übf^r-

tri^en wurden, also imwesentiioben di« Cootractionen

d«« Fl«x«r digit«r. «obltmla und profandfl«, und «r<

mittelt sollte werden die Form der Linie, welche die

oberen Endpunkte der in gleichen Abständen auf-

geschriebenen Zuckungen verbindet und die Er-

müdungscurven darstellt. Allgemein ergab sich, da«s

diese Linie n-:r bpi wenigen Personen eine gerade ist,

wie sie die zuckenden Froschmuskeln in Kronecker's

Itteren Vemoben regelmiMig liefert««, ««iid«ni in

'1er Mehrzahl der Ffil!' die Form einer nach oben oder

nach unten convexen Cnrve hat, immer jedoch, glciobe

Belastongsvarbiltnine «ad Ziükungsfrequenz fotaiu-

gesetzt, für jede einzeln« Person ein individuelles

Gepriic? besitzt. Von wesentlichen Ergpbni'<i^«n der

UntorsucüuDg, welche hier allein berücksichtigt werden

kSnnen, b«b«n wir felgwid« b«rf«r. V«tgl«icb« der

Ermüdungscurven von willkürlich und von kfinstiich

durch electrische Reizung des N. medianus erregten

HoflkilD «eigten, dass d«r Bnn(ld«ngsf«(l«iir In bald«o

Fill«n «ich sehr iihnlicb gestaltete, and leisteten

zugleich Gewähr, >iass viele oharacteristisohe Er-

scheinungen der Ermüdung, denen man sonst leicht

di« e«ntn]« Herkunft togMuntbet hätte, peripheren

Ursprungs durch Vorgänge in den zuckenden Muskeln

sslbst bedingt waren, so beispielsweise anob die Er-

niüdttnga«r9eb«fBttng«tt d«r Mvtkelkraft naeb pej-

chischer Ermüdung durch angestrengt? geistige Arbeit,

von welcher man am ehesten hätte erwarten können,

das« si« auf Nachlassen der centralen Wlllensthitig-

k«tt bcnibten, und für die nun, weil sie auch bei

peripherer Erregung des Muskels vom N. medianes

aus, also bei Ausschloss alier Wiliensthätigkeit, be-

«t«b«n bl«lb«ii, «ta« p«ripb«i« Unaob« tu saohen

war, al« d«r*n wabnobelnllobrt« ?«ii Mos«« da» V«r*
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baodonseiD giftiger während der gesteigerten ilirn-

thatigkeit im Hirn ab^ispaltener und «iarch den Blut-

Strom io die Muskeln gelangter Zersetzungsproducte

bMdfebMt «onl«. Ni« srbWt M. diieli atirtoto «ben

noch ertraglicbe Reizuni^ des N. medianus Zuckungs-

böheD TOQ der Qiöue der durch den willkürlich er-

ngtwi Hiuibel rotworfmD (vorgl. dte ibBttoh« An-

gabe TOD Fick. J. B. 1867. I. S. 176). und dem-

gtlD&ss erklärte er den Willensreiz für mächtiger als

dm eleotrischen. Wörde der Muskel gleichzeitig mit

btidwi Alton tob R»1md ugagmafBii, so entwickelte

sich anter bestimmten Umständen, wenn die electrische

Keizuog kein Böbenwacbstham der Willkürzaokungen

beiridto, dl« BnoheinDoir dtr OoolrMtor, d. b. d«r

Muskel ersohlaCTte bei Unlerbrechunj^ der Wilteiis-

reiiang nicht vollslindig, während der electrische

Reiz allein für sieb kein» Conlraottir herfoirief. Onter

anderen Versuchsbedingangen , wenn ein starker

tetanisirender Strom längere Zeit, auf den Kork en oder

auf den Muskel selbst eingewirkt hatte, trat dagegen

die Ten A. Piek sneist beebaebtota (feigl. J.-B.

1887 I. S. 176) ErschlafTungawirkung der peripheren

Keizuog zo Tage, der Muskel reagirte nicht mehr gut

nnf denWillen, dieWfllkBRnebnngen «nrden, aolang«

der Stromreiz anhielt, sehr klein. Die Latenzzeit der

HuskelerschlafTong durch den Stromreiz bestimmte H.

auf Vs See, die Wirkung seibsi glaubte er nicht, wie

Piok, als ebie ReBex«, aondern ala eine Uemmongs-

ersoheinucg deuten ju müssen, bei welcher dem K.

medianus dieselbe Stelle für die Bengemuskeln, wie

dem TS. vagof ffir das Ben nngerallen eei. Auf die

zahlreichen übrigen Beobacbtungsergebnisse Moüso's

nnd Maggiüra's näber einzugeben, mässen wir uns

bier Tersagen, da sie ein epeeleltes lutereeae Torani-

setzen, welches nur dnrcb die Kenntuissnabme der

Origioalabbandlongen selbst befriedigt werden kann.

Brown-S6quard(47; eroittelie an rerscbiedeuen

Singetbieitn «nd an einer Tnnbe das, Bestehen
eine"; nicht u n l e l r ä c h 1 1! ch 6 n Z e i t i n ler 1 1 es

zwischen dem postmortalen Erlöacbea der

eleetriseben llnakelerregbarkelt nnd den
Eintritt der Todtenstarre. Diese Uebergangs-

periode (etat neutre des inuscles) währte am längsten

bei Affen und Heerscbweiuchen, am kuiiäsUn bei der

Tanbe, wurde aber stets bei solchen Moskelo vermiest,

deren Nerven vor Tödlung der Thii;re durchsobuitten

worden waren. Das Erlöscben des Gesammtstollweob-

sels soll dnrah Vermittelnng der unveraebTten Mnskel-

nerfen, während es den Stoffwechsel der Muskeln auf-

hebt, eine Zustandsänderung in diesen hervorrufen,

kraft deren sie ihre eleotrieobe Erregbarkeit vor Aus-

bruch der postmortalen Contrnetttr, d. i. der Segen.

Todtenstarre, einbüssen.

Cooke (48) bediente sich des ausgescbniiienen

Hafens ten Rann temperaria, nm die Wirk nng fer-

sihi edener Reizmittel auf gtattp Musciilatur

keuoen zu lernen. Der uarerlelzte Magen hing, mit

seinem Pyloruende naeb unten, seinen Cardiaende

nnsb oben, in einem Glascylinder zwischen zwei Kupfer-

bnken, ren denen der eine an Qrande des Clünders

unbeweglich fest sass, der andere mit dem kurzen Arm
eines leichten Strohhebets, dessen langer Arm seine

Ausschläge auf einer langsam sich drehenden Trommel

aubebrieb, in Verbindung stond. Um 'Vertreeknnng

und T-uffrelzuiig auszuschüessen, wurde der Glascylin-

der mit Kinger'scber Flüssigkeit (vergl. J.-B. 1887.

I. 5. 195), welche sich dbrigens am TorthsUbaflanten

für die Erhaltung der normalen LebensInMSningsa

des Präparats erwies oder mitO TOproc. Kochsalz-

lösung oder mu einer Uischuag dieser mit Blut in deui

Verhillniss von 8:1 geflUlt Dte Beobnciitnng be-

schränkte sich ansscbliesslich auf das Verhalten der

spontanen rbythmisohen ContracUon des Megens bei

Binwirknng nn Wirme, Sleotriefttt nnd einer AntabI

chemischer Körper. Betreffs der Wärme wurde gefun-

den, dass die rbytbmisohen Magenbewegangen bis zn

18* C, in einigen Pillen bis zu SO'' C. an Zahl und

Grüese sonabmen. bei 28° C. unter Entwickelang von

Wärmestsrre ei loschen. Reizung mit schwachen inter-

miitirenden Strömen verstärkte die Kraft der Bewegun-

gen, «ermtnderte dagegen ilne Zahl; aetttilsUirke b-
ductionsstrüme li^nirkten ein leichtes Ansteigen des

^iobenhebelsCErsobiaffoog derRingmonenlaior), starke

flibttsn einen ietiniiiihnltehen Zostoad herbsi, in wel«

ehern alle rhjrthntitebeB Oentraotionen Tersobwonden

waren. Von dem conslanten Strome eines bis dreier

Daniell'scher Klemeote wird angegeben, dass er unab-

btngig von der Verinnteiebtnnf die spontanen Magen-

Gontmctionen kräftigte, ihre Zahl in geringem Orade

berahsetBle, die Regelmässigkeii des Rhythmus erbChte.

<— Sehr gross ist endilob die Reihe von Cbemientien,

welche Cooke in abgewogenen Mengen der Umhül-

lungsflüssigkcit des Magens zumiscbte. Es wurden

nacheinander geprüft die Wirkungen der Milchsäure,

des Natriumhydrais. von salpetersaurem Kali und

Natron, schwefelsaurem Chinin, schwefelsaurem Strych-

nin, Salzsäuren I'ilocarpin, schwefelsaurem Atropio,

sehiretelsaorem Vemtrin, ton Digitaiin, eatpeteisanrem

Muscarin. Auf alte einzelnen Versuchsergebnisse hier

eiozagebeo, müssen wir uns versagen, nur hinsichtlich

der miobrtnre wollen wir hervorheben, dase diese in

'

10000 P'^'^- Lösung bei anfänglicher Beschleunigung

dfs Iltiytlituus nach 15 Minuten Einwirkung die Be-

wegungen des Zeicbenbebels bis fast zur üooitrklich-

keit ermiasigte, io VseeePf^w» Uanng die Bewsgnng

sofert tun Stillstand braobto.

[Jci{orow, J, Ein Beitrag zur Kenntniss der Ge-
fas<tinnervation in den hinteren Bztremitäten des Fro-

sches. Gazeta Lekarska. No 48.

In dieser vorläufigen Miltheilong veröffentlicht J.

folgende Resultate, die er bei Reizung verschiedener

Nerven der curaresirlen Rann tempemrin eriialton bnL
Die Reizung der ru den .Aortenganglien gelan-

genden Nervenäste ruft im Begiune eine Erweite-

mng der SobwimmhnntKeÜase in der entspreebenden

Ilintf rtxtreinllät ticrvor; b.iM darauf folg', ciber eine

Yereogerung bis zum völltgeo Versobwindeo des Lu-

mens. Bei Wiedeiboinng der Reianng mn» ein sttr-

korer Strom angewendet werden, um denselben Bifeet

wie znror herverznrufen.
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Die Durobsoboeidang des Plexus iaobitdicus

hebt die Wiriung der Reizung auf, während die Durch-

scbneidaog des Ner?eDsUmuies selbst an irgend einer

Stelle an SdMakel keinen Einflass »af dieselbe ausäbt.

Die Reirnng des PI. iscfiiad. ruft donselten EfTect wie

der erat besobriebene hervor, die Heizung des centri-

p«talM, «i« Muh des periphenn Eiidm d«a N. iMhtkd.

btoibt «kn« Wirkaiig muf dit Qvfässe.

ni. flfritbgi« Icr OkiriMbM Witm.

1) D'Ärsonval. A., Reoherobes de ca1oriin6trie

animalfl. Aiöb. de physiol. 5. s^r. T. II. p. 610 o.

781. (Bnelifeibung and Experimentetkritilc »freier

Cali^rimeter ) — 2) Dürrbeck, Jac, Ucbcr die Wärme-
production der Kariin<ihen bei verschiedener Umgebunga-
tempi ratur. Inaug iJisscrt. Erlansi t). 1889. 45 Ss.

(Bestätigung des von J. Rosenthal Aofgefundenen

Verhaltens. Vgl. J.-B. 1889. I. S. 185.) - 3)0ddi,
BogitrO (Floreni), luflucnsa della temperatura sul com-

pleuiTO ieiimÜo respiratorio. Arch. per le soiense

mediehe. Vol. XIV. No. 19. p. 408. — 4) Sigalai,
C-, Reeherahes ezp^r. de calorimetri« animale ete. Paris.

— 5) White, W. Haie, Tho effect upon the bodily

temperature of lesions of tbe corpus striatum and optie

tbalamus. Joum. of Physich Vol. XI. p. I. (Uc-

ftttigoag der «imeeteiganideD Wirkung von Verletzan-

gen m genimiteB HinttbetibaHte bei K«iilii«heii.)

Od dt (S) prüfte in der Portsetzung seiner vor-

jährigen Versuche diesmal den Eiiifluss der Tem-
peratur auf den respiratorisoheo Gesammt-
itdffweohsel. Ir konnte die veo Pfligor nod

seinen Scbük-rn uachgewieseiten zwischen Aassec-

temperatur eiuerseila CO,-Abgabe und 0 Aufnabote

andererMitfl bwMmdtn BttMtoagtn dorehaos be-

stätigen und had demgemias, dasa 0-Verbrauch und

CO)-Aosscbeidang seines Versuchslhieres, einer Maus

fOD 18,990 Körpergewicht, bei einem Abtall der

AnaMBtempontor fon 1S<» wt 9^ um S6,24 pCt.,

beiw. 21,70 pCt.. bei einem Absinken ?on 35* auf

3* um 4»,ö0 pCt.« bexw. 47 pCu aunahm. Ausser-

dem atoUto 0. für die gleiebon Temporatarabattnde

von 3** gegen 12'* und Söffest, dass unter dem

Rinfluss der beiden höheren Temperaturen ein um

19.Ö pCt., beiW. 38 pCt. geringerer Verlust an Kör-

pergewicht staltfand, merkwürdigerweise aberMtob,

weil im Widerspru«. .i mit geläufigen i\n.schauiiDgen,

eine Verringerung der Wasserabgabe um i4,iö pCt.

bai Ii*, am 99.36 pCt. bei 34*. In WeseotUohen

übereinstimmende Ergebnisse erzieht^ 0. endlich nach

Wechsel des Versuchsthieres und Ersatz desselbea durch

einen Winterschläfer, Mioxua «voUuDari». Hier betrug

bei einer Aussentemperaiur von 35* die Verriogerußg

des Körpergewichts (37,62pCt., die der CO^-Ausschei-

dang 64,04 pCt., die der U^O-Abgabe C0,65pCt. und

die dea O-Vorbno^ 48,20 pOl. der bei 7* gofanda-

nen. (Den Schluss der Abhandlung bildet eine Be-

trachtung Uber das Verh&ttniss zwischen liespiration

nnd VirmaregnUtion, in weloher namentiiob die tron

Riebet [vergl. J. B. 1887. I., S. 185] der respira-

toriaebcn Waaaeraoaaobeidnng docob die Lungen bei-

gelegte Bedeutung lebhaftem Widerspruch begegnet.

(Auf alltTi^meine Ztistimmu'ig dürfte der Verf. rechnen,

weou er dää eigentlich atuoieode und wärmespendende

Clement in die lebenden Qowebo forlegt and die OrfSoBO

der ohoniiseh-nutritiven Leistung dem regaürenden

Eintlusse des Nervensystems unterstellt. Ob dieses

aber in seiner OMammtheil nnd niobt, wie die Crfab-

rungen über cerebrale Wärmecentren zu lehren schei-

nen, doch nur von bestimmten Abschnitten aus seine

Hemobaft über die wärmebildenden Vorgänge bethi-

tigt, diese Frage dürfte, wenn sie überhaupt beatlnda,

darch die vorliegende Arbeit kaum zu Gunsten der

ersteren Annahme entschieden sein. Ref.)

IV. nysielegie d«r Atl«i«y.

1) Chalroet, B. (Landeroeau), Sur la nonezistanoa

d'une tendanee au Tide dans le alirra, A l'dtat aotaMd.
Gaz. des bopitaux. No. 98. p. 903 fBeruht auf Mias-

vcrstündniss.) — 2^ H n m !i -j - - ! -
,
M J., Rlcctricilcit

opguwekt door de alcmhaling. Weetbl. van het neder-

landsch. Tijdsohr. voor Geneeskunde. Nu. 24. p. G29.

(Reibung zwischen Herz und Lungen bei künstlicher

AthmuDg verursachte synchroniache Schwankungen dea

Queoksilbera im CapillarelectroaMter.)— SjBeraateia,
j., Rine neue Metbede der kaoaUieben Atbmung. Blol.

Centralbl, Mo. 17 u. 18 S. 570. — 4) Liebig. G v.

beobachluiigen Qbcr das Athmcn unter dem erhöhten

Luftdruck. Arch. f. Anat. Physiol. Abth, Supplb.

1889. S. 41. — 5) Riva-Rocci, S., La fuazioue le-

spiratoria in montagna. Riv. olin. ital. 1889. p. 506.

— 6) Falaeiti, Goostantino ed Alberto Muggia,
lUoberobe aulPinflnenia ehe gli esagerati sforzi respi-

ratorii eaereitano sui polmoui di iodividui saoi. Ibid.

1890. p. 748. — 7) Kays er, Richard (Breslau), üeber
Nasen- und Mur.ditlimang. Mit 1 Holzschn. Pflüger'.s

Arcb. Bd. 47. S 543 (Vertheidigung nnd Aufrecht-

erhaltung suiner früheren Verjuohser^cbius.su [vgl J.-B.

18S7. I. S. 186J gegua Bloch [vgl. J.-B. 1889. 1.

1S7].) — 8) Smith, Wilberforce, On the aliaged

differenoe betneen male and female respirstor/ flMm>
mente. Brit Jonm. Oot. 11. p. 843. — 9) Holt»
kränz, J Wilh., L'ebcr die rehpirator. Bewegungen
des menschlichen Zwerchfell:). M. 1 Taf. Scandinav.

Arcb. f. Physiol. Bd. II. ;-: 70 — 10) Loewy, A.

(Hcrim;, Zur Kenntniss der Erregbarkeit des Athem-
oeutrums Mit 9 Holssobn. PflOger*« Arob. Bd. 47.

S. 601. — 11) Heuser, S. J., On tbe Self-Regulaüon

of respiration. New York Joum. Jan. 18. — IS)

Derselbe, Some remarks on roy bypotbeais of tbe

Seif Regulation of respiration and Dr. Cowl's Diseossion

of it. Ihid. No. ii. — 13) Gros.smann, Michael,

Ueber die Athembewegangen des Kehlküpks. I. Tbeil.

bas RespiratioDscentrum insbesondere d^.s Kehlkopfes

Mit 8 Teztfig. Wien. SiUaogsber. 1889. Bd 98.

Abtb. m. 8. 385. (Vergl. J.-B. 1839. 1. S 1S9.) -
14) Derselbe, Ueber die Atbembewegaogen des Kehl»
kopfes. II. Theil. Die Wnrselftsern der Kebikopft-

nerven. Mii 4 T-'itfig. Ebcnd. S. 466. — 15) Der-
selbe, Das Athmungscentium und seito Betiehongen

i'.iT KeblkopfinnTvation. Dx; Wurzi-I fasern der Laryns*

nerven. Wien. klin. Wochenschr. No. 1. S. 5. No. 8.

S. 50. No. 5. 8. 84. — ir.) l'ruu bra.schens ky, S.

S., Ueber Atbrnungaeaatren in der Utroriude. Ebend.

No. 41. S. 798. No. 4S. 8. 889. — 17) Oad und
Chiari. Ueber Athcmrcflf-xc von den Hauptbronchen.

Arch. f. Anat. Physiol. Abth .S. 5S8. — 18) Kng-
strrm, Otto, Uebtr die Ursache der ersten Athem-
beweguiigen. Scandiaav. Arch. f. Pbysiol. Bd. II.

S. 158. — 19) Sandmann, G. (Berlin). Zur Physio-

logie der Bronebialmusflulatur. Hit 1 Taf. Arob. f.
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Anat. Physlol. Abth S. 252. — 20) Brown-Si-
i;)uard, Qoelques mi>ts j>ur Ics iL'cliert'hi's de M. NicaiM
sur la physiologi>> de la traob£e et des broncbes. Arcb.

de pbysiöl. 5. s^r. T. II. p. 657. — 21) Spina,
A-, Weitere Unt«nttebuDg;eD Qber das Yerbalten der

ChroBOgese in pMtnorMeo Oiganen. Allgem. Wien,
ved. Ztg. Jahrg. XXXV. Sepirstabdr. (Aotdehnang
der im J.-B. 1889. f. S. 190 berücksicbtigten Vcreaohe

auf Organe von Rind und Schwein. Nachweis verschie-

dener den FarbniiiMhiol fSrdemder oder banamdgr
Binfl&sae>)

Bernstein (3) bM«bfi»b •<»• nen» Methode
der künstlichen Albmung, welche im Wesent-

lichen darauf binaaskommt, die Thoraxbewegung

durch Verdünnung besw. Verdichtung der das ein-

geschlossene Thier angebenden Luft anzuregen, wlh*

rend (Vi^ Athmungsorgane, sei es durch Kopfkappe,

sei es durch Trachealcanäle, mit einer den Deckel des

Thtefbehtiten dnrchsetienden Rfibre und darob diese

mit der Susseren Lüft in Verbindung stehen. Wie mit

dem alten Verfahren, so gelingt es auch mit dem

BsveB« dnrebBesohtennignng der kflosilfob ausgelösten

TbMazbewegungen eine Tollkommene Apnoe zu er-

zielen, ein Bs^wpi"? nach B. dafür, dü'js die Apnue

hauptSBCbllch durch den lebhafiereu üasaiistausuh und

Bioht et«», wie von einigen Selten behtnptet weiden

ist, di:r"h den intrapulmonalen Druck herbeigeführt

wurde, der allerdings bei der bisher üblichen Lungen-

laftnog dnieb Blnblesnng sehr gross werden k6nne.

Eingebend untersuchte Rira-Rocci (5) unter An-

wendung gater experimentellerMetbodendenEinfluss

des Qebirgsaufenthalts auf dieAthmung. Nicht

auf der verdünnten und reinen Lnft, sondern enf der

fleissig betriebenen Steighewegung, insbesondere des

Aufstiegs, beruht die Heilkrafldes Qebirgslebens Mit

derBewegung deeAnbteigen ist nnmittelbarferlraapft

eine mächtige Steigerung der gesamm'iü Atl suungs-

meobMiksowohl alsaucbdes respiratoriscbenGaawecb-

tols* ZnU nnd Tiefe derAthenbewegungeo nehmen er>

hebUob za, and, was bedeutsam ist, die grössere Aus-

dehnung und Lüftung der Langen erfolgt auf Kosten

der unter normalen Lebensrerhältaissen weniger be-

tbeiligten Lungenspitzen, endlich erfShrt auch derO-Ter-

bmnch während der Uebung eine deutliche Steigerung.

In UebereiostimmaDg mit den Vorigen kamen

ntteb FnUetti nnd Maggie (6) anf Orond von spiro-

ond pneumatometrischen Unteisudiungen zu derUeber-

zeugung, dass die gewohnheitsmässigen Ath-

mungsanstrengungen der Bergsteiger, Sänger

B. s. w. eine beilseme Langengymnastlk bilden, durch

weifhe das LungenTolnmeo gesunder Personen dauernd

vermehrt und sogardem mioderndeo Eiollussschwächen-

der KmaUelien entgegen bisweilen nnf einer des nor*

IMIo Mittelmsass überschreitenden Höhe eriiiltfii wirr!

Smitb (8) Dsbm bei Männern und Frauen, denen

der Zweelr derVersnobe, nm diese dem störenden Bin*

flusse der Willensthätigkeit zu entziehen, mbsiobtlich

Terheimlicht worden war, die Atbetnbewegongen ver-

schiedener Punkte der vorderen Mittellioinie des

Kerpen nnf, fermisste aber in den erbsltenen Curven

die voransgpsetzten Unterscheidungsmerkmale
männlicher und weiblicher (abdominaler und

Ihorac.iter) Athmung. Kr sprach sich daher zu

QuQsten der Sibson'sohen Ansicht aus, woaaob die

veimeinltiehe nstflrIiobeVerwAiedenbeit In den Athem-
bewegangen der beiden Geschlechter bauplsächliob

oder ganz durch die herkömmliobe Kleidnngaart den

weiblichen verur»acbi würde.

Gagen die gelinOge Aanahme eine« typieeben llateiw

schiedes in den Albembewegnngen von Männern und

Fraaeo äosserte sich aach Uulikranz (ß) in seinen

Untersuobnngen Aber die respiratortsobott Be*
wegungen des menschlichen Zwerchfells.

Loewjr (10) maass die Erregbarkeit des
Aihemcentrums bei Menschen und Hunden an dem
CO, Gehalt der Ezspiratienslnft, der bei seiner Steige-

rung durch Einathmnng von Gemengen aus Luft und

CO, von einer bestimmten Grenze ab eine deutliche

Znnabme des AtboBfolamens bewirkte, nnd fand sie

aufTiiliend constanl wei\ gleich bei einer Anzahl nach

Alter.und Körperbescbaffenheit höchst verschiedener

Indiridnen nnd auoh gleiob (mit einer Ansaabme) bei

denselben Individuen zu verschiedenen Zeiten. Ali

einftussios auf die Errejrbarkeit des Aihemcentrums

erwiesen sich der natürliche 6chlat sowie dei Chloral-

bydrat^fAmylenbydrat- nnd CSUoialaaldMiilaf, woims
L. folgerte, dass die in allen diesen Schlafarten be-

stehende Herabsetzung der Athmoogsthätigkeit auf

Veraindemng derAtbmnngsieiiie berahen minli; ein

deutliches Sinken der Erregbarkelt des AthemoeiltrilSM

verursachte nur Morphin.

Zo einer neuen Theorie von der Selbststeue-

rung der Atbmnng gelangte Meitzer (1 1), als er

dio erregenden Wirkungen starker Ströme auf die

Vagi von Kaninchen untersacbt«. Er facd, dass für

Jedes Thier eine Strosselirke exUtirt, welehe tom
Vagu.s aus — und zwar bei sicherem Ausschluss jeder

Miterregung des Larjngens sap. durch Stromsobleifen

— eispiratoriseben Atbmnngsstillitand rwoftt^At,

und dass dieser erweislich auf Brsoblnlkag dOT In-

spirationsmuskein beruhenden Athmnngsipatise eine

cbaracteristische inspiratorisohe Nachwirkung auf dem
Posse folgt, sobald man die Relsang nnterbriolii Z«r
Rrkläronj;^ r^ifser Erscheinung schienen ihm An-

nahmen Dolbwendig, erstens dass die Vagi (bereits

nnterhalb der Laryngei sap.) sowohl insptratoiisehe

als auch exspiratorische Fasern enthielten, zweitens

dass die Erregung der letzteren eine kane, die der

ersteren eine lange Nachwirkung hätte. Reise man
die Vagi mit starke« Strömen, also beide Paserarten

gleichzeitig maximal, so überwiege der Einfluss der

Uemmungsfasern — daher Stillstand der Athmong in

Bnpiration — oaterbreebe nnn die Reitiag, ae

mache sich die Zähigkeit gellend, mit der di^ inspi-

ratoriscben Fasern, äbnlicb wie die berabescbleunigen-

den Kerreo, den ihnen mllgettetttenErregungszustaod

festhielten, d. h., die in ihnen nadldMOrr Li^ I rregung

löse nachträglich eine Inspiration ans. I r;ii auf ent-

sprechende Weise erkläre sich nun endlich auch die

Selbststeaemng der Atbttosg dtroh die LoogOB.

Würden diese durch die Einathmung gedehnt, so

würden gleichzeitig beide Arten von Vagosfasem er-
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regt; so lange dtr Dahamigsrtli wirke, m» luig«

herraoh« BiBflin» dw exspiralorieohen Hemmangs-
fasern Tor und Ifomme sohli???1ir^! in l'nterbrechung

der AthmuDg (Exspimion; zum Aualrag. Indem

bitorbaE »ter dfo Laagan lUMineiiflalM, «tUmI»
jener Reiz, nnd damit sei die Bedingnnf gegeben,

dass jetst die Inspiiattoosfasem reroöge ihrer

grftMerai ErregangsoMfadtner CMlunf «rlaogen

könnten, mitbin Inspiration erfolgte.

Sioem Einwände Cowrs, daas die inspirato-

rtsohe Naohwirkong der starken Vagaareizung
centralen Ursprungs und dnroh die djtpniwtiiebe B»>

schaffenbeit des Blutes infolge des Toraasgegangenen

AlhmuQgastillslaodes bedingt wäre, begegnete Melt*
s*r (18) dvidi d«n Hinweis, daas «rstoiw IntaaaiUt

und Dauer des inspiratoriscben Tetannü nii bt mit der

Danar dar vorangegangenen Reizung und des von ihr

fanirMobtan Atbmaogsstillstudaa, aondarn mit dar

Intensität der Reizung proportional wQchsen, and
zweitens, dass Djpspnoe infoige von exspiratoriscbem

AtbmungsatilUtand überhaupt niobt inspiratorisobeo

TeUnos barfonriafe, wie baiapieliwaiaa das Tarbaltaa

der Athmnng naob Rairang dar Laiyagai inpar.

bewiese.

Ana QroBanana'a (18) Untaraadtangan übar

das A t h m II n gsc e n tru m und seine Beziebun-
gen zur Kehlkopf inner ration wiren dem vor-

jäbrigen Bericht (I. S. 189) nor dia die Worzelfasero

der Larynxnerven betreffenden Thatsachen hinzuza-

fögen. Theils durch Beobachtung der Ausfallsersohei-

nnngeo bei Dorobtrennnng, tbeils doroh Feststellang

dar fnoetioBallan F^lgaa bai alaatriaabar ftairaag dar

bniifitT in f!r?i Hruppen gesonderten Bünde! rioi;. r?i\ri

Glossopbaryngeos and Vagos-aooessorios zugehörigen

Wanalgabiataa dar Kanlnobaanadnlla wmdaa dia fol-

genden Ergebnisse erzielt: .Der N. laryngeus anper.

und med. entspringen ans den obersten Wurzelfasem.

Der V. laryngeos inf. bezieht seine Worzelfasem ans

dem mittleren NerTenbändel. Da in diesem mittleren

I^erTenbQndel häufig isolirtc Fasern für die motorisohe

Innervation des M. crioo-arytaenoideus postioos, des

M. tbjpraa-aiytaaaatdaaannd daa M. «riaa-aiyta«o»ldan«

lateral, nachgewiesen worden konnten, so ist es sehr

wahrscheinlich, dass dieses NerTenbändel euch ffir

alle andaran tob K. fwmmDi tanahaiiM Miidtalii

eigene motorische Narfw aalbaUaa dttrfta. Daa
unterste Nerrenböndel führt Pasern zo den Nacken-

muskeln, insbesondere zum U.sterno-cieido-mastoideus

und zum M. caeoUaria. Im oberen Verfambündel rer-

lanfen auch NerTenfasem, vi^l^h? bei der känstliohen

Respiration dicgenigeo Reflexe zu leiten haben, welche

die parrenen Albambewegongen (ron StimmMadam
und Nasenflügeln) bedingen, und deren DurobtlMinang

die AtbmoAg rerlangsamt und Tertieft.

"

Preobrasebensky (16) suchte bai 11 Händen
nnd 10 Katzen nach Athmongseentren der Hirn-
rinde. Positive Ergebnisse wurden in zwei Driltlfaeil

der Falle erzielt, und zwar nicht nar eine zweifellose

BeatäUgnng daa UnTarrlabt'aaban (Tgl. J.B. 1W8. 1.

8. 183) exspiratorisohen Hetnmungscentnims erhaltan,

iUntlmMbt te gwt—u« IMMa. UM. Bd. I.

aondarn bai Katsan dicbt Unter diesem Hemmangs-
centrnm aneb noab ein augapiigtw InapiratloMoan-

tnim nachgewiesen.

Athemreflexe von den Baaptbronchen in

Ftmn von Albattvartiafang aaban Oad nnd Obiari

(17) entstehen bei Kaninchen, die statt reiner atmo»

sphärischer Luft eine stark mit CO^ (50 pCt. und

mehr; versetzte eioathmeten. Wurde die Luftzufuhr

dareh HarabaoUebaa dar TradiaalaanSla anf daa Lon-
i^f-nppwebe unterhalb der Bronchienbifurcation be-

schränkt, so blieb der CO^-Rellex aus, zum Zeichen,

daaa nar dia Seblaiinbaat der Hanptbronobaa, niabt

die der Nebenbronchen und Alveolen an seinem Zu*

Standekommen belheiligt war. Hieraus geht jedenfalls

soviel hervor, dass dar ohamisobe Reiz der ausgealh-

tueten CO^ schon Uirar tarbältnissmässig viel zu ge-

ringen Concentration wegen unter keinen Um.ständen

als Keflesreiz für die Atbembewegungen in Betracht

bamnt.

An Kaninchen und Katzen erhielt Sandmann
(19) durch Reizung des peripheren Vagusslumpfes

mit »chw&cheren Strömen Aosteigen, mit st&rkeron

Abfallen des intrapnlmanalaB Oradn. Eine mSglieba

Beeinflussung dieses durch Bewegang deaOe8opb~>?'is,

des Magens oder daroh verringerte Blntfüllung iofolge

ran Henatillstand war ansgeaablaasan. Bs adiian

Sandmann somit bewiesen, dass im Vagus con-

strictorische und dilatatorisobe Fasern für die Bron-
chialmusculatur rerlanfen. Reizungen der Nasen-

und Kebikopfscbloimbant, die bei nicht curarislrtan

Tbieren exspiraloriscba Athemstillsiände hervorbringen,

bewirkten refiectorisobe Verengung der Broncbialwege,

aiao bei abgaaebloaaaneni Lnnganrann Aattaigan daa

Binnaadraeka.

Brown-Sequard (20) erinnerte sich gelegentlich

der von Nioaiae (vgl. J. B. 1689. I. S. tBti) mitge-

tbellten Beobaobtongan Ober selbst&ndiga raapf-

ratoriirhe R?>wegnngcn derTracheabei grossen

Seevogeln ebenfalls Tracbealdilatation w&brend der

lispir^eo, Traobtaleantiaotton wfbiand dartnapi«

latlan gaaabaa m haben.

V. Pbpielegla da IfdiM.

1) l'ot»in, Uttciisiaation exp^rimentale de la va-

leur du sphygmomanomL'trL'. Arch. de phy.siül, .'ie scr.

T. 11. p. 300. — 2) Derselbe, i^aits uüuveaux nli-

tifs k la ditermination exp^rimentale de la valeur du
sphygmomanomötre. Ibid. p. 681. — 3) Cowl, W.,

Uetwr Blutwellenzeicbner. Arcb. f. Anat. Pbysiol.

Abth. S. 564. (Teefaaisehe Mittheilung. Üesohrei-

bong und Prüfung eines neuen Werkzeugs, in den an
Stelle der die Druckschwankung wiedergebenden Ournaii-

membran ein dünnes Metallplättclicn ^'«truten i»t.) -

4) UQrthle. Karl, Hcitrii^^e zui Haemod\ namik. Mit

2 Taf. u. 2 HolzäcbQ. FAtigor'ii Arch. itd. 47. S. 1.

(Nene Form des Kymograpbions. Yertiabtung zur Be-

raasasg des Papiers. AlAnderangen fon Feder- and
Onrnniflaanemeter. Biperimenfalte PrSfuag der Mano-
meter.) — 5) Bernstein,.]., Spb) gmophotographiscbe

Versuche. Hit i llolzschn. ForUichritte der Medioin.

Na, 4. S. IüOl — €} Hanar, A., Heber die Kreis»
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lanfsTcrändcrunKen bei örtlicher Terminderan); des

Luftdruclces. Praß. \V .chenschr. No. 8. S. 87. —
7) Salaghi, S., Siii< ri;i:i deH'iropnlso cirdiaco f degli

impulsi pehferici. *iaz Lorolard. N'o. 44, Ii, 4(» u.

4& (Interessante medic-physicaU Untersuchung über

dia Yerbältniss der hydranliMli«!! Widanttüde in Ar-

terien and Yeoen der Körperorgane, zaa AoniigMreiaen

Berieht jedoeb niebt geeignet.) — 8) Pranolc, Kran-

<;ois, ftfurJi- flu priuls total rle.s lixlr^mitds an racsyeri

d'un s{ih ymnoj^raphü vuluniii(rii|iii\ .\ieb. de ;jhysioI.

hl- scr. T. U. p. 118. (Neu mir der Apparat, uiiii-

Verbinduug zweier Uebel, die das pulsatoriscbe An-
aad Abschwellen der fostgckicramtcn Fingerspitze in

TCrcröuertem Masse «iedergebenj — 9) Stookm«nn,
Fri», üeber des leitliehe TerbältniM der Dtoer der
Systole znr Dauer der Diastole, Insng.-Dissert. Königs-

berg 1. Tr. 1889. :!4Ss. — 10) Firket, Ch. (Li-.ge),

De la oircul.ition a tra\frs Ii; trou de liolal chez

l'adulte. Bull. Belg. p. ö5. — 11) Hayoralt, J. B.,

Tbe eauso of the first sound of the heart. Journ. of

Pbjrsiol. Vol. XI. p. — 12) Kasem Bek. A.

(Kaaen), Ueber die Rntetebuaf de* ersten Herstone».

Mit 3 Holzschn Pnüger's Areh. Bd. 47. S. 53. —
13) Franck, Fran<;ois, Application du proc^d6 de
cardiographie Tolumetrique auriculo- ventnculaire ;'i

r^tudö de l'aetioD cardio-tomqui; des nerf» accelcra-

tcurs du coeur. Arch. de, phyiiol. 5e ser. T. U
p. 810. — 14) Derselbe, La puissance d'aetion car-

diotonique des nerfs acc4t6rateara peat-6ll« ftller jaa-

äa'i pcodootion de l*Mf6t da ooeur lyitotique?

M. p. WS. — 15) Derselbe, Nonvellea reeiberebee

Sur ks ofTets de ta .-.ystulc des oreilicttcs sur \^ prcs-

h.ün ventriculaire et arlöfiellc. Ibid. p. 395. — IG)

Tic'jrstedt, Rubert, Ueber die Ernährung des Säuge-

thierberzens. Mit 1 Taf. Skandiuav. Arch. t. Physiol.

Bd. U. S 3Ö4 17) lUai, Albert (Nancy). Contri-

bution ä la pbysiologie du mnsole c»rdia%iu, Arch.
de physiol. Se s^r. T. II. p. 596. (BindoM von Br>
würmung und AbkQhInng auf das freigelegte, unver-

letzte und in seinen organischen Verbindungen be-

lassene Froschherz. Der die Aufzeichnung rermittclnde

Apparat, eine Modification der MarejVhen pmcc ray«-

f;raplüqae, wird vom Verf. Carditgraphe ä poids ge-

nannt.) — 18) Freder icq, L., Travaux du laboratoire

de Physiologie de l'universito de Liege. 2e VoU (D»'
ria die lolfeade Abhandlung: La paintion da ooenr
cbet le ebien.) — 19) Derselbe, Sur les pbinom^nes
^lectriques 'le U sy>f.ilr; vrntriculairc. BüII, do la

soc. m4J. de üand. Fcvritr, p. 32. — 20) Dogiel,
Johann (Kasan), Zur Geschichte der Herzinnervation.

Centralbl. f. d. med. Wiss. No. 15. S. 258. — 21)

Qiejt E., Nouvelles expdrieuces relatives h l'inexcita-

bilite pjriodiqnc du eoeur des nummißtea. p. 4S6. —
tS) Romberg, B., Beiträge sarH«n!Ba«mnoa. Ver-

band I des IX. Congr. f. innere Hedicin. S. 356. —
28) Fano, 6. e F. Badano, Sulla fisiologia del

euere embrionale del pollo nei primi stadi dello svi-

luppo Arch. pur le scienze mediche Vol. XIV. No. 6.

p. 113 — 24) K n 0 11, Philipp, Ueber Wecbselbeziehun*
gen zwischen dem grossen und kleinen Kreislauf. Mit

5 Tafeln. Wien. Sitzgsber. Bd. 99. Abth. III S. 5.

— 251 Deraelbe, Ueber inoongmens io der Tbitif-
kelt der Iwidea HenbUften. Mit 6 Taf. Bbeadu.
S. 31. - 26) Wertheimer, F. et E. Meyer, In-

fiutiicij; de la döglutition sur 1« rhvthme du ooeur.

Arch. physiol öe s^r. T, II. p. 2S4. - 27) Se-
wall, Henry (Penrer, Coloratlo), ^'n aunnj relations

between beartbeat and the visceral circutation. Med.
News. Deo. 27. p. 68&. — 88) f ranek, Fraofoii.
y«ri»ti«DS de la Tlteaee da eiBg duu let veinei sooe
rindoenoe de 1« Systole d« l'oreillette drotte. Arch.
de physiol. 6e s4r. T. IL p. 847. — 29) Hoor-
w '^'. T. S.. Thysical notes on the motion of the l lnod

III tbe human artehea. Joorn. of aoatom;. VoLXXlV.
(M. a* Toi. I?.} P.4M. DMsalbe Deateeh V(l. J.B.

1889. I. S. 199. (Die engliscbe Abhandlung enthält

ausser fiiiij,'en mehr riebensrn-hnelieii Abweichungen von
der deutschen dit; H<ii>cbr«ibuiig tiama neuen .Apparats

zur Messung des Arteriendrucks in den Fins« rti.) —
30) Derselbe, Ueber die Blutbewegung in den racnsch-

lichen Arterien. Mit 9 llolsschn. Pflüger's Arch.
Bd. 47. S.489. — 81) Frey, M. v. oad C Krebl.
Untenaehangea fiber den Pole. Areb. f. Anat. Pbfsiol.
Abth. S. 31. — 32) Kwai d, J. Rieh, und Hesse,
Die I iöschwindigkeit des Btütstrotnes spnt/,enltr Ar-
terien in der . rsten S ("un h" nach der Dnrcbscbnei-
düng. Pflucger'» Arch. Ud 47. 568. (Hauptsäch-
lich in Folge der musculären Contraction der Arterien-

Öffnung flieaat nieht die nach deaa TorrioelU'seben de*
«eis sa bereobnende MeagCi sondern aar ein Dritttbeil

davon ans.) — 33' Harthle. Karl, lieber len Ur-
sprungsort der secundären Wellfn der Hulscurve. Mit
1 Taf. u. 2 Holiaokn. Kbenias. S 17. — 34) Oei-
gel, R., Die Mechanik der Blutvcriiorgung des Gehirns.
Stuttgart. (Vergl. J. B. 1889, I. S 193.) — 35)
Roy, C. S. and C. S. Sherrington, On tbe regu-
lation of tbe blood-sopply of the brain. Witb 8 pl.

Journ. of Pbysiolngy. Vol. XI. p. 85. — 88) Boeeic,
J. de Q. J. Vcrboogen (Brüssel), Contribation i
l'etu'le de la ciroulation c4r6brale. Journ. de m<d.
18me aniiert V dI. 90. No. 21. — 37) Kroncek#r,
Ii. u. üautier, Ueber den Tonus des Pfortader-

Systems. Biölog. Ceutralbl. No. 17/18, 563. (Ber.

V. der Versamml der Naturforscher in Heidelberg.

1889.) — 88) Mali. F. P., Die motoriaebcn Nerven
der Portalwne. Areb. f. Anat Pbysiot. Abth Supplbl.
S. 57. — 39) Koeppo, II., Muskeln und Klappen in

den Wurzeln der piortader. Kbendas. S. 168. — 40)
Sewall, Henry aml Klmer Sandio rd, Plethysmo-
graphie studies of tbe human vasomotor mechanism
when excited hj eleotrical Stimulation. Witb 2 pl.

Joora. of Pbyeiologjr. Vol. XL p. 179. — 41)
Arendt, P., ladoeaee rjfleae da aerf d4pr«Mar et
du oerf pneumogastrique sur la pression eanfaiae.
Annales de la soc. de mii. de Gand. p. 1 1.

Zum Sichtbarmaohen des meusoblichea l'ulsoä

mworlheto Baraatein (6) das bekannte von Cser-
mak zuerst empfohlene Mittel eines auf die Haut nler-

balb der an- und abschwellenden Arterie aufgeklebten,

•la «dmalas StraUanbOMbal ?oa Soamo- «der «lee-

trischem Liebt roflectirenden Qlasspiegeichens, erwei-

terte da* Cxermak'sohe Verfahren aber dahin, dass er

die raofeapdaBlifelitbilderpbotoebronogiaphisoh fiiirte.

Diese aplijgmophotographiscben Versuche
lieferten an9)»fz?ichnot scharfe Puiscurrenbildor. Eine

Vergleichung des itadial- und Carotispalaes führte su

dam Brgabatas, das» ia dar Kiba dea HHiOBa die pri>

mären und secundären Wailaa akh (feKonsoitig auf

das mannigfachste störeo, wShrend in grösserer Knt-

femnngf dfe WaUoabavegung ein« ?iel regaliBiaiifara

wird. Der erste scharfe katakrotische Knick der Ca-

rotiscurve schien durch das beim Klappensohlnss

gegen den Ventrikel rückslürzende Blut rerursacht su

•eUi.

Mit Hülfe eines von Knoll angegebenen Appa»

rates untersuchte Flauer (C) die Kreislaufsver-

änderungen bei örtlicher Verminderung des
Lnftdraok«. Di« Beobaobtoogen betrafen di«

Scbwinimhaul des Frosches und ergaben j?egen Cohn-
heim, dass eine Lafldraokrerminderaog von 20 bis

S4 mm Ug demab Sta» b««ir1(t, Modan aosaabm»-

lot da» an ao anffUlfgai« Beaebleaitigang d«« aite-
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rltllra BlntinlDMM barromift, je trSgtr die GiroolA*

tion Tor BiBlittttng des Vanooltt entweder an and fär

sieh schon war oder sei es durch stärkere Curarisi-

rung des Veraucbätbieres, sei ea durch subcuUoe in-

Jeetien einer lleiiieo Gebe von Cbloralbydret gemeoht

werde. Ganz folgenlos für die KrelslanfsTerbällnisse

in der Sobleimbeui blieb der Wechsel zwieohen AUno-

spblfen* und UnteiAtmoephlreBdriMik, wenn er «ieh

in einer den Gesammtkörptr def ffvOMhet eluohliee*

senden Kammer vollsog.

Stookmann (9) unlerricbtet« sieb anter leltenf

fon J. Sehreibe r mittelst einer von diesem angege-

benen acoslischen Markirmetbode über das Zeilyer-

baltniss von Systole und Diastole bei Qesun-

d«s und Kraulten. Wenn er den Zeltnam «vieclien

erstem und zweitem Horzton als sysloliscli^ nnri den

folgenden zwiscben zweitem und erstem versUetoben-

den als diaatolieehe Zeit bereobnete, ee atetlte sieh das

Verbältniss von Systole zu Diastola bei Gesnnden

durchschnittlich wie 0.3808:0,0039. Dieser Zahlen-

wertti sltmaile fast genau mit dem ton Donders an-

gegebenen Qbereia, «ieh dagegen mehr oder weniger

erheblich von dem aller ribri,7?n Beohachter ab. Bo-

treffs der Versuche an Kranken ergab sich, dess hier

da« VerhUtnlas der Syslele aar Diastole tieb mannlg^

fach änderte, sowohl in dem Sinne einer bedeutenden

Verlängerung der Diastolen-, als auch einer solchen

der Systolendaaer.

Eine offene Verbindung zwischen beiden
Vorhöfen, sei es in Form eines offen p^hliebenen

ovalen Foramen Botalli, sei es in Form eines

sebiefen SebUtaes im SeptvOt besteht aaeh Flrket

(10 ' ntwa bei einpn^ Viertel aller Erwachsenen und

gestaltet in beiden Fallen einen ülutübertritt sowohl

Ten rechts naeb links, als aaeb In nrngekebiter Rloh-

taog. Ueberströmeo des Blutes aus dem rechten Vor-

hof in den linken würde bei Lnngenerkrankungen die

Gefahr der Erstickung steigern, ein entgegengesetzt

verlaufendes bei Erkrankungen des linken Hanwisdie

Behinderung des Lungenkreislaufs toässigen.

Wehrend Heyoraft (11) den von Dogiel und

Ludwig (1868) erhiaehten experineatelleo Beweis

füi- den muscnlären Ursprung des ersten Herz-

tones (mit Gründen, die nach Ajuioht des Kef. jenen

Bawefa gar nicht treffen) bebimpfte, erweiterte

Kasem-Bek (12) den zu Gunsten dieser Auffassung

sprechenden Thatsachenkreis dnrch die neue Beobach-

tung, dass das ausgesohoitteue Uundeherz im Do-

giel -Lad wig*aoben Apparat aueb dann einen dem

ersten Ton des unversehrten in normalen Verhältnissen

sohlegenden Uenen dorebaae entsprechenden ausoul-

tatortseh Temebmen liast, wenn man es dordh saaften

Druck blutleer gemacht und wenn man forner behufs

Verhinderung jedweder KUppenspannung von dem
angeschnittenen Torbef aas doroh beide Atrioventri-

cnlaröffnnngen Ohrentrichter aus Guttapercha mit der

trichlerfSrmigen Erwoitenins^ nunh oben eingelegt hat.

Die Hohe des Tones erlitt kerne Aenderung, gleichviel

oh sieb die Obnntrichler in Renan bafaiide« «der

aleht. —^ Bi»« ««Sita Vaistteharaiha, in der das Bau

naiA bawinderer Methode In looo bintleer gemacht

warde, fahrte sa fibereinetimmenden Ergebnissen und
sebloss sich hierin den vom gleichen Gesichtspunkte

ausgegangenen üolersuchuDgen Krehl'a an (vargl.

J.-B. 1889. 1. & 194).

Pranfois^Pranck'a (18) als Tolametriseb«
Cardiographio bozoichnetos Verfahren besiebt im

wesentlichen darin, die Oberflächen der verschiedenen

Abtbeilangen des freigelegten Tbieibenene in mög-

Mebal grosser Ausdehnung fest mit dem Cautschukrer-

schluss einer Mar ey 'sehen Luftkapsel zu verbinden

und die dem An- und Abschwellen der Herzhöhlen

folgenden Bewegungen der Kapselmembran auf be-

kannte Art durch Luftübertragung in Ilebelbewegung

amzusetxen. Die Ko. aooeleratores von Hunden be-

treffend, worde gefunden, dasa tiaa^tige Reisang

meist gleichzeitig beide Vorböfe beeinflusst, bisweilen

jedoch auch den eioen Vorbei fräber als den aodereo.

In der Regel, aber niobt ausnahmslos, bestand neben

der Vergrösserung der Schlagzahl auch eine solche

des SchlagTülumens, und ebenfalls nur in der Regel,

nicht ausnahmslos, erstreckte sich die cardiotouische

Wirkung der AcoeleratBrenreiiang glelebmissig öber

Vorhüf und Kammer; denn in gewissen (nicht niiher

gekennzeichneten, Kef.) Versuchen beschränkte sie

sieh allein auf die Kammenystele. Ungeaebtet der

auch von F. erkannton wechselseitigen Unabhiingigkeit

beschleunigender und oardiutoniscber Wirkungen

schien ihm die deshalb von einigen Autoren heRU^

wortele Annahme zweier verschiedener Nervenfaser»

gultungen entbehrlich, vielmehr die Annahme aus-

reichend, dass ein und dieselbe b'asergatlung ver-

schiedene periphere Bedappaiate versoige, ond die

gleiche Anschauung entwickelte er auch für die Dop-

pelfuDCtion der Vagi, ihre hemmeode und ihre antt-

tonisobe Wirkung. Bine spStere Mittbeilnng F.*8 (14)

bebandelte die Frage, ob die cardioton ische

Wirkung der Herzbescbleunigu ngsnervon

sich jemals bis zu systolischem Herzstill-

stand steigern kSnas» ond Tenainte sie.

Dnrch aamitftelbare Binfilhnuig eines Cbsuvean-
sehen Geschwindigkeitsmessers im rechten Ventrikel

oder Vorhof des Hundes, glückte Franfoie-Frauck

(15) dsr Beweis, dass die Wirknag der Vorhafs-

systo'le sich stets in Form einer deutlichen Be-

schleunigung des Blutstroms nach dem Ventrikel hin

zu erkennen giebt, woraus weiter folgt, dasa in eben

dieser strombeschleuoigenden Wirkung auch die prä-

systolische Erhebung bei Beginn *^er vom Ventrikel

geseiohneteo Drackcotve ihre Erklärung zu linden bat.

Mit besondaiar Sohirfs trat das ventrikellüllende Ver^

mögen der Vorhofssystole in solchen Versuchen zu Tage,

in welchen schwache Vaguareiznng eine Unterbrechung

der Kammerlbfitigkeit bei onvefindertemPortgang der

Vorhofspulse herbeigeführt hatte. Ausser imVentrikel-

bluto macht sich indessen die Beeintlussung des Blut-

stroms durch die Vorhofsthätigkeit nur noch in den

Banptatimmen der anffibrenden Venen, hier als Kück-

«tatt(8.n.), bemaifchartiiiemals aacb nntcr den denkbar
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gfinatigsten Vsrhältnissen eratraekt» aie aiofc waf d«n

Blatätroiii äor Art. pulraonalü.

Auf den Herssoblagscar ven des Uandes,
waloh« Pre4«rioq (18) BMh bekaastMi MefhodM
Terzeichnen lioss, fand er den Gipfel der Kammer-

sjslole in UebereinstimmaDg mit U&r^j dorob mehr-

fMk* ErhebmiKen gezackt, bezog diesalbtn abw ab-

vaioband von Marej nicht auf den Käckprall der

ondulireniien arteriellen Blutwellen — denn sie Mielen

auch nach Unterbindung oder Üurchschoeidang der

frosaeo Oaftaaatiaiait baatebaa — «baaaowMfg «af

mögliche Schwingungen der Aurfcnlo - yentricular-

Klappan — denn si« (ebltea auch nicht dem blutleeren

Beraan — aondarn «af üaregalDBiaaigketten dar

KainmcrcoDtraction , welche keine einfache Zuckung

wäre, sodern einen Tetanoa mit anTollständiger Ver-

acbmelzang von 3 — 4 Einzehuckurjgcn darstellte.

Bloa Baatätlgnng dieser Auffassung schien sich zu er

geben, als Prederirq (19; die electrischen Er-

scheinungen der Kammersystol» mittels des

Lippni»an*aeli«nCa,pil]awl««troiBetar8 prtft« and die

Bewegangan daa Qoaekallbarliidtns pbotograpbiaob

fixirte.

Zur Qaaebioht« der HarsianarTatiOD trag

Dogiel (20) xaoiobat eine groase Zahl histologischer

Einzelheiten vor. Von Ganglienzellenanbaafangen be-

schrieb er (bei Fröschen, Tritonea, Eidechsen, öctiild-

kröten) ausser den bekanoteo noch solche untarbalb

der AtrioTcntricularHappen längs dem Verlanf der

Nervenstämmchen und zwischen den Ifaskelbündeln

(Degieraebe Knoten). Myelioballfga VerrenfMem
konnte er anter deni Rndocardium in der Olierfläcbe

nnd xwiaoben den Moskelbündeln des Ventrikels

bfi Cut tiiT Henapitae Terfelgan. Paaeniutaiiaob

SWlaobeD den beiden Herzästen der Vagi stellte er

an vielen Orten ihres Verlaufs fest, so hoini EinlriU

an der inneren Fericardiamiläebe, auf den den Sin.

veneeaa bildandan HoUrenea, aa dea Renale*achea
Nervenknoten, auf den Atrien und ihrer Scheidewand,

an der Atrioventrioalargrenze und im Ventrikel. Weil

aber alle Rentbeile ateb anf Shnlkbe Art mit KerTwo-

fasern und Nervenzellen versehen zeigten, so möchte

D. auch jedem Uerstbeil für sich eine gleichartige,

rhytbBiaBba aad selbständige Leiatungsform zu-

apraeliea aad .alle Nervenzellen nnd F&daa daa

Hei7.er3 als motorische Apparate ansehen," von

denen die Impnbe zur Coniraotion ihren Ausgang

nabatan. DarRlijryniaaidiaRagnlatlon derContiaelfenea

würde , nicht durch besondere HcmmuTigs- oder Be-

scbleuniguogaapparate oder durcb Unterschiede im Ban
oder te der apeeUbabaa Faaotien bewirkt, aeadera

durch verschiedene Gruppirung und Vertheilung der

Nervenzellen und Nervenfasern und durch Interferenz

der Nervenströme, welche dabei zu Stande kommi,

berbeigeführt."

Schliesslich gedachte der Vf. eines bereits im

Jahre 1881 von ihm in den Arbeiten der Moskauer

Vatarfftiaobergaaelljebaft verSBeatliobtea Venraeba,

aus welchem liervurj^ing. dass electrische Heizung des

Nervenstammes, welcher bei Unnden in der Nähe der

Einmündongsstelle der unteren Hohlrene vom Vorhof

tum Ventrikel verläuft, nicht diaslolischeu Stillstand

sondern Verstärkung der Herscootraaciionen zur Folge

bitte.

Neue Versuche von 0!oy '21) über die perio-

dische Unerregbarkeit des Säuge thierherzens
ergaben, dasa klifUg« Reitnng daa Henmeabela vib-

rend der Diastote alobt immer eine Verstärkung der

nächsten Systole zur nnmillelbaren Folge hat, sondern

mitunter zuerst eine erhebliche Verlängerung der

DIaatol« bwriilrt.

In Gemeinschaft mit Badano untersuchte Feno

(23) das Verhalten des embryonalen Herzens

Tom Hdbaebea ia dea eratea (S—8) Tagen
seiner Entwiokelung. Auf geschickte Art wurde

das zarte Gebilde, in dem, soweit bekannt, weder

musonläre noch nerröse Elemente sa untereobeiden

sind, vom embryonalen Körper losgelöst, in einer feaeb-

ten, auf constanter Temperatur erhaltenen Kammer

zwischen swei querlanfenden , das venöse and das

aiteiielle Hettanda featUeaitteadan Ptatiadifbtaa aaa»

gespannt, das Präparat auf dem Tische eines Micro-

scops befestigt and sein vergrössertes, durch Sonnen

-

liebtatarkarbeUtaaBild aritHair» eiaaaObarbiaaai'aebea

Prismas auf die vertieale Spalte eines Lichtschirms

projicirt, hinter welchem ein mit liohlempfindlicbem

Papier überzogener Cyliuder durch ein Uhrwerk in

Drehung versetzt werden konnte. Der untere Abschnitt

der Scbirmspalle war durch ein leichtes, mit dem

Hebelwerk eines Desprez'sohen Zeitsignals verbundenes

Sobiebeioben verdeoki, ao daaa er, wenn dar seiU

messende Apparat durch die Schwingungen einer

Köoig'scben Stimmgabel in periodische Bewegung

gerietb, daroh daaAaf» aad Absteigen dea Sobleberebea

dem einfallenden Lichte bald verschlossen, bald ge<

öffnet wurde. Es mussten somit währen i der Drehung^

des Gjlinders nicht nur die in Folge der rbyltimiscbeu

PalaaUaaaa dea aoUngandea Haraaoa eintreteadea

Gestaltänderungen der vom Mioroscop aus beleuchteten

Ltchtspalte, sondern auch die duroh das Zeitsignal be-

wirktea *a photographisober AafaabaM gelangen nnd

genaue Bilder gewonnen werden sowohl von der Flam

als auch von den Zeitverhältnissen der Herzpulse.

Nach dem skizzirten Verfahren wurden zoniobat

Dataa gaaammelt über Form und Daner der Herx-

bewepingen. sowie über die Geschwindigkeit der im

Herzen fortschreitenden Verkurzungswelle. Es zeigte

aiah, daaa diaaa ibraa plötaliohaa raaeban Anfaag ia

der ganzen Hasse des Vorhofsendes nimmt, um sich

TOB hier oamittelbar oder ein wenig renögert auf den

Vaalribal AntanpilanieB, in welehem aia pariataltiaob

mit gfriagerer Schnelligkeit vom venösen lam arte-

riellen Ende fortschreitet, nnd es Hess sieb bei dem

noch mageuförmigen Herzen sogar erkennen, dass sie

mehr Zeit gebranohte, um den weiteren Weg längs der

Conveiität. als den kürzeren längs der ConeavitSt des

embryonalen Henscblanohs zurückzulegen. Die mitt>

lere Leltnngageaebwindigkeit der VerkSnoagawella

schwankte je nach der grösseren oder geringeren

Frische des Uerzens zwischen 11,5—3,C mm pro Mi»
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Dste, irUmid H% Ztitdlffemis swImImd BMtltaaf
längs CcnTBxilät und Concavität der Herzränder sieb

als pro|iortioQ&l der Wegdifferenz heranastellte, ein

Terbslten« dia ni d«n Seblom Anlan bot, dus in
Geschwindigkeit der CoDtracttonswelle in der ganzen

Herzmasse sich gleicbbleibo, die üebortragnng des

VerkQrzungs?organges von (^ueiscbniU zu i^aerachnilt

aber nicht durch Vermittelnng von KtfftD, Mndarii

im Sin:^? Pngelmann'a «Dmittolbir fOD MuaktlMll«

zu Jluskelzeüe erfolge.

OsBtm Baobaehtnog »rfobno sodAim di« Eneb*!-

nungen der allmäligen Functionsabnahme des isolirten

Herzens. In allen Fillen rerwandelte sieb von einem

gewissen Zeilpunkt ab die rhythmische Pom der Hen-
tbätigkeit in die ptriodisohe, and noch spiter Itoferto

Has Herz nur eine unregelmässige Reihenfolge ron

i'uisationen, die Luciani'scben Krisen (1873). Fernere

Vtisoeb* der Vit. botrafw du Voriwttm det Herwns
na^h sf^iner in bestimmten Richtungen ausgeführten

Zerstümmelaog, and endlich wurde auch die Einwir-

koBg TersobUdentr Gas» (OiH.CO.CO,) sowohl aof

das Gesammtherz als auch auf jeden seiner Hauptab-

schnitte für sieb sorgfältigst boriicksichtigt. Alle auf

so Tsnchieden« Art gewonnenen Erfabruogeo lehrten

•bor flboroinotlainondt dus Erregbarkeit and Anto-

matismos zwei durchaus getrennte Functionen des

Horaons darstellen und den einzelnen Abtheilangeo

dioooo In Qogloiobon Maono sakomniOB, donn dorTon*

trikel erwies sich (electrisch) erregbarer als der Vorhof,

and umgekehlt erreichte der Automatismos sein Mazi-

mam an ronfioen, soio Minimum am artorlonoii Ben-
ende. Der Frage, ob dieser funclionellen DifFerenziraDg

des embryonalen Herzens vielleicht schon eine histo-

logische entspräche, sind die Vff. nicht nachgegangen.

DtgOfM haboii oio ihror Aaftunuf oioon bildliebOD

Ausdmclt verliehen: sie donlion sich das embryonale

Höre aufgebaut aus bipolaren Elementen, deren jedes

eio rolotim HaxioivD tod AntoDotlsmitt in •oinooi

gegen das Herxobr, tio lolatives Maximum von Erreg-

barkeit in seinem geg«n den Ventrikel gerichteten

Ende besitze, jo nach seiner Örtlichen Lage aber ab-

aolat mit am so grösserem Aotomtitfimas «nd um so

geringerer Erregbarkeit ausgerüstet sei, je näher es

dem renösen, mit am so geriogerem Äutomalismus und

am so grAsoeror Erregbarkeit, jo lAbor os dorn srtori*

eilen TTerzende sich beGnde.

Entwickelungsgeschichtlich unterläge es nach

Romberg's(22) Beiträgen zur Herzinnorvation
keiaom Zwoifel, daas der ganao Q&oglien- und
Nerven apparat des Herzons erst am Ende der

vierten oder am Anfange der fünften Woche von ausser-

halb in das ombryonalo Bora binoinwiobat, bia

dahin also an der rhvlhmischeti ThSti^jkcil dea OmbrjO-

nalen Herzens nicht belheiligt sein kann.

8o«oit Knoll (34) Woobaolbosiohangoii
aviaobon dem grossen und dem kleinen Kreis-

lanf nach seinem im vorjährigen Bericht erwähnten

Verfahren (vgl. J. B. 1889. I. S. 2(K)) erkennen

boDiito, boiibtao dioao atota aaf Toxindortar Hon*
fbiUghait odor Bonlülliiiig als millolbaior Folfo d«r

in gfOMatt Kroialaof dareb Erregung dar Taaomotoroo

erzeugten Drackschwankangen, ond auch gegen die

Toa Bradford and Dean (vgl. J.B. 1889. 1. S.201)

naob Roinng d«r 7 otston Donalnorrenwarzeln beob-

achtete Dracksteigerung im Pulmonalisgebiete machte

sr ^r«ltend, dass sie möf,'licherweiso nicht durch eine

Erregung von Vasocoustrictoren, sondern durch eine

aoleho dor bonboaoUoaalgoidoo Earfoa vonuiMbt
wort^cn ^f^'itn. Ganz unbethefligt erwiesen sich die

Langeogefässe an dem za feriodischoa Blatdruok-

aobwoBkaogen im grooaon KroMatfo itbroodon rhyth-

mischen Wechsel des Arterientonus und ebenso auch

an der auf refleotorisobem Wege herbeigeführten Ver-

engerung der Arterien des grossen Kreislaufs. Keinen

Einfluss aaf die Weite der Lungenarterien übten end-

lich aas die auf bekannte Art herbeigeführten Zustände

der Dyspnoe aod der Hirnanaemie. Als Versuohs-

tbloro dfontoD Bando vod Canteehoii. Wo dio Vaso*

raot'rii, rlrr LungengefSsse verlaufen, und aufweiche

Erregungen sie aotworten, bleibt demnach eine offeoo

Frago.

InoODgrnens in der Thätigkeit beider
Ilerzhälften während FCiTihycHscher Zustände beob-

achtete Knoll (25) an üundeu und Kaninchen, deren

Palmonalartorio darob oino aeitenstindiga aad donn
linke Carotis durch eine endständige Catüle mit je

einem Hürtble'scben Gummimanometer Terbooden

WBT. Bai insafSoiaiitor Toaiitatfeo ond bolm Aaa>

setzen der spontanen oder künstlichen Athmung, eren-

tuell bei gleichzeitigem Verscblaas der Hirnarterien

•dar Reizoog sensibler Nerren trot nicht selten der

fall ein, dass es an den Carotiscorroa donb allrnUige

Abnahme joder zweiten Pulsweile zurAnsbildang eines

Pulsus bigeminus kam, der durch weitere Abschwä-

ehong dor aborUvoa Pnlse in oinon anbattondonPoIaoa

intermittens überging, sodann sich wieder durch die

Zwischenstofa des Polsos bigeminus allmälig in den

normalon Pub mrüobbildete, während dio Palao dor

Pulmonalis in Bezug auf Grösse und Zeitdauer mittler-

weile unverändert blieben. Es entstand so zeilweise

das ausgeprägte Bild der lieuiisystolia cordis, tndüui

das Carotismanometer Bur h*1b ao violo antorotoaDdor

gleiche, aber stark vergrössorte Pulse verzeichnete,

wie das Pnlmonalmanometer. — Von der Porm der

PnlmonaUa- ond Carotispnlao bemorkto Knoll, daas

angeachtet der grossen VorscbioJei.heiten hinsichtlich

der Blasticität und der Verzweigung der Arterien des

groason und kloioon Kroislaafs die Palacumn boidor

Gefässsystemo oioo Tüllig gloildiartige Gestaltung bo-

sitzen können, was ihm gegen die Ansicht derer zu

sprechen schien, welche die catacroten Erhebungen

dor Palaoorro doiob ElasUoitttasobvMikQngon nnd

RefloxioDCn innerhalb des fioriiss.'iystems erklären

wollen. Ein anderes Bedenken gegen diese Ansicht

loitoto or fomor mob aas dor Tbalsaeho ab, daas dio

cataoroton Erbobongen der Puliuoualiscurre erhalten

bleiben, wenn man die Pulmonabs dirht hinter dor

wandständigeu Maoomelercaimie durch eine Kleoiui-

piaoolto aboporrt, alao anf ain insaarat knnoa TfiUig

UToniralgtM Stilok roda^rt.
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Wertheimer and Meyer (26) bestätigten dm
darch Meitzer (1*<83> bekannt gewordeneu beschleu-

Digenden Kinflu8sdesSoblQokeDsaufdieHer£-
t»»wegong ÜM HwMhM. Znr dentlichereD Htrror»

rufunf? cJer Erscheinung empfahlen sie, die Versnchs-

persoo zonäohat d«n Athem in ExspiraUoo sahalten

und dum Mit tohlaeltn in Iuhii. Bin* «intig«

Schluckbewegung genügte in diesem Falle, um die

Talssabl deatlioh emporsatreibeo. Gerade entgegen-

gesetst fanden sie aber die Wirkung des Soblaokena

b«i Hondra mit durchschnittenem oder undurchsohnit«

tenem Rückenmark, in hetäubferu oder nicht betäubtem

Zustande. Hier war die Sohiaclibewegung ausnahmslos

Ton PolamlangMmaitg bia to aMiMtoDar Üntoi^

brechung des Herzsi^hlags gefolgt. Um dieses abwei-

oband« Verhalten lu erklären, nahmen sie an, dass

dat SoblnolMMitraa dM Htnaoben aowobl mit dem
Athem- als auch mit dem Herzbemmungscentram inter-

central verbunden wäre, gesteigerte Thätigkeit des

ersten mittelbar, gleichsam als Rückschlag, eine her-

abgesetzte der beiden andern nach sich zöge, w&hrend

bei Hunden ein centraler unmittelbarer Zusammenhang

zwischen Schluck- and Henbemmungacentrnm fehlte,

da« SobtaekoMtram nav dnidi Veraittalng da«

Atbemcentrams mit dem Henhemmungscentrum ver-

koäpft wäre, folglich gaateigerta Tbiltigkait daa ersten,

harabgaaetsto das twaitan and dlaTbitfgfcaitmbntbma

dieses umgekehrt Tbitigkeitsstoigerung, d. h. Puls-

T^rlangsamong bia an HanatillatAad, da« dritian ba-

dingte.

Beaiahiingen swisoban H«ras oblag nnd
Oarmkreislanf, wie sie sich aas dem bekannten

RlamUofakeitsübergewioht dar Eingeweidegefässa öb«r

ati* andara KSrpargaflbm «rgaben. banntet« 8«wa)l
(27) zur Erklärung gewisser Fälle von Herzschwücho

aua mangelhafter Blutspeisung infolge UeberfüUuog

d«r DarngaHiaa'. Eingeleitet wurden seine Batraob-

tnngan dorob eine kurze Aufzihlnog der „Qewifls*

heiten", über welche die heutige Herzphysiologie ver-

fugt, und bei dieser Gelegenheit ein naaer Versuch

baadnriab«a mt Unteislalsnng aainar illaran B«b«np*

luog, dass Abnahme des intracardialen Druclis die

Hemmttogawiikuog des Vagus steigert. Der neue

Varaneb b«tnf «In ««br ungebärdiges, jadam Balin-

bungsmittel trotzendes Kalb, bei weIob«m anf&ttglith

auch die mit stärksten Strömen unternommene Reizung

eines oder beider Vagi versagte, späterhin aber von

deutlichstem Erfolge haglaitat war, nsobdam ein

massiger Aderlass den zuvor sehr hohen Blatdrnok

auf ein niedrigeres tlaasa herabgesetzt hatte.

Prnn^ota-Prnnek (S8) bMtlmml« mit ainem

empfin Jüchen Chauvoau'scbeii TTaemodromographen die

SobwankuDgen der Blutlaafgeschwindigkeit
in d«n V«oan wibrand dar Vorbofasjatol«.
Von dam ayatoIiMben Ansch wellen der Vgna jogularis

ermittelt« er an Pferden, Eseln, Maultbioren. dass zur

Zeit desselbeu uieiunls ein Kiiokstrom des Bluts durch

den messenden Appaimt nngVMigt «iid« jn data sogar

niemals pin TRlI-^tändiger Stillstand, sondern nur oine

plötzliche Vcrlangsamung derStrömung eintritt Einen

virKHolM» »yvtoliaehait RfieltBtrom laod «r Jedoob in

den grossen Hertstämmen der Venae eavae und als

Ursache der Beschränkung desselben auf diese ein ba-

kaanta« nnntomlseb«« Hiadania«, dia lUappMi d«r V.

jngularis.

Um zu einer richtigen Deutung der von der Blut-

welle entworfenen Cnrvenbilder SU gelangen, bedienten

sich auch v. Frey und Krehl (31) bei ihren Unter-

suchungen über den Puls der schon mehrfach als

richtig anerkannten Methode, die Drucksohwankangen

M «wal f«fsobiad«B«n Ponklaa da« Oafiaasf«t«ma

gleichzeitig aufschreiben zu lassen und terglichen ins-

besondere sowohl die Pulsbilduog der Herzkammern

(von Handln) mit daaaa da« Vorliois and dar Aorta

als auch dia PalabUdar zweier durch einen grosseren

Zwischenraum getrennter Ärlerifinstreclien unterein-

ander. Wie Magini und nach ibo: auch Kollestoo

(vargl. J. Bar. 1887. I. 8. 196 and 1888w 8. 188)

fanden sie die Drnckcurve der Kammer ungemein

regelmässig gestaltet, namentlich frei von allen secun-

diran Crb«bang«n.

„Mit jeder Contraclicn des Herzens begannt der

Druck von eiucm Werthe, der nicht weit von Null ab-

weicht, zu steigen, zuerst lo allmälig, dass der Beginn

der £rh«bang niebt «ohari ao baatimman iat. sodann
abflr aebr bald mit grosaar Steilheit. Gegen den Gipfel

nimmt dann die SchEelligkeit des Anstieges wieder ab.

Ist die MaiimalhÖhe erreicht, so beginnt der Druck
ohne Verzug wieder zu sinlien, zuerst mit zunehmen-
der, dann mit abnehmender tieschwindigkeit, bis der

Werth Null erreicht ist. Dieser erste positive Theil

der VentrikaldraokourTe liat demnach eine ua die

Ilasimnlordlaata nabam afmnetriaeba Oaatalt" Di«
Symmetrie war nur darum keine vollstindiga, wail dos
Absinken des Druckes in der Regel etwas langsamer
von stAttrn ging als das Ansteigen. Auf die Periode

positiven Druok^^ folgte non meist eine kürzere Zeit

anhaltende negativen Druclios und schliesslich eine

dritto« in ihrer Dauer von der Pulsfrequenz abhängige,

mit daaa «anig van Nallwertbe abweichenden Druck*
maMaie, ««Idia Ton der nao «inaataendan Contractioo

abgAlSat «ntda.

Von d«r «aitliobaa Danar d«s Drookaasliag« im
Ventrikel, und annähernd proportional damit von der

Dauer der ganzen positiven Druckphase überhaupt,

zeigten di« Varff., dasi «ta danttiob, wann aneb imatr

nur um ein Weniges (bis zu 30 pCt.), verlängert W«r*

den könnte durch verschiedene Versuchsbedingnngen,

welche sämmtlich das gomeiusame hatten, die Blut-

föllnng d«rB«nk«ain«rn so st«ig«m, ao darobHaaaafo

de.s f'nterleibs. Vcrlangsamung der HerzthStigkeit

mittels Vagusreizung, Athemunterbrechung bei dem

oarariairton Tbiar. Im allgemeinan abar iMwabrt« d«r

seitliche Ablauf der Herzcontraclion eine hohe Con-

stanz gegenüber dem Wechsel der Pulsfrequenz und

demgemäss der zu bewältigenden Füllung und Arbeits-

laiatang.

Durchaus abweichend von dem Pulsbilda da« Tan-

trikels war bei regelmässig schlagenden Herzen das

der Vorbofe. Hier bildete das Auftreten mehrgtpfliger

— maiat sw«i — mitoatar draigipfligar — W«nan<
formen die Kegel, und welcher dieser Gipfel der Vor-

hofssjatole entsprach, war nur sioberzusteilen, wenn
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man gleichzeitig dio Bewogungon des Herzohres durch

•ioen Haskolbebei veraeicbnea Hess. AU DrMcbe der

Dracksteigening in Vorbof wurde erkuiot, die Vorhof-

contrMtiM nnd die Füllang des Vorhofes von der

Vene aus, als Ursachen für die Druckvorminderung

die ErschlalTang des Vorhofs und die damit Terbanden»

Aosweitaof (Saagvirkang), Mwt« feranr dJ« Aosm-
gung von Seiten der Kammer. Für die FöUong der

letzteren ergab sich als weseDtlicb die BetheUigaog

dc6l«r Faotoren, nimlioli di« Saugwirkung der Kammer
Mlbst| Bodann bei völliger Erschlaffung von Vortiof

und Kammer der venöse Blutdruck und endlich die

CoDtraction des Vorhofes. Zweifellose üeberlegenbeit

crkannUn di« Verff. dem «ntoD nod dritten im Ver-

bältiiisszum zweiton Factor zu und maassen demUebor-

go wicht gerade dieser beiden Fülioogsarsachen eine

erb«bliehe Bed«Qtniig ffir di« grone inneilMlb g««

wisser Grenzen naiiezu vollkommene rnabhäogigktit

der Uerzfiillung von der Pulsfrequenz bei.

Schliesslich waren M die Beziehungen zwischen

Ventrikel- und Aortenpuls, denen die Verff. ihre Auf-

merksamkeit zuwandten und zu deren Klärung ihnen

die Verlaogsamung der Uerzthätigkeit durch Vagua-

rairang ai» ein beaoDdftn gaaigiiatea Hfilftmittal er-

schien. Mit Bestimmtheit glaubten sie feststellen zu

können, dass in den mehrgiplligen Aortencorven nur

dar Anstieg bis tarn anien Gipfel — dar ayatoliaoba

Druckanstieg der Verff. — von der Entleerung der

Kammer unmittelbar abzuleiten wäre, für die zwei-

bis dreifachen catacrotischen Erhebungen blieb (über-

einstimmend mit Fiele and t. Kries vergL J.-Ber.

1886. I. S. 191 und 1887. I. S. 180) keine andere

Erkläroag als durch centrifietale rückläufige Keflexiooen

dar io den Arterianendan braadeadenBlotwallatt (vergl.

dagegen Edgron ond Hoorweg .1. -Bor. 1880. I.

S« 191). Den Bernstein'schen Versuch (vergl. J.- Her.

1888. L S. 187), der das Stattfinden aoleber Re-

flesionen fttr daa natfirlicbe Gerässrohr aasaohliasat,

wiederholten v. Frey und Krehl, kamen aber zu

einem widersprechenden Ergebniss, dessen Beweis*

kraft jadaah von Iloorarag <90), der naeb wie vor

auch gegen Pick und v. Kries für das Fehlen aller

peripheren Reflezwellen inderBlotbewegung der
nenaeblteban Arterien eintrat, beatritten wnrde.

Hürthle (33) entschied sich gegen Fi ob i ViXries,

Krebl u. A. für den cardiaN^n I'rsprungsort

der secundärcn Pulswelteu, da ihr zeitliches

Yerbfitniaa wr Haeptwelta In bennaben nnd hen^

fernen Arterien sich gleich Miele, was eben nur mög-

lich wäre, wenn die Nebeowelien alle einen centrifu-

galen, der llauptwelle gleichgericbtetenTerlanf bitten»

d. h. im Anfange des Arteriensystems enistandeo. In

Bezug auf die Veränderung, welche die Pulswelle bei

ihrer Portpflanzung durch die Aorta erleidet, wieder-

balte B. mit Nachdruck, dass die pubatotiaebe Draok-

schwankung sich in der Croralis stets viel grösser

stellte als in der Carotis niobt nur bei Ilnndon, son-

dern aneb bei Katxeii nnd Kanineben , in Beang auf

dio Fürtpdanzung.'igeschwindigkeit der dicrotischen

Welle spraoheo seine Versuche dafür, dass sie ebenso

gross oder gar etwas grösser, nicht aber kleiner (L&a-

dois, Edgreo) als die der primären sei. Dass zwischen

seinen und den Beobachtungen von Pick nnd v. Kries

ein Widerspmob bestände, verneinte H , da ron den

beiden Letztgenannten Druck- nnd Gescbwindigkcits

puls in relativ peripheren Gerässabscbnitten des Men-

aeben, von fbn der Draebpnia in Teia^edenen relativ

central gelegenen Arterien des Hundes untersucht wor-

den wäre. Für die Entscheidung der Frage, ob beim

Bande Refleiioo an dar Peripbaria iberbanpt niebt

stattfände oder in anderer Form ala in der von di-

crotischen Wellen aufträte, gewähre jedenfalls die

fernere von ihm festgestellte Tbatsacbe, dass itämlich

darcb den Absoblaaa derZweige der Carotis oommaaia,

durch den ein Ort totaler Wellenreflexion geschaffen

werde, eine Verändeiang der secalidären Wellen am
Anbng dieaerArterie niebt erfolge, beatimmteAnbalta-

pünkle.

Zam Stadium des Qehirnkreislaufs von

Händen bedienten sieh de Boeob und Yerboogan
(36) der Gärtner-W'agner'schen Maassmethode

(Mongonbestimmung des in der Zeiteinheit ausflicsson-

den Hirnvenenbluts. Vergl. J.-B. 1887. I. S. 194)

unter gleiobiettiger Controle deaTarbaltena der dnreb

Einschieben eines Dockglases zwischen Lider und

Hornbant sichtbar gemachten Ketinagefässe , welche

aiob den Kraialaateastindea der Himbaaia anpassen,

und unter rergleicbender thermoelectriacher Wärme-
bestimmtjng von Hirnrinde nnd Hirnbasis. .\«f diese

Art gelang ihnen zu ermttlela erstens das Stattfinden

einer allgemeinen Kinde und Basis gleicbmässig be-

treffenden Rlntüberfüllung während der Erstickung,

da neben vermehrtem Venenabflass gleichzeitig eine

stSrbete Enrlnunng der basalen nnd oortiaalen Sien-

abschnitte sowie eine Dilatation der ReLinagefässe

festgestellt werden konnte. Die aspbyctiscbe Hyper-

ämie deokta tMh seitlich keineswegs mit der asphycti-

sehen Steiganug des arteriellen Blutdrucks, sondern

ging ihr voran und überdauerte sie auch, hatte also

ihren selbständigen Ursprang in einer allgemeinen

Dilatation der flirngefltae. Zweitana aatgten die Vff.

an der Hand ihrer Methoden, dass subcutane Aether-

injectionen zwar auch den venösen Blatsbfloss aas

dem Birne Termabran, dass dieses Ansebwellen des

cerebralen Blatatroms aber nicht seinen primiren

Grund fn dem veränderten Zu-^tando der Hirngefässe

habe, sondern allein durch die gleichzeitig bestehende

allgemeine Blotdracksonabna bedingt aei, mit «relcber

es beginne und ende. Mit besonderer Sorgf:il! prüften

de Boeck nnd Verhoogeu endlich noch denEiulluss

des salisaarea HoTpbina anf den Oebimkreislauf. Das

bemerkenswerthe Ergebniss ihrer Untersuchungen war,

dass dieses Schlafmittel den Blutdruck herabsetzt,

während es, ohne die Abflussmonge des venösen Ilim*

bluta zu ändern, in der Hirnrinde Animia, in der

Hirnbasis Hyperämie hervorrnft.

Kronecker nnd Qauticr (37) verbanden den

Magenaat der Kaninobenpfortader mit einer Bürette,

welche kÖriperwrtrmo 1 proc. Kochsnlzlösung i'titlii''li.

und überzeugten sich, dass das Salzwasser bei freier
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LeborporU anter 3— 10 cm Drockböhe, b«i «bge-

klemmter erst unter 40— 60 cm Drackhöhe In du
Qef&osrohr abfloas. Die im zweiten Falle gefundene

Bniekböba «niiedrigto aidi m( 15—SO 00, wann
ausser der Leberporta »uoh nooh die Bauchaorts bei

ihrem Eintritt in die Bauobböbl» uoleibuoden wurde,

aad mnk selmoU bit »of Htdi, «obald du TÜw ab>

starb. Hieraus entnabmen die Verff. nicht nur das

wirkliche Vorhandensein eines Portatoous,

aondern auch, daas dieser bei Absperrung der arteriellen

Blutzufuhr sogleioh abnimmt und mit dem Tode

gänzlich erlischt. — Bestimmte Kronecker ferner

nach colorimetrischer Methode den Blutgebalt des

PfortadmyatMBS, so «rbfoit «r Mbr ?«cwhfad«i«

Werthe je nach der Reihenfolge der hei der Heraus-

aabme des Darms aus der Baucbhöble aothwendigen

Geflssantorbindungen. Yenehlon er loent die Aorta

und darauf nach leichter Massirung der Därme dJt

Pfortader, so blieben im Pfortadersystem nur 1—Sccm

Blut; wurde hingegen bei gleich grossen Kaninoheo

surst di« Pfortadar and, oaelidain di» Tbiaia Mlir

matt geworden oder abgestorben waren, zu zweit die

Aorta aoterbandeo, so enthielten die Daimgefisse

14—S4 com Blut, «in Beweis fSr K., da« derTao«
der DarmgefEsse ihre Lichtung um das Zehnfache vor

kleioern iwDo. SohlieMlioh bewies K., dass Unter-

bindung der Pfortader ein ebeoao starkes Sinken dea

Garotisdrucks verursacht, wie Unterbindung der Vena

Cava inf., also ehenfalls, wie diese, dem Kreislaufe das

Leberblut entzieht. Da der Blutgebait der Kanincheo-

laber aaoh K.*a BestlnarangeB 14->S5 een, mitUtt

etwa 2pCt. des Körpergewicht-; beträgt, so w irrin -ier

blosse Veraobloss der Pfortader einem lebeusgefabr-

Uoben Blatmliist gleioh an sobiteen, der biaber »oob

nicht befriedigend erklärte Tod der Kaninchen nach

Ffortaderunterbindnag folglioh ata Verblataogstod

anzusehen sein.

Zum Nadnraiaa dar matoriaeben Heiren der

Portalvene unterband Mall (38) die Aorta didii

unterhalb der Subclavia siniatra (vermutblicb von

KaoiDchen, Ref.) und reizte unmittelbar darauf einen

der Nn« apliaohBlei. Sefoii aah er dann die bloss-

p-rlpg«c. missig mit Blut gefüllte Pfortader ihre Lich-

tung deutlich bis zum Versobwinden ferkleinern, ge-

rade w wie eine Arterie, deren TBaooBnatrieterbeher

Merv erregt wird. Gleichzeitig erfuhr aber auch der

in der GaroÜa gemessene arterielle Druck nooh eine

merkliche Znoabme zum Zeichen, dass die blutbaltigen

Gef&sse des Darms, vielleicht auch der Leber, sich

infolge der Splanohniottaieisunf in dae Ben eaUeerl

haben mussten.

Be«ttgU«ib dea Toriwnmeu tod Huakela und
Klappen in den Wurzeln der Pfortadsr unter-

schied Koeppe (99) drei Abaohnitte: 1. Ein Qebiet

ebne Klappen, mit atarkar innerer Kingmusovlalor

and inaserer Längsmusculatar: Stamm der Pfortader

und ihre Äeste bis r.um Abgang der langen und

kurzeo Darmvenen. 2. Em Gebiet mit Etappen uud

fltaikar ianaerer RingmnaaoIatDr mit wenigen insaeiea

Langsmnskelfasern • hng© und Vnr7p DarriT?ipn.

3. Ein Gebiet oboe Klappen und Muskeln: die Netze

in der Snbrnnoesa dea Danna.

Arendt (41) sah den Abfall des Blutdrucks bei

Reizung des Kanincbendepressor stets von

einer aebwaehen Verlangsamong des Herzsoblags be-

gleitet, gleichviel ob die Vagi dtttsobnitten waren oder

nicht. Dem linken N. depressor spricht er eine

grössere depressorische Wirksamkeit zu, als dem
MeUeo. Hinaiobtlioh dea bekannten dop|>elaiantg««

Eicflasses der Vagi auf den Blutdruck verwarf er die

Deutungen aller seiner Vorgänger, bekannte sich aber

ausser Stande, eine eigene BrUirang zu geben. Bei

gemeinsamer Reizung von Depressor und Vagus ober-

wog fast immer (gegen Latschenberger und

Deahna) die dem Vagus allein für sich zukommende

Blatdro^iikug.
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aohvpto (OIllMtte). Nederl. tijds^obr. No. 8. p. 197.

(Anwiitug lar MBMabMtü&aitiuig der GorodMoliirfe
WtitiMO dei TomTarf. «rMMwii«!! [vergl. J.>B. 1S88.

I. S. 192] Oltectometers.) — 8) Derthelot, Remarques
sur quelques sensations aoonstiques provoiquea par Ics

»eis de quit,:;]. C m[ ;. rend. T. III. No. 20. p. 715.

(Das bekannte Ubrensau-scn u^b Chiningebraach wird
von B. auf directe Nerrenerregnng durch das Alkaloid

rariokcefülut.) — 9) Albaracoia, Tbomis (Chile).

Mitfo^otognphien einiger für die Lehn von d«n Ton-
«mpfindongnt wiolitiger Tbeile des Ohres. Mit 2 Licbt-

druoktafeln. Wies. Sittungsber. Bd. 99. Abth. III.

S. 127. — 10) Ewald, J. Rieh., Der Acusticusstamm
ist durch Schall erregbar. Berlin. Wochenschr. No. 32.

S. 731. — 11) Derselbe, Ueber motorische Störungen
nach Yerletsungen der Bogengänge. Centralbl. für die

med. Wisseosoh. No. 7. S. 114. No. 8. S. 180. —
IS} Derselb«, Die Abbiogigkeit dM galnuiMobMi
Sdnrinddt tvm iniMiiMi Obr. BbendM. No. 49: 8. T5S.— 19 Br«a«r, h (Wini), XMmr dte FoBctioii dn

OtbolithoiappmiM. Hit 8 Tif. Mflg. Ar«b. Dd. 4«.

S 135 (Versuch zur DorchfGhrang der !I_vf th''s»\

dass die Nervenendigungen in den Otohthir ^^ickchcM

des Labyrinths sur Wahrnehmung unser r Kopf- 5

Körperstellung während der Rabe und sur Wahrnehmung
der beschleunigten geradlinigen Bewegung dienen. Das
peripb«n R«inionieiit wird in der Biegung der Zell-

bin»eB dorob die Otolltbea Temathet.) — 14) Soh&far,
Karl L. (Jena), Ueber die Wahrnehmung ind LooaUMk*
tion von Schwebungen nnd Differenstönen. Zeiteehrift

für P<ychol. und Pbysiol. der Sinnesorgane. I

S.81. — 15) Derselbe, Zur int«raurealen Localisation

diotischcr Wahrnehmungen. Pibendas. S. 300. — 16)

Kries, J. v , Ueber das Erkennen der Sohallrichtung.

Ebendas. S. 235. — 16a) Derselbe, Nachtrag zum
mig»iu BbendM. & 488. — 17) Bezold, Wilb. v.,

ürtbeflettosebaagen nasb Beeeitigung einseitiger Hart»

hörigVeit. Ebendas. S. 486. — 18) Charpentier, A.,

Reoherches sur l'intensitÄ eomparative des sons d'apre.s

leur tonaliti. Arcb. de phj siol. 5. s6r. T. II. p. 496.

— 19) Derselbe, Recherches comparatives sur quelques

points de la physioiogie des sensations visuelles et dee

sensations atoditlvea. Ibid. p. 362. — 20) Martin,
Oeorges (Bordeaai), Coiiditfon de dtveloppement parMt
de la visinn. Ibid. p, 823. (Diese Bedingung ist das

Vorhaudeuseiu eines vollkommenen Brechnngsapparats.)
— 21) Angelncoi, A., Ueber die Sehthütigkeit der

Netshaut und des Gehirns. Mit 2 Taf. Giessen. —
22) Kirsch mann, A., Ueber die Herstellung mono-
cbroaiAtieeben Liohtes. Wuodt's Philosoph. Studien.

Bd. 6. S. 549. — 83) Aabert (Rostock), Das bino-

oulare Perimicroscop. Pflüg. Archiv. Bd. 47. S. 841.
— 24) Arsonral, A. d\ Sur an speotropbotometro

diflTerentiel. Arcb de physiol. 5. s6r. T. II. p. III.

— 25) Steinacb, Eugen, Untersuchungen zur ver-

gleichenden Physiologie der Iris. I. Mittheilung: Ueber

Irisbewegang bei den Wirbelthieren und über die Be

Ziehung der Pupillarreaction zur Sebnorvenkreuzang

im Chiasma. Pflüg. ArebiT. fid. 47. & 289. — 26)

Doyon, Beebefebei nr lei neift woBotinn de la

rttineb Arab. de pbTiioL &. «fr. T. IL p. TT4. —
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27) Hilbert, R., Eine Modiflcation j«s S«beiDer*8cb«n

Versuches. Memorabilicn. Bd X. S. 263. — 28)

Knies, Ueber Farbenemiffiudung, Biol. d.-ntralblatt.

Mo. n Q. 18. S. 564. Bericht aus der Versamml. d.

Naturrorscber in Heidelberg. 1889. — 29) Hess, C,
Ueber den Farbensinn bei indirectem Sehen. Archiv

für Ophthalm. Band 35. H. 4. S. 1. (Vergl. J.-B.

1889. II. 8. 568.) - 30) Hering, E., U«ber die

Hypothesen zur Brkllrang der peripheren Ferbenbllnd-

beit Mit 3 Holuchn. Ebenda«. S. 68. (Vergl. .T -B.

1889. II. S. 569.; — 31) Fick, A., Zur Theorie des

Farbensinnes bei indirectem Sehen. T'flüj^er's Archiv.

Bd. 47. S. 274. — 32) Hering, E, PruluDg der so-

feauDteD F*rbendreiecite mit Hülfe des Farbensinnen

•leentriaeber MetslMatstelleD. Mit 7 Belaoho. Ebend.
S.417. (Widerlegvnf der Toang>HeiiBbolte*aohen FerbeD«
theorie nebst ihrer Modificationen durch Fick und
Leber auf (irund der UntersuL'hutigbCr^eVmis.sf. von

Hess [29].) — ."^3) Der.selbe, Zur Diagnostik der

Farbenblindheit. Mit 2 Holzsobu. Arcb. i. Ophtbaim.
Bd. 36. H. 1. S. 217. (Angabe eines neuen zum
Meebweiae vollständiger Rothgränblindbeit bestimmten

AftanU.) — 34) Derselbe, Beitrfts m Lebre vom
Simnltaneontrast. Zeiteobr. für Piqrebol. and Pbysiol.

der Sinnesorgane. Bd. I. S. 18. — SS) Derselbe,
Eine Methode zur Beobachtung des Simultancontrastes.

Pflüg. Arch. Bd. 47. S. 236. — 36) Dhthoff, W..
l'ebcr die kleinsten wabrn'.'bmbarf.'n Ciusichtswiriki:! m
den verschiedenen Theilen dcj .Spectrums. Zeit.schriit

für Tsychcd. und }'b}.'.iol. der Sinnesorgant-. Band I.

8. 155. — 37) Derselbe, Verbalten der Sebiobicf«
bei Teisebiedenen BeleoobtangtliitensItiUeii und den
verschiedenen Wellenläni^en im Spectrum. .Archiv für

Ophtbaim. Ud. 3S. H. 1. S. 38. (V.;rgl. J.-B. 18S6.

I. S. 200.) — 38} Prompt, Remarques sur la Sen-

sation da reiief, d'apres uoe iDtiressaote illusion d'up-

tiqiM. Arcb. de physiol. 5. s^r. T. II. p. 59. (Dass

Helligktitsttnteraohiede unter gewissen Bedingungen den

Sobein von Tiefenunterscbieden erweeken kSnnen, ist

keine neoe Beobachtung.) — 89) Laska, W. (Prag),

Ueber einige optische Urtheilstäuschungen. Arch. tör

Anat. Physiol. Abth S. 326. — 4U) Ebbinghaus, U.,

Ueber Nachbilder im binoculareti Sehen und die bino-

cularen Farbenerscheinungen überhaupt. Kfliig. Arch.

Bd. 4Ö. S. 4^8. — 41) Bxner, S„ Das Verschwinden
der Nachbilder bei Augenbewegungeu. Zeitschr. für

ftocbol. und Pbysiol. der Sinne. Bd. 1. S. 47. —
42) Lipps, Th., üeber eine fialeebe NMbbildloetHsntien.
Ebetida.s. S. fiO. — 43) Sc wall, flrrv and Myra R.

Pollard, Un tho relatioas of diaphragtnatic and costal

respiration, with particular reference to phonati <n. \Vith

1 pl. Joorn. of Phys. Vol. XI. p. 159. — 44) iie-

regszaszy, J. r., Beitrag zur Anatomie und Pbysio-

lo|^ des Kehlkopfes. PflOg. Aieb. Bd. 46. S. 465.— 46) Liven, GberiM, Oontribotlon b U pbTsinlogie

dee nerfl rfcnn-cnt*. Soc. de Biol. Paria. 31. Mai.

p. 805. — 4€0 Hermann, L., Ueber das Verhalten
der Tocale am neuen Kdison'schen Phonographen. Pflüg.

Arcb. Bd 47. S 4>i. — 47) Pipping, H., Zur Klang-
farbe dtr Rcbungencn Vocale. Zeitachr. f. Biol. N. F.

Bd. iX. b. 1. — 48) Hermann, L
,

Phonophoto-

raphisr.he Untersuchungen. Pflüg. Archiv. Bd. 47.

847. — 49) Pippingi O., MMbting bot Klnngiwbe
der gosungenen voeale. Zettaebr. fflr Biolog. N. V.
Bd. IX. S. 438. — 50) Hermann, L , Bemerkungen
aar Vocalfrago. Pflüg. Arch. bd. 47. S. 181.

SehwnneT(l) bediente sieh rar Prafanf der
Ilautsensibilität einer von Kampf (Nearolog.

Centralbl. 1889. No. 7— 9) empfohlenen Metliode,

bei der Stimmgabeln von verschieden hoher Sohwin*

gOBgmhl mit ihren FuaseodM der Haut aufgesetst

werden und die Versuchsperson antugeben hat, ob sie

das Gefühl des Vibrireos bat oder nicht, kos der für

Pbtsiolooib.

normale Menschen geltenden Tabelle mögen hier fol-

gende UDtersohiedswetthe berausgebobeo werden, fis

werden in 18 EintetOllen enf der Stini die Vibmtion

TOD 246 Schwingungen proSecunde empfanden,

auf dem Oberarmbiceps von 180— 575, Vorderarm-

vola von 300—600. Fingerspitzen von 800—1000,
Zehen von 480—1000.

Brill (2) besichrieb einen Krankheitsfall von

paeudobjperlrophiscber Paralyse mit altem

anTerbeilten Bmob des fBnften Vdswirbeis, in dem
aeitlii b einwirkender Druck auf die Bruchstelle regel-

mässig ein scharf begrenztes, imBeinden Verbreitangs-

beiirk des N. isehtediena, im Arm den des 9. alnsris

einnehmendes Kältegefühl in der dem Drackorte

onlgegenpesetzten Körperhälfte hervorrief. Aas der

Leberein.<)timmang der hier von luermiächerraraesLhesie

(ob nicht flellelebt fimOellsskrunpf mit Kiltesebeoer?

R?f.) befallenen Nerrenbahn mit der bei Tabes dor-

sualis von SensibilitÄtsstörongea anderer Art heimge-

snehten schlov der Vf. auf BMhbsilioheD Tsrinnf von

Temperatar und Taatnerren in den Hiatentcingsn

des Rüokenmarks.

Aas der reflectorischen Beei'nflossonf der Athem-

lewegungen von Kaninchen durch mechanische oder

thermische Reizung einiger Gelenkfl&chen dieser Thiere,

sowohl der knorpligen Obertläohe, als auch der an-

gmiMBden Kaoeheii' nnd Harknaise, sntnahin Qold»
scheider ^3) das Vorhandensein einer gewiMSB

Empfindlichkeit der knöchernen Qelenh'
enden bfs nah« rar Oelenkfliohe, vielleleht bb tarn

Knorpel.

Peterson (4) bestimmte in zwei Fällen die Art

der Gescbmacksslorung nach vollstiindiger

Entfernung der krebsig erkrankten Zange und
stellte beide Male den volUt&odigen Verlost altoio der

SaoreempliodaDg fest.

Znr vergiei«handeB Physiolafle des Ge*
ruchsin n s theilte D n bois mit, dass er unter dem

Microscope bei schwacher Vergrösserang die abge-

iuetscbten, völlig mheodeB FBhler von Beb ponatta

Jedesmal in fibrilläre Zackangen sa TSlietzen ver-

mochte, wenn er in die feuchte Kammer, welche die

Präparate enthielt, kleine Stücke mit Benzin, Xylol

oderSohverelhohleastoff getrioktao ^plsrs «inbraohto,

und meint hierdurch einen ähnlicher, myoepithelialen

Vorgang bezüglich des Oernobsepitbels der Schnecken-

fahler aufgedeckt ZU haben, witf er ihn frliber (rgl,

J.-B. 1^81). 1. S. 170) für das liehtempfindliehe

Epithel bei t'halas behauptet hat.

Ewald (10) entfernte bei Tauben beiderseits das

gana« innere Ohr, Bogengänge and Schnecke, sammt

Trommelfell und Coitimella. sodass nur die Stümi.ife

der durchrissenen Aonsticusästo übrig blieben, und

fbnd tretidem noch die Thier» sehr «mplndtlflih gsg«B

Scballreize. Völlige Taabheit ^ 'lanj; ihm nur in ein»

zelnen Fällen borziistellen, wenn er nämlich durch Ein-

führung einer Spar von Croionfil oder einer Arsenpasle

den Acnsticusstamm zur Degeneration und AtropUa

gebracht hatte. Er schloss daher: der AonstiOttS-

stamm ist durch Schall erregbar.
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Ibfw BintiMlin «Ib- oder Mdwaeltig b«na1»tor

Tauben bediRr.'n sirh Kwald (12) ferner auch, um

die Abhängigkeit des gaUaniscben Scbwin-
v«D iDii«r«ii Ohr zv «rirtiMHi. An bftidenMits

•p«riiton Thtormt warde die bekannte Kopfneigaiif Iwi

Darcbleitong eines conslarten Stromes von Ohr Ohr

stets rercnissi und bei einseitig operirleo nur dann,

and swar n&ch der obrloseo Seite bin, bemerkt, «6II1I

die Kathode dem erbalten r^'-Miebenen Ohre anUg.

Aas diesen Versachen folgerte £., dass der galTaoiacbe

Sohwindal dorob Reltang des innmn Ohn» »iitciabt,

und das? dii' Ftizi n dem von der Katbode beein-

flosaten Obre stattfindet. Wie die Kopfneigung ver-

faivitan iiak amli die dem Nystagmus der S&oger ent»

ipiMbradra Angenbewegangsn dar Tauben. Eine

ansserordentücb starke Verengerung der Pupille auf

der Seite der Katbode icam durch die doppelseitige

Rolfenttiif dM lantiMi Obm oiobt In WagML
Schon früher hatte Rwald (II) nach Verletzun-

gen der Bogengänge Ton Tauben eine Abnahme
der Hsekelkreft auf dorOperadoomrite in bemerken

geglaubt. Ein genaueres Nachgeben dieser Beobach-

tung fährte su ihrer Bestätigung. Bein-, Flügel- und

Halsmusoolator Ton Tauben, denen Utriculus sammt

Bogeogingeo rMbteneita entfernt and dvvab eine

Plombenmesse ersetit worden waren, erwiesen sich

reobterseits deutlich geschwächt. Diese Störaogen

telltoa lieb onmiUelbir neeb der Opemtlen ein und

änderter T.rh nicht wesentlich, auch wenn das Thier

dauernd am Leben erhalten wurde. Haat- und Maskel-

ModUUm erlitten keine eikennbere BtobMie. B.

MhlieMt» dass von dem nnrersehrten Ohrlabyrintb be*

stSndig Äen«;ib'? Roize ^nsirehen, mit deren Portfall

eine Schädigung des normalen Gebraucbs der quer-

geetieiflen Mniknlatnr erknftpit iit.

Charpontier (1 8) stellte Versuche an über

die Beziehung zwischen Tonstärke (in der

Brnpfindeog) und TenbObe. Kaeh mebrÜMbra Fehl*

schlagen Tonquellen zu beschaffen, welche Tune von

stets gleicher Schwingungsweite und ungleioherSchwin-

gungssahl lieferten, erkannte er in einer Spielobr mit

schwingenden, stets gleich weit ausschlagenden Stäben

das für seine Zwecke geeignete instrumentello liülfs-

mittel. Im allgemeinen wurden höhere Tone in wei-

teten AbitKnden ren der Tenqnelle reneinnten ito

tiefere, gleichzeitig aber auch für das Ohr ein ähn-

licher AdaptationsTorgang im stillen Kaume nacbge-

wieiett, «le er fSr die Aage in Dunklen sehon leit

längerer Zeit bekannt ist. Die etmittolton Ifdrbarkeits-

differenzen verschieden hoher, aber mit gleicher Am-

plitude sobwingender Töne, gemessen durch die Ab-

•tinde, bis in welobeo ile noch vernehmbar weien,

üessen sich am besten mit der Annahme vereinigen,

dass die Sobwingungswirkangen sich in den Empfin-

dongeeentien lammitten and die pbfstolegiaebe Inten-

sität der Töne ihrer Scbwingungsfrequenz proportional

wäre. Schliesslich führte Vf. an, das.<i vor ihm bereits

Bosanquet (Philosoph. Magaz. 1872/73. T. XUV.
p. 381. T. XLV. p. 173) eine im Prinelp dberein-

ettnunende AneobnoMg rertieten bitte.

Oieber den weientlieben labelt der nnnmehr in

a^sf^ih^li^^nr Darstellung vorliegendenUnters uchun-
gen zur vergleichenden Pbyaiologie der Iria

von Steinneh (35) wurde bereite frfiher (vergl.J.-B.

1887. 1. S. 202) berichtet. Nach7.utragen tat, diM
aoch bei Fischen Belichtung d^n pinrn Auges nur in

diesem, niemals aber doppelseitig Pupilteoenge ver-

nrsaebte. Stets war die YerbUinennf des PnpUlen-

durchmossers ausserordentlich nnbedeutend. (Jedn^h

ist, wie Kef. bemerkt, durch die vorliegenden V«r-

snebe »n und fdr sieh niebt enteebieden, ob die Iw-

obachlele l'npitlenverengerung durch Opticusroflex

oder durch directeLicbtwirkoDg auf die Iris zustande

kwn). Zor Uebertragung des petipheren Retinareizes

auf die Oculomotoriusbahn nahm St. nicht die sensori-

schen, sondern besondere Reflexfasern des Opticus in

Anspruch, welche auch bei den Thierarten (Kaninchen)

einer rollstindigen Kremnng nnterworfen blieben,

deren Tractus optici schwache ungekreuzte Bündel

(also nur aensorisober Fasern, Ref.) führten und deren

Papfllerreflex dennoeb nar einseitig rerllefe. Be-

sondere Beachtung verdient ausserdem der beiläuBg

geführte Nachweis von der Erregbarkeit der mensch-

lichen Netzhaut durch Licht, welches in entgegen»

gesetzter Richtaug wie normal, d.h. von derChorioldeA

her, einfällt. Poeale Bildchen einer Stearinkerzen-

flamme, welche auf der Solera des atark nach innen

gediebten and vor jedem svdtren Liebteinfell ge-

schfititen Auges entworfen wurden, machten sich in

der eotspreohenden Projeotionsriobtnog als Uohte

Fleoken mit heilerem Kern nnd mebr dlffnsera Hof be-

merkbar.

Um sich über dieVasomotoren der Ketinazu
unterrichten, verglich Do>oQ(2G)die ophtbaimosoo-

pischen Bilder der Retina cararieiiter Katzen ond

Hunde vor und nach Dnrch:>chneidung bezw. Reizung

des Vago- sjmpatbicus, sowie auch während der

Aapbyxie bei tinverMbrtem nnd bei dnnbsebnittenem

Vago-sympathicus. Durchschneidung des Vago sym-

patbicus veränderte die Weite der Retioagefäsae ent-

weder gamiebt oder bewirkte eine sebwaebe Ter-

engnng derselben. Reizung des ¥ago sympatbiaus

verursachte stets venöse Hyperämie nnd die gleiche

Folge hatte auch die Asphyxie, letztere, wie es schien,

in anegeiproobenerem Hassae bei nnreraebrtMn als

bei durchschnittenem Vago sympathicns. Doyen

scbloss aus diesen Erfahrungen auf das Vorhandensein

von Vasodiintstsien der Retlnagelisse im Hnlsaympa«

thicus. (Oegm die Versuche D.'s ist einzuwenden,

dass sie nicht am freipräparirten Sympathicns allein,

sondern am Vago-sympathicus, und ferner, dass sie

ohne Rieksioht auf die bekanntlich den Binnendruok

des Auges steigernde Wiriung der Sympatbious«

reizung ausgeführt sind. Die zweite Unterlassung

maebt es nngswiss, ob die von D. fssebene veniie

Hyperümis eine Flniions-oder sineSlsaangibypsiimie

war. Ref.).

Hilbert (37) besobrieb eine Nedifiostien des

Scheiner'schen Versuchs. Man lege vor siob

einen Spiegel, lasse «nf ihn des Lieht einer Kens
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fallen und bezeichne bei gut fixirtem Kopf den sobeio-

bareo Ort de« FUmmtabildcs im Spiegel durch icgeod

ein« Haik«. Vw MbHewemao dM rMht» lag«;

sofort erscheint das Flammenbild rechts von der

Marke, aber nicht, wie vorher, hinter der Sjiiegol-

•beoe, sondern in dieser seibat. Auf entsprecheDde

Art wirU Bstttrlkta dM Verdedcen des Unkw Aiiffe«,

rr-r mit dem Unterschied, dass der eben geschilderte

Vorgang aioh lioks Too der Harke abspielt. Blickt

BiAB j«tet blnocolv Baoh d«m PlBBiBivnbilde, eo

scheint dieses wieder hinter die Spiegelebone gernckt,

während die Marke andeutlich ond doppelt gesehen

wird. Binocolärer Sehact, Aooommodation and Con-

vergenz gelangen in dem Teisoobsrerfabren H.'s ver-

eint inr Darstellurg, nnd ?war der binocalare Sehact

in seiner Bedeatang für die Tiefenwabroebmung, die

A«MaiBiodBtiM »1s VmnmtaMg des deatttohen

Sehens, dis GsBVsrgeBS als soldi« des Blnfaeb»

aebens.

Zar Lshrs von SiBmltBBSOBtrsst Bad bbbi

Bsweias ssüies pbyeisohen, nicht psychisohea Ht'

Sprunge wurde Ton Hering (34) ein neues Versaohs-

verlaiireu empfohlen. Er stellte einen weisslich-

violettsB GntBd daiob biaoeBtin FarbeBmisoboag

her, indem er eine beispielsweise nur dorn linker.

Aoge siohtbace rothweisse Fläche mit einer nar dem
rediten siebtbereB bUtBweInwB tmt biBOODlBreo

Deckung brachte. War nun auf jeder dieser beiden

Flächen je ein kleines, beiderseits ganz gleiches

graoes Feld derart gelegen, dass seine beiden Bilder

binocalar verschmolzen werden konnten, so enohien

das einfache Combinationsbild in grüngelblicher

Färbung; gab man dagegen beiden Feldern eine

eolehe Lsg», dass sie bfaiesBlar aiebt aiebr sbt

Deckung gelangten, so zeigte jedes derselben trotz

des beiden gemeinschaftlichen weissltcb • violetten

Hintergnindes vsisebiedeB« Firbttttg, and swar das

linke eine bläalich-gräne, das rechte eine gelbe, sum
Beweise, „dass nicht die Farbe des Gmndes, wie man

sie eben sie Iii, das Bestimmende für die Art der

Contrastfarbe ist, sondern die Beschaffenheit jsdee

der beiden Lichter, von denen die beiden Augen er-

regt werden". Besügiicb des von U. benutzten

Apparates mass auf dieOrigiBalabbaadloDg verwiesea

worden.

Anschliessend an die im vorjährigen Bericht

(I. 9. 207) besprochenen opiisoben Ürtfaeils*

täusohungen von Müller - Lyer beschrieb Läska

(39) eine Anzahl verwandter, bei denen die Täuschung

ebenfalls auf falscher Ergänzung unterbrochener

Zeiehnnngsnmrisss berabte and snehte die Bricttmog

für die von ihm und für manche von Müller - Lyer
mitgetbeilten Beobachtungen darin, dass wir gewohnt

«frea, »allt Disosntiaeititea, die siob «os darbietea,

•Bf gsndliaigem aad Bidgliobtt künsstsai Wefe s«
verbinden.*

Eine neue Anschauung über Nacbbiider im

biBOoalarea Sebea nnd die binoealaren
Farb»nerscbeinangen überhaupt erläuterte

Ebbinghaus (40). Betrachtete er mit dem einen

Äuge ein helles Feld auf schwarzem Grunde, mit dem

anderen eine weisse zwischen diesaa und das belle

Feld aiagiaolMbeae Papieifliaihs, so eisohfen jedesmal

bei SaUiesflUBg des eistsa Aages auf der weissen

Papierfläche eine etwas verwaschene hellere Stolle,

d. b., ein positives MacbbUd des vorher mit dem

sweitiD Aag» allelfi iliirleB bellea Fkldes. Dieses

positive Nach' i'd lern ersten Aoge zuzuweisen, schien

ihm aus QräDdea, die im Original nachgelesen werden

missen, kaam m(igIiob, dagegen zulässig eeatnleVor-

gänge oder Verniittelungen anzunehmen, durch die es

als centrales Nachbild in den Empfindungs- oder

Wabraehmnngskreis des zweiten Auges geriethe, nnd

des gMeben Erklärangsgmndsatzes bediente er sieb

fernerbin noch zur Ableitung gewisser Erscheinungen

der binocularen Farbenmischung und des binocularen

CoBtrastss.

V. BeregKziiszy (44) erörterte in seinem Bei-

trag zur Anatomie und Physiologie des
Keblkopfes die Bedeatang des CdeotrytasBOiM

geleabs, das er vorzagsweise als RespItaÜOBSgelsDk

und lur Abwickelung der Athembewegungen der

Sümuibäader bestimmt angesehea wissen will, litt

Oegeasatz zu dem Phonationsgelenk der Artienlatio

thyreo-cricoidea, die hauptsächlich für f^tc- Phorations-

stellong der Stimmbinder in Betracht kam«. Eine

nene An^gabe spiaeb v. B. feraer dem Kebldaokel sa,

der sicherlich nicht allein das Eindringen fester und

flüssiger Substanzen von der Hundböhle aus zu ver-

bfittn bitte, sondern je nach seiner gritoseren oder

geringeren Aufrichtung di^ Ansatzrohr des Kehlkopfs

mehr oder minder in ein gedecktes Pfeifenrohr ver-

wandelte, mehr oder minder also auch die Tonhohe

steifen mfisste, sedass dsrStinmBmCaBg des atenseb-

lichen Keblkopfes durch drei Factoren bestimmt würde,

die Stellung der Stimmbandrinder zu einander,

die StillaBg des Kebideekela lam Aditas laryngis,

zumeist aber durch die 8tbks des SttUaseaden Loft-

stromes. Was die Pixirnng des Cricoarytaenoidal-

gelenkes bei Phonationssteiiung der Stimmbänder an-

belangt, so lehnte v. B. sowohl die Utere Bäoder-

Ibeorie (lig. crico-arytaenoidenm; ab als auch die

neuere Muskeltheorie Jelenffy's, der namentlich die

berisontal Yerlanfeaden Fasern des Maso. ariea*

ar) taenoideus posticus als Befestigungsrailtel in An-

spruch nahm, und erklärte seinerseits diese Fixiruug

in der EinriditaBg des Qelenkmeobanismns selbst ge-

funden za haben, auf den der Spannungszug der

Stimmbänder nach vorne überhaupt keinen Einflnss übe.

Hinsichtlich des Gintlusses der Mn. recur-

reates aaf die Qlettis von Hnadea eiUKite sieb

Livon (45) in febereinstimmung mit flooper gegen

Donaldsou (Vgl. J.-B. 1S86. I. S.181 und 1887.

1. 8. 18S) dahin, dass iatermlttiieade Reisang der

genannten Nerven durch ssihvaobe und mittelstarke

kiductionsstrüme bei langj&mem Rhythmus OetTnung,

bei schnellem Rhythmus Schliessung der Glottis be-

wirke^ IrmadnngsvoirgiBgs aaf diesen Wecbsel dsr Br-

schcinnngen ohne Einfluss wären. Massgebende Be-

deutung besässe nur der Khythmus der Beizang,
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Raisaagan in Itngfsaiiiein RbftliiDiM badhgten •IMd
bei Anwendung starlvcr ReizströmeOlottisschlass. Von

Wichtigkeit bei Versuchen (dieser Art wäre die Walil

des Betäobangsmilteis. Aetber uiuaste durchaus

faadikMMB w«rdM, da «r die Dormal« Wirkoof d«r

Nn. recurrentea röüif^ nrngestalte. L, seihst befolgte

daa Riebet sehe Verfahren (Sooiete de Biol. 1889.

81. Dm.), Ii^aotioB «Intr dam K6rp«rg»wioht dMVor*

sucbstbieres proportionalen GewichtimMga van'Cbloral

und Morphium in die Baaobhöble.

Harma'nn (46) fand die Klangfarbe der To-
oale am nanen Edison'scben Phonographen von

der Drehtingsgcscbwindigkeit abliänRig und frklärte es

bieraacb für festgestellt, dsss wenigstens einer der

Haaptobacaetei« der Vaeale in relativ festen Partial-

tfioen gegeben sei.

Pippiog (47) eotnabm aus der Analj'se von

94 Toealaorren, die ihm eta TarbasserterRensen'soher

Spraohzeichner lieferte, eise Bestätigung der llelm-

boltz'scben Vücallheorie. nach der bekanntlich das

wesentliche Merkmal der Vocale in der relativen lnt«n-

^lEt ihrer Parttalttaa gageben ist.

In der Fortsetrurg seiner pbntophonographi-

sehen Stadien (Vgl. J.-B. I»8t^. I. S. 208;

beeebiftigte «icb Henaann (48) mit der Aoadeotang

der Ton ihm erhaltenen Vocalourven und gelangle auf

diesem Wege in Uebereinstimmuog mit HelmboUs
ta der Ueberzeugung, dass die Tooale nicbt nar unter

andereni (s. r.), sondern sogar ausschliesslich durch

feste oder doch nur in sehr engen Grenzen sich ver-

scbiebeodo Beitöoe characlerisin werden. Abweichend

ron HalmbolU war IndeiaaB das Brgabniss bes6g-

licb der Lage dieser Töne für donVücal A e'— gls'

statt b^ fär den Vocai E h^— c* sUtt f bS für den

Vooilt d«—g* statt f, d \ für den VoealO d>—«* Statt

b für denVocal U c'—d' statt {—~ und noob mehr

bexüglich derZahl derselben, welche Hermann durch-

gängig auf die Einheit beschränkte, während Ilelm-

botts fb B aod I je zwei Beitöne gefunden hatte.

Ganz ausserhalb des Rahmens der II e 1 m Ii ol t z sehen

Vocaltbeorie stellte sich tiermann aber mit der

Bebanptang, dass dl« obuaoterlstSsoben BettSna der

Vorale nicht aus resonatorischer Verstärkung be-

stimmter OberluDe des Stimmlüangs darob die Mund-

bdble bervorgingen, sondern in der MandbSbl« infolge

der oscillirenden oder intermittirenden Anblasung dieser

durch den vibrirenden Luftstrom durchaus unabhängig

?on den Obertönen des Stimmklaogs entatandeo , das

Wasontliaba das Voetb mHbtn ta deoi osoiltirsBdes

oder intermittirenden Anblasen des Mundtones durch

die Stimme gegeben wäre. Wie nahe diese Autfassuog

dHVoaslebaraotaii d«r slt bekaaiiteB foa Willis ?or-

getragenen steht, bat Hermann erst nach Abschlnss

seiner Untersuchungen in Erfahrung gebracht. Endlich

bemerkte U., dass die Theorie der Tonempfindung sich

mit der Tbatsaoba abtaflndea babea würde, dass jede

Periodik, ancb wenn sie nur in der periodischen Am
plitudenscbwankung einer Schwingung besteht, ge-

aigDOt wäre oiaa Tonanpflndnag borfonvrnfoa, aino

VNdaraag, dia mit dsr bjpgibstisobaa Dsnlnag dea

Corti'aabsa Orgaas als ResonaaiappaTal srnilohsk

sebirar Torelabar seblaa.

11. fbjrsielogie des CealralaerfeatjrstMiaf

fqrebsfhjsUu

1) Shore, Tbootta W., Sone reoent advaaeas ia
nervo pbfsiology eonsidered in xelatioo to diseaae.

Bartholomew Report Vol. XXV. p. 27. (I>»enswertbe
Zusammenstellung zahlreicher bekannter i^rgebnisse auf

dem Gebiete der Hirn- und Nerveophysiologie.) — 2)

Erben, Siicmund, Neue Beiträge zur Keontniss der

ReAexe. Wien. med. Woobensehr. No. 21. S. S79,

No. 22. S. 918, No. 24. S. 1006, No. 25. S. 1051»

No. 26. S. 1098. - 3) Hajreraft, J. Berir, Baflei

Spinat ser&tcbing roovements in som« TertebrateB.

Rrain. 1889. Vol. XU. p. 516. — 4) Lehmann,
Friedrieh Ferdinanf), Versuch einer Lokalisatiun des

I\crnursprung3 der den Muse. iiuadrice^'S it i. jrvii vn-

de i Nerven. luaug.-Uisa. Berlin. 34 Ss. — 5) Bow-
ditch, H. P. and J. W. Warren, The kneejerk and
iis pbrsiologieal modifloations. Joora. of Pbj^ol. Vol.

XL p. 25. — e) Waller, A. D., Oa ibe pbjrsiologioal

raechanism of the phenomenon termed ,,Tendon Re-

flex". Ibid. p. 884. — 7) Uaycraft, J Herry, Volun-

tary and reflei muscular contra- t hm. Ibid. p. 3ä2.

(Bei willkOrlicher oder reflectorischer Uuskeherkürsung

befinden sich die betheiligten Mnskeln infolge noge*

ordnstar oantralar BRwaagsinipQls» niebt gaot, aon-

dem bOndelweiie ia TUtigkelt. — 8) Horriagbam,
W. P., On muscular tremor. Ibid. p. 478. — 9)

Brown-S^quard, Reoherohes sur les monvements
rytlim^s des ailes et da tboraz chez les oiseaux dtca-

pi^6s OU ayaot subi d'aotres l^sions des centres uer-

veui. Arch. de physiol. 5. scr T. II. p 371. — 10)

Derselbe, Thiene des mouvements involontaireü

eoordomnds des membres et du frone ehe* Tbomme et

les animani. Ibid. p. 411. (Beide Abbandlongeo fllbfea

SU dem kann aenon Brgebniaa, das» die Medulla obL
und spinal. Mechanismen enthalten, die nicht bloss

durch den Willen, sondern nach Ausächaltnng des

Grcbshirns auch durch jr itM andersarü^rt; Heiz zu

coordinirter Tbitigkeit angeregt werden können.) —
11) Ewald, J. Rieb., Ueber das Verhalten der Tauben

aaah der Ooeapitation obaa Blotrorlost Biol. Centrai-

blatt; No. 17*]6. S. 888. Bori^ aaa dar Tansammlung
der Naturforscher in Heidelberg 1889. — 12) Fran«
cotte (Liege), IWg^n6ration fonotionelle apris teetioa

de Ia moelle. Bull, de Gand. p. 233. — 18) Mar li-

tt otti, C. Hyperästhesie oaeh Verletzuoft des Uala-

markes. Mit 4 Tat. Arch. f. Anat. Physiol. Abth.

Sapplbd. 8. 182, — 14) Fort, J A., Action des cou-

raat eoatinus ot da catbdtartsme sur h nerf prieumo-

gastrique ebes l*honBW. Qas. dea Iwpitaiu. üo. M.
p. 533. — 15) Sobliek, Karl, Zw Kenntnis« der

Strychninwirkung. Pfluger's Arch. Bd. 47. S. 171. —
16) Morat, J R., Les nerfs vaso dilatateurs et ia lois

de Magendie. Arch. de physiol. 5. scr. T. II. p. 473.

— 17) Jegorow, J., Ueber das Verbäitittss des

SympathicuB zur Kopfrerzierung einiger Vögel, ibid.

S. 38. (Nach mlin^r Mittbeitong bereits berück-

sichtigt. Vgl. J. B. 188». T. a 210.) — 18) Lastig,
Alexander (Turin), Ulterinri ricerche sperimentali sulle

fiinzioni del plesso celiaco. Arch. per le sciense me-

diche. Vol. XIV. No. 1. p. 1. — 19) Nawrocki, F.,

und b. Skabitscbewsky, Ueber die motorischen

Nerven der Blase. Mit 1 Taf. Pflüger's Arob. Bd. 48.

8, 885. — 20) Bolmondo, Eroesto e Oddi, Intorno

alP inflnensa dollo radiei spioali posteriori sull' eccita-

bilita dclle anteriori. Rivista sperimeatale. VoK XVI.

p. 266. — 21) Derselbe, Salle modi&easioai deil*

eeeitabiUta eorlioala iadotto dalla «Maiaa e aolta aar
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tura dei centri-paico-moiori. Lo sperimentale p. 165.

— 22) Brown-Se«iuard, Nombreux cas de vivisec-

iion pntiqa^e sur le cerveau de Thomme. Lcur vcr-

di«t «ontre la doethae des centres psycbo-moteon.

Anh. d« pbjrsioU 5. a6r. T. II. p. 762. - 28) W«r>
not«, Ii6o, L» oerm«, sa fonction. Application pnr
tiqae. Joarn. de Brnxelles p. G5. — 24) Book. A.

(Krakau), Die Bestimmung dtr I,ocalisation fler Gehirn-

und Rückenmarksfunctionen v< rnultelst 1. r tlcctri^chen

Erscheinungen, Ccntralbl f. Physiol. Hd. IV No. 16.

S. 478. — 24a) Derselbe, Die Slrilme dtr Nerven-

eeDtran. Kbendas. No. 19. S. 572. — J5) Klcischlv.
Mftriow, Brntt, MiitlMitaaf betreffend di« Phjreiologie

der Hirnrind«. Bbendts. Mo. IS. S.58T.— 9€)6oteb,
F., und V. ITorsU-y, l'cbcr den Gebrauch der Blee-

tricität fiir die Lccalisirung der ErregunKSrrscbeioungcn

im Centralnerv.-nsvstera. Rbendas. No. 22. S. G4*.t.

(Vgl. J. B. 1888. i. S. 200.) — 27) Catoii. Richard

(Liverpool), Die Ströme des CentralncrvODsyatems.

EbendM. Mo. 25. &785. — 28) Sfaerrington, Cb. S.,

Moto on Ulaten! degeneiation in tbe pyramidal traeto

Rfloltiag from unilateral cortical lesion. British jowa.
Jan. 4. — S9) Derselbe, Addendum to Note on traets

degi;iicratiiig seooudariljr to lesiuns if thc cortoc ccrebri.

Jijuni. of rhysiol. Vol. Xf. p. 121. — 3Ü) Derselbe,
Further note on degeneratinn following losions of thc

eoitex eerebri. Ibid. p. 293. — Sl) Langley, J. N.

•od A. S. GrGnbaum, On the degeoeration resulting

fhua maoTal oi tbe cerebral oortesMid oerpoi» striata

in ibe d<^. Ibtd. p. <06. (Beeobreibimg der Degene-
rationsT^erhiiUn is.se *les Hirnes von einem Uunde, dem
von Goltz die link«? liemisphäre einschliesslich dea

Corp, striat. entfernt worden war, und der seine rechten

Extremitäten ebenao «illkürhch bewegte, wie seine

Unken.) — 32) Bechterew, W. (Kasan), üebcr die

venobiedenen Lagen and Dimensionen der Pyramiden-
bahnen bdn MemnlMn nnd den Tbieren and fiber das

Toriconnea von Fasern in denselben, welebe sieb

dnreb eine frühere Entwickelung auszeichnen. Neorol.

Centralbl No. 24. Separatatdr. — 88) Hey ncrt, Tb.,

Das Zusammenwirken der dehirntheile. Allgem, Wien,

med. Zeitg. No. 87. S. i3,f,, Nr.. 38. S 451, No. 39.

a 462, No. 40. a 475, No. 41. S. 485. — Dasselbe

als Breehüre. Berlin. — 34) Ferrier, David, On
eerebral leoalisntion. Lanoet Jnn« 1 p. 1S2&, Jane 14

p. 1287, Jone 21 p. 1848, Jone 98. p. 1409, July 5.

p. 8, July 12, p. ß4. — 'Im wt ' ''nflichcn eine hisfo-

ri.sch-krilische Zusammenslclluiig ljt,i.annter Thatsachen

und Streitpunkte.) 35) Wund t, \V , Zur Frage

der Localisation der (iroashimfuaotiouea. l'liiio.sopb.

Studifin. Bd. 6. S. 1. — 36) Semon, Felix and

Victor Horsley, An experimental investigation of tbe

osntral aotor inrematioo of tbe larynz. Philosoph.

Transaet Vol. 181. B. p. 187. Witb 2 Fl. - 37)

Beevor, Charles E, and Victor Horsley, Oo experi-

mental investigation into the arrangeinent of thc exci-

table libres of Ihe internal capsule f>f th<j bonnet

monkey (Macacus simcus). With 7 PL Ib:d. p. 'IS. —
38) Dieselben, A lecord of the resultü obtained by

electrical excitation of iheso called motoi cortex and
internal eapsole in an Oiang-Oatang (Simia Sa^os).
Witb 6 VI. IMd. p. 129. — 89) Kranse, R , On tbe

central motor innorvation i-f thc larynx. Rrit. .Tourn.

Jan. IS. p. 123. (l'rioritätsreclaraatioii gegun Semon u.

Hjr.sle)-.) — 40) Semou, Felix and Victor Hor.sley,

On tbf central motor innervation of the larynx. Ibid.

p. 175. (Erwiedf Tung aof das Vorige.) — 41) Krause,
IL, Znr Frage der LocaUsation des Kehlkopfes in der

GrossUmriBde. Berl. Woduoiaehr. No. 95. 8. SM. —
42) Stefan i, A. (Padua), Contribuzione alla Bsiologla

delle fibre eommissorali. Arob. per le scienze mediebe.

V. I. XIV No. 10. p. 243. — 43) M- tt. F W., Re-

port on bilaterally assooiated movemenis, au4 on tbe

lunctional rclations of the corpus callosum to thc motor

Gortei. Brit. Joarn. 17. lUy. p. 1J24. — 44) Der-

selbe und E. A. Schaefer, On assooiafed eye-raove-

u\m\ta produoed by cortical faradization of tbt: Möd-
key's braiu. With 1 diagram. Brain. Vol. XIII. p. 164.
— 45) Dieselben, On movements resulting from faradio

excitation of the corpus callosum in Monkeys. Ibid. p, 174.

—

46) Kor4nyi, Aleiander t., U«b«r die Folfsn dar
Darebsehneidong des Btmbältcens. PflOgerf Areh.

Bd. 47 S. 35. — 47) Mn i

'

.
II.. Ueber die Functionen

der lirosshirarinde. Gesammelte Mittheilungen. 2. Aufl.

Mit FJolz.schii. und 1 Taf. fJerlin. — 48) Derselbe,
Sehsphärc und Augeobewegangea. Sitzungsher. d. Acad.

d. Wissensoh. sn Barlin. S. 53. — 49) Ob regia,
Alei-, Angcnbewegnng auf Sehaphinnreisnog. Arob.
f. Anat. Pbysiol. Abth. S. 961. — 50) Kordnyi,
\. v.. Zur Phy.siologie der hinteren Theile des Gross-

hiriis. ("cdtralbl. f. d. med. Wissenscb. No. 28. S. 513.

No. 2'J. .S. 529. — 51) Baseri, V., Contributo allo

studio dell'anopsia corticale (Espcriense tisiologiehc).

Gaz. med. ital. lombard. p. 323. (Anatomische, kli*

nisebe und physiologische Erfahrungen lassen an den
Vorhandensein eines psyebooptisehen Cantrums in de«
hinteren Abschnitt der Grosshimrin4e, und hier haapt-
nU^btieb im Occipitallappen nicht sweifeln.) — 52) De*
jerino, J., P. Sollier ut E. A uscher, Deux cas

d'hi^roianop.iie homonyme par Id^ioiis de l'6corce da
lobeoccipital. Arob. de phy.siol. 5. sÄr. T.II p. 177.

— bä) Kngel, Uugo (Philadelphia), Loc&lited centres

in the optio thalami. Med. News. Dec. 27. p. 681.
— 54) Fasola, Giosepp« (Paria}, Bfstti di seerrella-

sionl paniali e totall negll ueeelll in otdine alla vislone.

HivisU speriment. T. XV p. 229 u. "17. — 55)
Schräder, Zur vergleichenden Physiologie des Grosp-

hirtis. Drut.sohe Wochenschr, No. 15, S. 307. —
bü) Wilson, W. Ii., Note on the time relations of

Stimulation of tbe optic lobes of tbo frog. Journ. of

Physiol. Vol. XI. p 504. — 57) Rossolimo, G.

(Moskao), Zor Physiologie der Sebleife. (Bin Fall von
Gliomatose eines fiinterhoms des Rückenmarks.) Areh.
f. Psyebiatr. Bd. 21. S. 897. — 58) Gowers, W. R.,

Notes on tbe function of the nervons System. I. How
doe« the mrebelluo coordinate? Lancct. No. 3479.

p. 'J55. (Die Kleinhirnnndo, insbesondere die des

Mitteilappens ah Oemmungsapparat der motorischen
(Jrosshirnsphire gedacht.) — 59) Bechterew, W.
(Kasan), Zut Fagß fthor die Fonction des Kleinhirns.

Nenrol. Centralbl. No. 19. (Bekämpfung der von
riowors (5S) augen -minenen Hcmmung^'u i ti -n des
Kleinhirns aus anatomischen und physiolui^iacLtii Grün-
den.) — 60) Dersi-'lbc, Ucber die Kracheinuiigen,

welche die Durscbsobneidung der Hinterstrünge des

Rückenmarks bei Tbieren lürbeiführt, und über die

Bestebonfea dieser Stiiage sur Gleiebgenichtsfanoitoo.

Aich. r. Anal. PhTatoLAbth. 8. 489. — 61) Dor>
selbe, Ueber die Folgeerscheinungen der Zerstörung
versebiedener Hirntbeile neugeborener Thier« und über
die Entwickelung ihrer Hirnfunctionen. Neurol. Cbl.

No. '21. — 62) Adamkiewioz, Monoplegia anaojthe-

tica facjei. Ein Beitrag zor Physiologie einiger Gebirn-

nerven. Wien, med, Presse. 11. S. 402. No. 12.

S. 44S. (Doppelseitige, nur die sensiblen und senaori*

sehen Fasern betreffende Pareae der Itigssaini* Trots
der Empfindungslosigkeit von Cornea und Conjanetiva
keine trophische St-jrung.) — 68) Wundt, Wilhelm,
Fhilosophi^tche Studien. Bd. 6. Leipzig. — 64) Si-
l^aud, Cl., Etüde de psycho-pbysiologie. Paris. — 65)

MauQequtn, M., Introdaction ä T^tude de la Psycho-
logie. Paris. — 66) Fano, Giulio, Di alcuni fonda*

menti flsiologici del pensieio. Saggio di nsioofisiologia

sperisientale. Rivlsta di Ülosolla seientmea. fler. 9a.

Vol. IX. April. 1891. — 67) Verworn, M.. Psycho-
physiologische Protistenstndien. 218 Ss Mit 6 liUiogr.

Taf. 27 Textabb. Ina 1389. — 68) Hofer, Bruno,
Experimentelle Latcräucbungen über den Einfluss des
Kerns auf das Protoplasma. Jenaer Ztschr. f. Naturw.

»0. 7. Bd. XVll. Sepantabdr. — 6») HelnhoUs,
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H. DI« StSrang der Wabrnebnang^ kt«iiister Hellif;-

Ire its unterschiede (!urrh lias Riutnliclit dor Netzhaut,
/l-si-hr. f. Psycho! u. J'bysitil. der Sinne. Bd. 1.

S. (Die Abw-'ichuni;r'ii wm Fci.' h n u rNclii ii üosetz
bei geringen Ueliigkeitägraden vermindern sich, wenn
man statt von der Annahme einer gleichmässigen Vcr-
tboilong des Einnlioht« der Ratin» von der einer fleok-

«deen ausRobt:) — TV) Ptnetb, X., Tersaobe über
den leitlifhen Vtrlauf des (icdächtni-isbildcs. Nach
dessen Tode mituctboüt von Sigm. Kxner. Centralbl.
f. Physiol. Hd IV. Nr 3. S. SI. — 71) Schumann,
F., Ueber das (redikhtniäs für Conplexo regclroäs.<>ig

aufeinander folgender gleicher SatMltaindrücke. /tschr.

f. Psychol. u. Pbysioi. der Siniwioinae. Bd. I. S. 75.
— 72) Stampf, C, TM»t TergleTehnageit roa Ton-
dietansen. Ebend. S. 419. — 73) Wondt, W.. Ueber
YergleiehuDgen Ton Tondistanzen in ,Philosoph. Unter-
-,uchungen". Bd 6. S 605. — 74) Sunkel, Uud -If,

Untersuchungen über den sogenannten Kraft<>inn bei

Gesunden und Kranken. Inaug.-Diss. Marburg. 42 Ss.

— 75) Kalk, Max, Versuche über die Raamscbatzaog
mit Hülfe van Armbewegungen. Inaug.-Diss. DorpaC
Mit 1 IaI. 51 Sa. — H) Loreos, Oarl, Datenuobua*
gen Qber die Aaflbeeang Ton Tondistaaien. Vit ! Tat.

u. 2 Ilolzschn. Zeitschr. f Psychol. u. Physiol. der
Sinnesorg. S. 26. — 77) Martins, Götz, Ueber die

Reaotion^eit und Perceptionsdaucr der Klänj;e. Mit

2 Textfig Kbond. S. 394. — 78; Derselbe, Ueber
die mu.sculäre Reaction und die Äufmirksarakeit. Ebend.
S. 1C7. — 78a) Dwelabaavere, Georg, Untersaeban-
gen wr MMbüib der aetiTen Anfmerkninkeit. Bbend.
S. ?17. — 79) Snlly, .1., The p.^ypho physif-al process

in attention. Braia. Vbl. Xlli. \>. \ib. — 8U) Bain,
A., (Aberdeen), Remarks on Mr. Sutly'.s paper on ttw
psycbo-pbysilcai process in attention. Ibid. p. 848.

lo seioeo neuen Beiträgen aar Kenolniss
dar Raflaxabattritt erben (3)BiifQrond kltnbcber

und pathologischer Erfahrungen die gegenwärtig weit

mbreitete Theorie der Uefl exÜbertragung durch die

grossen Ganglienaellen des spinalen Vordorhoinos uud

sprach die Vermutbung aus, dass die wahren IVigar

der spinalen Refleie in dem Oerlacb'schen Fasernetz.

sowie in den solitären bipolaren Ganglienzellen im

BalM dei Hintwhoma odar «aeb In den am nadialen

Rand des Vorderhonis anzulrefTenJen gegeben sein

dürften. Zar Uateratüttang seiner Ansicht führte er

<lia anatraitiga Verbindmgf dar baidan genanntan Artan

aolittm Sailen mH hinteren rasp. rorderen Worsel-

fa<;em an, und erinnerte ferner an Proschrersuche

Gad's (1889), welche die Betheiliguug der kleinen

QaagliwtaUan dar HfntarUraar as dan Raflazan wahr»

scbeinürh machten. 'Die bisherigen Anläufe, eine

anatomisobe Grundlage für die Reflexäbertiagung zu

gawinnan, baittan idU dar ainbaitlicban Basobaffanhatt

des Azenoylinderfortsatzes, wie sie von Deiters ge-

lehrt wurde, tu rechnen. In wie weit diese Schranke

durch die Entdeckung ?on Achsenoylinderverzweigun-

gen im Rückenmark und Gehirn [Golgi, Ramün
} Crty

.!J gefallen lat, Usst ticb sar Zait noeb niabt

utjeiriühen. Ref.)

Um den spinalen Kern des Quadriceps femo-
rfa tu 6ndan vnd daduieb aina aiobara Orandtag« Ar
die Rcflextheorie des Kniophänomens zu gewinnen,

veisucbte Lehmann (4^ durch Ausschaeiduog des

Hnakab bei jungen Thiaran ain« Inotivilitaatraphi«

dar Spinntal Unpmngasallfn hwrbairafBbnii and u

Schnittserieu des Kiickenmarks zur Darstellung zu

bringan. Salna Bamlbtingan wnrilaa grOütonUiaib

durch verzeitigen Tod der opprirtan Thiere 'Kanin-

chen, Katzen) vereitelt. Nur in einem einzigen Falle

xaigten afeb bei ainam Kanlnoban nof dar dam Bin-

griffe onlsprechenden Seitenbälfta das Ifnrks, nament-

lich in der lateralen Qanglionzellengrappe zwischen

5.— 7. Lumbal Wurzel, deutliche Anzeichen von Atrophie

bei Abschwiobung, nicht aber Pehlen des Kniephäno-

men.s im verstümmelloii BBine. L. glaubte deshalb

den spinalen Ursprung des Nerv, cruralis oder wenig-

atans sainar motoriaehao Faaam in dam Ton dar Alropbie

befallenen Markbezirk looalialraD in d&rfen.

Ohne Blutverlust decaptfirto Tauben sah

Ewald (11) noch ganz regelrechte, aber xur Erhebung

«dar Faitbawagang das KSrpars akbt mabr wirkangs-

krtfüga PIttgalsahUga maohan.

Hyperästhesie nach Verletzung des Hals-

markes trat in den mit grosser operativer Sorgfalt

ausgeffihrtan Varanöban Mariinotti'a <1S) bat Ka-

ninchen sogleich nach Durchschneidong der hinteren

inneren Absobnitte der Seitenstränge im Verbreitungs-

gebiata der gleiebseitig und unterhalb von der

Oparatlanaatelle gelegenen sensiblen Nerven auf. DoMh
ihre grosse Dauerhaftigkeit unterschied sie sich von

anderen zufälligen Folgeerscheinungen. — Die Thiere

vnidan bia tnr vftlligen Yamarbnag dar Wnnda am
Lebet) erhalten. — Nach Ausschluss der Hypothese,

dass diese H;perä$lbesie aui gesteigerter Empfindlich-

kait daa Sehmarsoantmms im Qabim barab«, antsabiad

sich H. für die andere mögliche Hypothese, dass viel-

mehr dio Wirksamkeit der jenes Centrum erregenden

Nervenfasern durch den Markschnilt erhöht wäre, viel-

laiabt in Falge Fortfalles centripelalleitender llem-

mnngsfasern. (Allerdings würde aber der Portfall

einer centralen Hemmung wesentlich auch nichts an-

daraa aain als BmplndKehhaitastaigarang den eaDtnlan

Norvenapparates, die zweite Hypothese siiSh aliS fOn

der ersten kaum unterscheiden. Ref.)

Bei Reizungen der mensohliohen Vagi im
nntarSn Abschnitt dar (vaiaaglBn) 8pafs«r5bra
mit '-rsrinton Strömen beobachtete Port (14) B«*-

schieuDiguog des Hensohlags, unwillkürliche Zuckun-

gan dar Qasiohtsmna«n1atar (nsmantlieb im Umkrais

der Nase) und Anftreten heftiger Ohreoschmerzen, Er-

scheinnngen, welche von ihm als Reflexerregungen der

Acceioratoren, der Nn. faoiales und der Ram. aurionl.

B. vngi gadantat «nrdan.

Von der Strychninwirkung gab S c hl i cli (I'j)

an, dass sie die Reflezerregbarkeit zwar gegen

mechanische, (hermisehe und eleclrische, nicht aber

gegen chemische Reize erhöht. „Ein vor der Vergiftung

sehr wirksamer chemischer lieiz kam nachher nahezu

oder sogar gänzlich wirkungslos bleiben. Unter allen

Dmstindan nbar «raehaint dann diaRaflaxaatt aahr

verlängert." Die Ursache dieses untorscbieillichen

Verbaltens des Strjohninfrosches gegen die verschie-

danan Raitangaartan snabta 8cb. in gogens&tillchan

Brragbaikaitalndarangaa gawissar oantralar Thalia.
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Morat (16) stellte für die Vasodilatatoren des

Penis beim Hnniie ^"1, sie als ronlrifugalleilende

Memn d&äiiuckoniuiirk aui der Bahn vorderer Wurzein,

and nrar d«r «nten nod dw tweiton vMd«nn Sural-

vbimI nrlassen.

Laatig(18) beobaolitete nacli eleolrisober oder

oli»ttiMb«r Rtisang des Plexus oo«lUeas von

Kaninchen Aaftreten von Acetonurie. (Ueber daa Ver-

bäUniss des Plex. coeliacus lom Erfolg der Bemard'«

sehen Piqure vergl. J.-Ber. 1889. I. S. 210.)

Nftwrocki und Sk abitscbewsky (19) machten

genaae Angaben (ibor die motorischen Nerven
der Blase (insbesondere von der Katze) und legten

aovobl darob dl« •aatomiseb« Pripamtion als aoeh

durch dits physiologische Experiment die zwiefache

motoriacbe Mervenbabn dar, die von der Blase zam

Rtcisrnnark fHbrt, «ts« obei« doreb das OangliOD

mesenterio. inferios verlaufende und eine nntere in

der Höhle d^s kleinen Beckens gelegene, durch je einen

Ast des zweiten und dritten Sacralnerven veruiUelte.

Bald« Artao tob Karvaa, die Mrabraspiaalen wie die

sympathischen begeben sich zum Plexns hypogastricus,

der also nicht bloss sensibel (Badge), sondern aacb

moCorisob wirksam Ist Um daa stOrsndsn Binflass

der Conlraction der Bauch- und Beckenmuslceln aus-

zQSchalten, worden s&mmtlicbe Versuche an ouraresirten

Tbieren angestellt and die Blasanbawegungen nnr mit

detn blossen Ange beobachtet. Blabinden von Oanülso

in die Blasenspitze, Einführung von Cathetern ver-

mieden die Verff. absichtlich, am jede Keisung sen-

sibler KarMB BBd die damit TsrbaBdeae BatstebaBg

rellectoriscber Blasonbewegongen aas7.uschliessen.

Belmondo and Oddi (20) erklärten sieh für das

BestebeB eiaes erregbarketlsteigernden BIb«

flusses der hinteren sensiblen Rüokenmarks-
varaela auf die vorderen motorischen, weil

nach ihren Beobachtungen an Hunden Cocainisirang

einer der sensiblen Wurzeln regelmässig Erregbar-

keitsabnabme in der entsprechenden gleichseitigen

motorischen zur Folge hatte, and Belmondo (21)

neiBta s^ter aaeli dsB arregbarkettmiBderBdea
Cinfloss des Cocains auf die sogenannte

psychomotorische Sphäre der BirnriDde da-

rauf nrQakfttbiea sn mflssea, daas die Coealabetfu-

bBBg nicht etwa auf öiner Vergiftung der motorischen

Elemente daselbst, sondern auf einer sokhen sensibler

berutie, deren tonische den niotoriseben Elementen so*

flieisande BrrefUBgaimpBlsa daroh das Ooo^a tbsil'

vreise ausgeschaltet würden. Von dieser Anffassang

geleilet, stimmte B. daher aacb deiyenigen Forschern

bei, welche die psyebo-metorisobe Spbiie des Gross*

hirns nicht als eine rein motorische, sondern als aine

mit sensiblen Elementen gemischte, als eine sensorio-

motorische angesehen wissen wollen. Auf Reizung

dar daiehsohniltenen hinteren Wurzeln sahen Bai*
mondo und Oddi (20) die Erregbarkeit d^r zuge-

hörigen vorderen jedesmal ansteigen, in einzelnen

Fillea der scbliessliBb Bieaials ansbleibaBdeB Brrag-

bark< itszunabuie r; i kurzes Stadium erloschener oder

stark verminderter Erregbarkeit vorangehen. (Kef.

bSlt es nach wie vor für aasgeschlossen, dasa Erre-

gongszuständn »«^nsiller Kerven die «Snagbarkeit**

motoriacher irgendwie beeicliussen).

Biaa Reibe tob Tiepaaationsflllen, in denen Ab-

=;:"}jiitt? der psychomctcrisrlK^n Rinde des Menschen

behufs Beseitigang von Krankheitsorsaehen mit gün-

stigem Brfalge tob fwaebiedeaeB GbiruTgSB eatfemt

worden waren, ohne dass im Gefolge dieser Eingriffe

sich danernde Lähmongen der von jenen Kindenbe-

tirken anregberen Muskeln eingestellt hätten, sammelte

Brown-S^quard (22) als Vivisectionsfälle am
Menschenhirn und als Beweismittel f&r die von ihm

vertretene Anscbaunng, dass den für psycho- meto*
risebe Gentrea aBgeseheBea RladeBbesirken die

ihnen vielfach zuerkannte Bedentang r.i"h'. rakäme

und dass die Lähmungen nach Verletzungen der

psycho-motorisobea Spbire keiBS wabiBB UlnBaagSB
wären, sondern nar BewagBBgabSflimBBgen. (Wie dem
Uef. scheint, widerlegen auch diese neuen Auslassun-

gen B.'a das Vorhandensein motorischer Centren in

der Hirnriade alcbt. Denn für die Frage, enthält die

Hirnrinde solche Centren oder enthält sie solche nicht,

ist es an and für sich anwesentlicb, ob die voa der

Hirnrinde BBagebandea BevegungaaBsUIsse bemmeada
i>der erregende Wirkung haben, und ferner auch un-

wesentliob, ob die Lähmungen aaoh Ausschaltung ge*

wisier RIadenbetIrke dauern oder Toräbergehen.)

Auf electrische Stromschwankungen be-

stimmter Rindenbezirke dos Qrosshirns bei

peripherer Erregung bestimmter Sinnes-

varkseage maobia Beek (84) BaCmacbsaa «ad gab

dadurch einer Reihe anderer Beobachter (Pleiscbl

V. Marxow [25], Qotcb und Horsley [26], Caton

[27] Anlass, ihre entspreohoBdea frflberea Erfabnia-

gen zur Geltung oder in Brinnernng zu bringen. Alle

erkennen an, dass jene Schwankungen ein wichtigea

IIüKsmittel bilden, am sich der physiologischen Ver»

kn&pfaag peripherer Organe mit den Ceatren das

Nervensystems zu versichern. Liehtreizung des einen

Aogea veraraachte beispielsweise electrische Megativi-

t&t dar gebreuitea Maak^aebea Sabspbira gegaoibar

der angekreuzten.

Doppelseitige abateigende Degeneration

der Pyramidaastt&aga auob einseitiger Ria-

deuferletsung bat Sherrington (28) bei Affen

namentlich imt«>r 7wei Umstlnden beobachtet, einmal,

und zwar in atiiiaiagem Grade, wenn die Abtragung

•tacelBsr kMMr Riadeabssirka ia der Bthe der Eiss.

longitn<1inalis, median zu dem von Horsley bei Ma-

cacus als Repräaentanten der oberen Prontalwindung

des HeBseheo aagesebeasB Suleus, das aadere Mal,

wenn die Rindenzerstorung am unteren Ende der

Pissor. Rolandi stattgefunden hatte, da, wo nach

Semen und Horsley (36) durch Reizung bestimmte

bilaterale Larynsbewegnngen ausgelöst werden können.

Im erstoron Falle beschränkte sich die üoppelseitigleit

der absteigenden Degeneration jedoch auf die Pyra-

midenaeitenstrtage des RaekBumarks; laaerbalb der

Capsula interna, des Tons u.s. w.. kurz im Bereiche der

Basis cranii zeigten sich dagegen die Pyramidenbahnen
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BQr 0fitMiti|f «BtuM; mitm im twMtn Falle, in

dem die Ent&rtang bereits innerhalb des Pons trotz

Fir««'*ii^keit des Eingriffs sich auf beide Pyramiden-

bahneu erstreckt«. Beispielsweise z&hlte Sherring-
toa D«eb »law wwig amfinglieliea ]in1tMeltig«o Rio-

denabtragung am zu zweit bezeichneten Orte linker

seits in der Hohe des Trigemiousabgangs 196, recbier-

seito 167 degeneriit« FaMn in d«D BrUoWabttaAtlo

der Pjramidenbabnen.

Bechterew (32) lenltte die Aafmerksatnkeit auf

die grossen Verscbiedenbeiten in Lage und
Umfang der PyramideDbahnen bei Menaelian
und Thieren, Verschiedenheiten, welche, soweit sie

sieb auf den Umfang der Pyramiden erstrecken, oicbt

M sehr voD d«r sttrk«reD oder Mhirieheren Bntiri«k>

lung der ExlreiiiilSten, als von der mehr oder weniger

vorhandenen Fähigkeit zur Ausführung differenzirter

Bewegungen (ähnlich der Hand) abhängen und deshalb

nach B. in Betiebung zu setzen sind mit der Tbätig-

keil der motorischen Hirnrindencentren. So fehlen

den Cetaceen die Pyramidoo faslgaaz} beiHaaeo und

KtDiiieli«», iwm Eztmaiaton «obl goi für Laufen

und Springen, wenig aber für difTerenzirle Er:w?gun

gen angelegt sind, finden sieb aar sebr schwach ent-

wlek«lto Pyrsmiden, and sebr whiraoh «ntwhikeU «fnd

bei ihnen auch die ausscbliesslich den Seilenstringaa

des Rückenmark? angehörenden Pyramidcnbabnen.

Kräftigere Ausbildung der Pyramiden und Pyiamiden-

babnen Immü Nbon dl* w«liwn RattM «rk«BiMn,

1 n1 nicht weniger gut, vielleicht sogar noch besser

entwickelt trifll man diese Gebilde bei Hunden und

Kaisen; die ttirkste BntwfoUung im Tbierreleb' er-

reichen sie aber bei Primaten und Menschen, deren

Extremitäten die Tollkommenste Leistungsfähigkeit

besitzen. In Betreff der Lage der Pyramideubahaen

gilt, dass die Pyramidenvorderbahn Händen, Katzen

and Kaninchen gänzlich fehlt und das Absteigen der

Pyramidenfasern hier lediglich io den Seilensträngen

erfolgt. Bestitigt wurde ferner die sehen iloger be-

kaonle Thatsache, dass bei Ratten die Pyramiden-

babnen nicbt den Weg darob die Yorder- oder Seiten-

stAnge, sendem dneh die Torderen Absobnitte der

Blaterstränge des Rückenmarks nehmen, und hinzuge-

fügt, dass ein ähnlicher Verlauf der Pyramidenbahnen

auch bei Heerscbweincben stattbat. Endlich lehrte

die Uateranobmig embryonaler MeBsebenbime und
Rückenmarko späterer Stadien, dass ein gewisser Theil

der im Bezirk der Pyramideobabnen gelegenen Fasern

fiel fraher als der Rest Marksoheiden erhllt Ob diese

in der Entwicklang Toraneilenden Fasern ein für sich

unabhängiges System bilden, schien nicht unmöglich,

war aber für jetzt noch nicht strenge zu erweisen.

Heynert (88) (Vbrte dl* folgende Bypolbese

über das ZosammeDwirken der Qebirntbeile
näher aoa: »Das Qebirn ist in den Halbkugeln einer

Colonle dnroh PSblOden nnd Faogarme sieh des Welt-

bildes bemächtigender lebender bewusstseinafähiger

Wesen vergleichbar, und dies ist mehr als ein Ver-

gleich. Nur das Bewasstsein der Hirnrinde fäiit beim

Mensehsii in die Aafmeriannkelt ud dnnb die all-

seitigen protoplasmatiscben and mark Ii altigen Verbin-

dnngen der Elementarwesen der Rinde, durob ihre

AssociationsTorgänge erscheint sie sich als ein einziges

Wesen." Den specifiscben Cbaracter der Eindrücke

vermitteln anssehliessllflh die ffir Reise der Annen-
weit vorhandenen Aufnahmsorgane, die Hirnrinde

wirkt lediglich als schlussbildender Apparat, speci-

fisehe Energien im Sinne J. Müller's kommen ihren

Elementen nicht zu. Die , Empfindung** des Lichts,

des Taslreizos, des Tons, der Wärme und Kälte würde

liieroacb bereits in der Retiaa, den Tast- und Hör-

seilen, knn den peripheren Endapparaten entstehen,

Meynert aber noch zu erläutern haben, erstens was

eine nicht in die Aufmerksamkeit fallende Empfindung

ist — denn beim Meneeben afUK nnr das Bewosstsein

der Itinde in die Aufmerksamkeit* — zweitens, wie

die Hirnrinde es anfängt zwischen den durchaus

gleichartigen Bewegungsimpulsen, welche ihr auf den

indifferenten Lettangsbahnen der sensiblen und senso-

rlscben Nerven zustr&men, qualitative Unterscheidungen

zu treffen, drittens, wie die bekannten Fälle senso-

riseher Mlterregnng (Bntstehen von Farbenenpflndneg

beim Erblingen bestimmter Töne und Klänge u. s.w.)

sieb mit seiner Hypothese von dem Fehlen der speoi-

fladm InsEgie io den centralen Neryenelementen Ter-

tragen.

Semon und Ilorsley (3G) machten die cen-

trale motorische Innerration des Kehlkopfs
sam Qegenstaud einer vergteieheadeB physielogfsoben

Studie, die im Allgemeinen zu dem Schlüsse führte,

dass die der Stimmbildung dienenden Willkürbewe-

gungen bauptsäohlioh von der Birnrinde IhreAnregung

empfingen, die nnwillkürlichen der Keblbopfathmung

dagegen gewöhnlich von der Medull oblongata, eine

Trenouag der Innervationscenlren, die um so deuilicher

in Ersobeinnng trat, eine Je hBhere Rangstnfe das dem
Versnobe anterworfene Thier in der psychischen Enl-

wickelaogsreibe der Arten einnahm oder eine je voll-

bemmenere AltemansblMnng die Hirnrnnotion indiri-

duell erfahren hatte. Beim Affen (Macacus sinicos)

lag das motorische Phonationscentrum in dem Bündel

zwischen Salcas praecentratis nnd Fissura SylTü, bei

den Fleisttbfressern (Hund, Katze) an der Vereinigungs-

stelle Ton praecrucialem oder praefrentalem Gyms mit

den Torderen Coronalwindungen.

Die Atbembewegnngen der Stimmbinder, sowie

des Tli r ir. wurden bei den höheren Tbierarten von

der Hirnrinde aas nor im Sinne einer Beschleunigung

beeinflnsst, nnd die Himpunkte, Ton denen diese Wir-

kung ausging, deckten sich nicht etwa örtlich mit

denen des Phonationscentrums, sondern h.ittcn ihren

gesonderten Platz vor and oberhalb desselben. Eine

Ansnabme bOdeten allein Kaisen, bei denen am nn-

leren Hemisphärenrande dicht oberhalb des Suicus

oUaotorias ein ausgeprägtes scharf begrenztes Ceulram

fBr AbdneUonsbewegung der StlmmbSnder (Enreite-

rang der Stimmritze) bestand. (Athemheromung wurde

also abweichend von Unverricht und Preobra-

schensky nirgend erhalten. Ref.) — Für den tiefst

gelsgenan Besirk das Ceotralorgans, die Med. »bloo-

Ii
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gata, orraillelten VIT. zwei bilateral «trlis&ine ad-

daclorische BewügungsMalrea der SUmmbändor jeder-

Mit« rar Rtph« und »uf«irti ron diesen je eine

Mhmale Zone, deren Erregang nur ein- ond gleich-

seitige Adtiuction bewirkte. — Zahlreiche durch die

Corvaa radiata und die Capsula inleroa zu verfolgende,

bei allen Tbierailen gleiobslonig, wenn nndi der in-

divii^uellen HemispLärenentwickelung entsprechend

geordnete Faserbündel stellten die Verbindung zwischen

den eortioalen and bollAren Larjrnzeentren her. In

der lUchlung ron vorne nach hinten wurJen innerhalb

der blosagelegten Capsula interna durch den ReizTer-

sucb gesondert Faserbündel, die die Respintlon be*

schleunigten, solche die die Stimmritze erweiterten

i'Abduction der Stimmbänder}, solche, dio die Athom-

bewegungen verstärkten, und solche, die die ätimia-

ritse TerMgtvn (Addoelien der Stimmbftnder).

Für die motoriscben Bahnen der Kehlfcojifmus-

keln im QroasiiirQ war mithin die gleiche Qeaetz-

niMigkelt der Anordnnng innerfanlb der Gepsula lo-

terna naebgewiesen, welche Beevor und Horsley

(37) in einer früheren Abhandlung über die An-
ordnung der erregbaren Kapsellasern bei

Macacus sinicus auch fSr die motorisoheo lUni»

Lahnen der Glied- und Rumpfmuskeln als gültig er-

kannt hatten. Denn auch diese bewahrten in der

Riehtiing von veme naidi binten die Ocdnnng flinr

längs der Rolando'schen Furche in der Richtung von

oben naob ooten übereinander gelagerten motorischen

Oenbwi.

Qmues Interesse bietet endlich der Bericht, den

die beiden letztgenannten Forscher (38) über Rei-

zu ngsvers^che der motorischen iiindenzone

und der inneren Kapsel bei einem Orang«
Utang (Simia Satyrus) erstatteten, insofern hier

znm ersten Male die betreffenden corücalen Beziehun-

gen bei einem dem Menseben so nalmstebenden Ge-

schöpf, wie es dieser anthropoide Affe nan einmal ist,

umsichtig und eingehend beleuchtet wurden. Die

Lagerung der einzelneu motorischen Centreu in senk-

rechter Uebereinandersdiiditnng Ungs and neben der

Külando'bChen Furche, sowie ihre der Rindenordtmng

entsprechende horizontale l*r<^ection in den Faserbün-

deln der Gapsala interna, glloh der beilla«aena ainions

gefundenen in den meisten Punkten. Abweichungen

erbeblioberer Art bestanden nar hinsichtlich der cen-

tralen Vertretungen von Hüft- und Kniemnsoulatur,

die bei Macacns eine höhere imd weiter nach vorne

gerückte Stafe in der Scbichtfolge der Centren ein-

nahmen, als beim Urang, was die Vff. in sinnreicher

Antteaanng mit der versoUedenen Lebeuweiie beider

Thiorü in Zusammenhang zu bringen unternahmen.

Sehr bedeutend war dagegen der ünterachied in der

riUimlieben Yeitbeihrog der motorisoben Centren; denn

während bei Macacus and den noch niedriger stehen»

den Thieren die motorisch erregbare Zone der Hirn-

rinde sich in I'oruj einer ununterbrochenen Eürregungs-

Ülohe danteUte, enobien sie beim Otang in einzelne

linrch verbältnissmassig breite Zwischenräume r.-joto-

risch uneiregbarer Substanz getrennte Crregungätelder

zerlegt, so jedoch, dass die onerregbaren Substanz-

brücken immer nur Erregungsfelder grösserer Ikorper-

absebnitte, nieht von Tbeilstoolten dieser abgrenaten.

Endlich zeigte sich, dass ein grosser gewöhnlich für

erregbar gehaltener Beiirk der Hirnrinde beim Drang

anerregbar ist, so namentlich der Frontailappen, der

mit Ausnahme einer dicht vor der Praecentralfurche

gelegenen, bei Reizung Drehung der Augen nach der

entgegengesetzten Seile bewirkenden Stelle sich auch

gegen starke eleotrlsobo Seblige imempflndlieb enries.

Wie begreiflich ii»uss eir sclr' es Äufireten unerreg-

barer Sabstanzmassen aber zur schärferen Isolirung

der lErregtingsbMirke föbren and dürfte andk die fer-

nere Beobachtung der Vff. erklären, dass aKmUob
Reizung bestimmter Hirnpunlite beim Orang, im

Gegensatz znm Macacus, häutig eine Einzelbewegung,

beispielsweise nni mtenbogenbengnng, statt einer

Bewegungsfolge auslöst. — Günstig äusserten sich

die Vff., allerdings wegen des naturgemäas iMechränk-

ten tbatsioblioben MatoriaU anter VorbebaU, endlieb

noch über die Frage, ob die am Orang gesammeilen

Erfahrungen unmittelbar auf dae Henschenbirn za

übertragen wären, and beriefen sich hierzu aaf das

Brgobniss ihrer Reizveirsuche, die sie an der blossgs-

legten aufsteigenden Frontalwindung eines von Hors-

lejr trepanirten Epileptikers aoszofübren Gelegenheit

nsbmen, ond die für fie Gentren der Armmoseolatar

des Menschen die gleiche Ordnungsfolge aufdeckten,

wie beim Orang. Auffälligerweise waren beim Men-

schen jedoch (der Kranke war mit Aether betäubt} inr

Erregung der Rindencentren stärkere Stromreize erfor-

derlich, als beim Orang, und die schliesslich wirk-

samen so kräftig, dass bei ihrer Prüfung auf der

Znngenspitss «ntsobtadon Sobmersompündnngen «tit-

atanden und ihre Anwendung auf das Gehirn des

Macacos zveifellos einen Ansbracb epileptischer An-

fUls vsraitsebt babon «ürdo.

Kfanse (41) wandte sich in seiner Mittheilnng

tur Frage dt»r Localisation '1»s Kehlkopfes in

der Gro^shunrinde gegen i< ran(Ois-Fraaok,

von wdobein das YorbandeDsein oiaes oortioaleo Kibl-

kopfoentrums in Abrede gestellt worib:i wir, lowif»

gegen Ferrier ond Duret, welche eine bestündig«

Tbeilnabme der Stimmfonotlon bei Reianng der Zan-

gen- und Mundregion behauptet hatten. Kach seinen

Beobachtungen an Händen ist in der Groashirnrinde

eine völlig isolirbare Kehlkopf- und eine ebensolohe

Zangen-, Lippen- und Kieferregion nachweisbar. Ein

Hervorrufender phonetischen Fonction durch olectrische

Reizung sei es its corticalen Kehlkopf-, Zungen- oder

Hnndeenteoms gelingt nur inssent siltm, duebans
nicht regelmässig. Es könne folglich ein unmittelbarer

Zosammenbang zwischen diesen drei Centren nicht

bestehen ; jedoch bedürfe es einer nur mässigen Reit-

TSrstärkang, am den Kehlkopf derart an den BovSgna-

ger der Zange zu betheiligen, das^ er nach vom ge-

zogen, in aeiaem Läogendurobmesser vergrössert und

die Glottis snm Scblnss gobcaeht weide.

Slefani (42) lässt die Co mmissuren fasern

awiaohen den Lobi optici (Gallerani), nicht etwa
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vorhaoden« nngelitiicto BflnM d«r Stbii«nrra <lliiak)

(iie Wiederlcebr der Gesichtsvorstellungen bei

Taabeo bevirkon, bei denen nachEntfernaDg der einen

OnobinilMviipliira and des gleichseitigen Anges tis

nomittelbare Folge des Eingriffs Seelenblindheit des

gegenseitigen Aages besteht. Denn »inestheils, fand

er, icefart die gesohvandene Seelenblindheit des ge-

krMslM tagt» mrHefe. wtus mu dem orsprllagUehM

Eingriffe noch die Abtragnng des gegenseitigen Lobus

opticus biniafügt, anderntbeils kommt es überhaupt

ni tffaem Sehwiodw der Seeleftblhidbelt, wenn die

Zerst6roDg dieses Lobofl den Hanptoisgrlfft wm-
gegaogeo ist.

Dorch Keizrersuche am AlTenhiro unter ausscbliess-

iicber Berüoksiohtigung der bilateralen assooiirten

B««cgtuigw gtlaagte Hott (48) n einer neoeo An-

sicht öhor die f

u

d c( i o n el 1 on Beziehungen zwi-

schen Corpas caltösum und motorischer Hirn-

rinde. DI« TliatMoben, auf die er eioh beruft, ktanen

in folgende fünf Sätae aosammengefasst werden. 1.

Keizung von Centren, die associirte Bewegungen sei es

des Kopfes, sei es der Augen oder AdduclioDssteilung

der beiden Siimmbioder berforroft, bat die gleidM

Wirkung ror wie narh Dnrcbscbneidnng des Corpus

callosum. 2. Reizung des Gorpas oalloeum mit schwa-

eben IndaetionastitoMi •nirsaobt looaliafrte bilaterale

Bewegungen in allen Theiien des Körpers, jedoch in

rerschiedenen je nach der örtlichen Lage des gereizten

CoiBfBiesarpnBkteB. 8. Reizung des anreraebrlen Cor-

pus callosum Icist nach EntfemiBg der motorischen

Sphäre einer Seite Muskelbewegnngen nur noch auf

der der verletzten Hirnbälfte entsprechenden Körper-

Mito a«o. 4. Di» auf Reltnng amoobriebenor Lingi-

schnittzonen des durch einseitige HenaisphSrenabtrsgung

freigelegten Corpus callosum auftretenden localisirten

Bewegungen spielen sieb in der Körperhilfte ab, die

der mit den gereizten Faserquerschnitten noch zosam-

menb&ngenden HirnhSlfte gegenüberliegt, also rechts,

wenn die rechte, links, wenn die linke Uemisph&re

entfernt worden ist. 5. Starke Reitnng des nnrersebr-

ten oder des wie in 4. frc^Igeiegten Corpus callotaiD

bewirkt Ausbruch epileptischer Krämpfe.

Aas alten diesen Tbatsaobon «ntnabm H., das«

nicht nur die PyramidenbahiiOQ, sondern auch die

Fasern des Corpus callosum unmittelbar aus den

groiskn ZoUon der motorisdion Rindtnapbiis tnt*

springsn.

V. Koränyi (46) führte an Hundon dio LlngS-
durchschneidung des ITi rnt alliens aus. Func-

tionelle Störungen des Sehens, i<'üblens, der Bewegun-

gen wurden nnr bei Hitretlettaag der Renispbiren

beobachtet, und zwar auch dann, wenn diese an Orten

der weissen Sub<4tan7. stattgefunden hatte, welche von

den bekannten, mit jenen sensorisoben oder motorischen

Leistungen in nächster Besiebang stehenden Rhldsa-

bezirken weit entfernt lagf>n Reiue Durcbtrennungen

des Balkens verursachten keine merklichen Uoregel-

silss^koitoo, insbosoadsrs koino asymmotrisobo Hol-

trag nad bsfn asymmotrisebis Zasannmiwlrkon beidsr

K^rporbUAsii. Ifitantsr trsften ns«b dor Dnrolissbnsl-

dung des Balkens ConTnlsioiMo des ganssn Kdr-

pers auf.

Aoi Reizversnobon» dt« er in Verbtndaog mit

Obregia am Occipitaiappea des Hundehirns vomabmi
folgerte MunV (AH"'. (>?p» nei!»» Art der Verknüpfung

zwischen Sebapba.ro und Augenfaewegnngen.
Itsob ibm ontbilt d«r Stabkran dar S«bsphir« aua8«r

den centripelalloitenden das Sehen bedingenden l^'asern

auch Kadtarfasem, deren, centrifugal xu niederen

(snboortloatsn) Himtbailsn geloitot« Biregung Be*

vegnngen (der Augen) veranlasst, jedoch nur solch«

Bewegungen, die das Sehen als solches begleiten,

das sind nach Münk die Sehrefleze niederster Ord-

nung, welche angaborsn sind und zu keiner Zeil Go-

siohtsvorstellongen , sondern Hess Liobtempfmdangen

oderGesiobtswahrnehmungen zur Voraussetzung haben,

die nnwillkSrlleben AQgeab«wofnng«n, w«1«be den

Blick wandern und vorher undeutlich Gesehenes

fixiren lassen. Alle anderen Augenbewegungen, welche

„Folgen des Sebsns* sind, bedflrfea der YerDittelung

von Associationsfasern und anderen Kindengebieien.

Kurz die zuerst von Schäfer fvergl. .1. B. 1888. I.

8. 202) bei Reizung der Sebspb&re des Affen bemerk-

ten Aag«ab«iregQngsn «Hl Monk obAt, wie ibr Bnt-

de^V^r, als eine mittelbare mot<;ris -hfl Fnirrp ^ui^jec-

tiver Gesiobtsempflodungen, sondern aU eioe unmittel-

bare motorioebe «entrftagalMtender Fasern d«r S«b>

sphSre angesehen wissen.

Obregia (49) verfolgte unter IT. Munk's Leitung

die auf Sehsphärenroizung eintretenden

Augeobewegu n ge ti beim Hunde. Er sab Reizung

d<?s hinderen, heziebungsweise vorderen S-^hsphären-

gebietes Augenbewegung nach oben, beziehungsweise

iiiaeb nnton bewirkan, also sieb gans ibolieb ror*

hallen, wie eine Erregung der unten, beziehungsweise

oben gelegenen Retinaelemente, womit eioe dirocte

erbindoflg twfsebsn den betreir«ad«a Ssbspbiren-

und Retinaelementen nachgewiesen wurde. Dio bei

Annäherung an dio Milte Immer grössere Abnahme

der Bewegutig nach oben oder unten zeige eine Ver-

bindung der batr«lll»od«n Rlnd«noIon«nto mit tnmer
näher der Retinamitte gelegenen Stellen an, und die

Reizung der Sehsph&renuiitte vollends rerursache nur

Aafmerksamkeits- oder sebwaab«Oonv«rgonsbe«egung,

gerade als ob die Stelle des deutlichsten Sehens in

der Retina erregt wäre. Aus dem Character der durch

Reizung gewisser anderer Sebsphärengebiete ta er-

zielenden Augenbewegungen müsse endlich auch auf

Verlindungen dieser Rindetigebiete oinestheils mit der

am meisten lateral gelegenen Partie der gleichseiti-

gen, andorontbeUs mit der medialen Seite dar ge-

kreuzten Rotina geschlossen worden. Hiernach er-

klärte 0. nicht nur die durch Reizung der Sebsphare

erhaltenen Augenbewegungen, deren Unabhängigkeit

fon dorn durch Pritsch und Hitsig aufgefundenen

Augenmuskelcenlrum durch eigens darauf eingerirh-

tete Versuche festgestellt wurde, für abgeleitete, d. h.

aas optisoboa EmpflnduBgon borvorfagangei«, sondern

•a«b di« «af Oniad von BsstirpationavenaoboD T«n

16«
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U u D k ootdftokteprojectionsartige Verbindung swisoben
MetibiatM nad Sebspbäreo durch seine R«is?enuche
für B«ii bMtttfgt.

Di« nach einmragtr V«rl*tinDf atmeotlfoh
der hinteren Thcile (!os Groü3l;!rns auftreten-

den StöniDgen der innervationssym metrie (z. B.

Ang»iia«TiBtion) «lauMe T. Koränyi (50) iediglioh
als Folgen ron Aofroerksamkeitsstöning ansprechen
xa dürfen. , Während normale Thiere zur Wendung
dar Aaftaerksamkelt auf symmetrische Stellen des
RaniBM Widerstände gleiche Intensitätm abarwtadra
haben, wendet der ünlcsoperirte Hund seine Aufmerk-
samkeit dagegen leichter nach links, als nach rechts-».

EbeoM barub* di« toh Le«b als Hemlamblyopie be
zeichnete Sphstönini? .iirauf, dass die Aufmerksamkeit
eines links operirten Hundes sich rechtsseitigen Ein-
drfioltan gvgenttbsr triga srweise, und gam .selbst-
Terstiindlirh" wären die von Schäfer dureh alastrU
sehe Reizung der Hinterhau pislappen hervorgerufenen
AsfSDbswegungen (s. J.-B. 1888. I. S.202) dadurob
bsdingt, .dass dl« Reizung diaser Hlmlbaila «foa anU
gef^enpesetzte OrtsrerändeninR der Anfmerksamkeit
verursacht, als deren Zerstörung. Der Aufmerksamkait
fotgao aaob dia Aogao*.

Üajarloa basobrieb gemeiiMobafUich mit Soll i er
und A i] s ch e r (52) zwei Pllla homonymer Hemi-
anopsie nach VerlelzoBgen (3er Occrpital-
lappanrinde beim MenscheD. Besonders bcmerkons-
werth erschien ihnen der arsta Kraoka, bai wdebam
die Section als Ursache i&r Hemfanopsio 'nasale

Retinalhälfte rechts, temporale links) eine scharf be-
granzta n( walssa und grana Sobstans sioh ar-
streckende Erweirbnng. nicht der von Perrier und
Einer als Sehcenlrum bezeichneten Oc,i(.italregifinen.

aondani der ioaaentan Spitze des rechten Occipital-
lappens ergab. Ganz frei wm jedar BDUrtaag war
oanentlich der Cuneas, welcher bisher zumeist bei
Hemfanopsien cerebralen Ursprungs erkrankt gefunden
wurde, so aacb bai dam zwaitao Kraabao, dar wihrand
des Lebens an rechtsseitiger Ileniianopsie mit stärke-
rer Einschränkung des rechten GesichUfeldes litt, und
daaaan Gahira oaoh dam Toda aina linksseitige Er-
weichung des genannten Rindenbezirkes zeigte. Naob
den Verff. bewirken Verletzungen U's Cuneus nur
mittelbar dnrch gleichzeitige Schädigung der ihm ba-
nr.chbart gelegene Opticnsfaseraag SabstdniDg, dar
Endbezirk, das eiKentticlic Sebeontrun,. sei weiter
nach hinten und aussen in die Spitze des Oooipital-
lappana ta rarlagao. — CrwibBcnsvartb ist aadUoh
aus der Oe':cbirht9 >?ps zweiten Kranken, dass dieser
keine Vorstellung von der Haltung seines rechten Arms
basass. Er «assta aicht, ob seine rechte Hand ge-
schlcssen oder geöffnet war, und kanata wiilkörlioh
seinem linken Arm nicht die Stdiung geben, w(?Irhe
maa dem rechten ohne seinen Willen erlheilt hatte.
Kichtsdastovaatgar rarmacbto ar abar dia Willkfir-
bewegurgen seiner eigenen linken Extremität mit der
rechten nachzuahmen und bedianta sioh aaob ssioes
rsohtSD Arms iria afo Dormalar Htaacb.

Localis! r* r. Ci r tren In den Thalami optici
des Menschen, and zwar für Geruch, Geschmack, Ge-
IBbl, QahBr aad Gaaiobt, arschloss Engel (aä) aus
dem Symptomenverlaaf in dem Falle einaa LaatibaiB,
bei welchem einer plötzlich entstandenen Anästhesie
der rechten Kürperhäifte sich rasch reobtasattigar

Varloat voo Garoeb aad Gaadimaah biasagasallta, ao-
dano am neunten Tage nach Anflrelen der erster-

wähnten Lihmangserscbeinongeo innerhalb 15 Xinn-
tan Boab liakaraatia Gaßbl, Gaaabmaok, Oaraeb und
bald darauf beiderseits das Gehör schwand, aadliob
nach fernereo zwei Tagen beide Augon erblindeten,

«ibraod dia Autopsie ausser weit verbreiteter Arlerio-

Sclerose eine vom Fornix BBSgabaada baida Thalami
durchsetzende allem Anschein nach in der Richtung
von vorn nach hintan gawucherte Gummagescbwulst
aofdaokta. Dar saittiobaa Folge gemäss, in dar dia
Gefühl- und Sinnestähnjungen sich eiastalltan, bitta
man nun oacb Engel anzunehmen, dass der vordere
Abaabnitt daaThatamBS (Corpus album subroiundum.
Luys) für die Geruchs- and Geschmacksampiadang,
das Centrum des Thalamus (drittes Ganglion Lnys)
fdr die GefühlsempBndung, das zweit« Ganglion (Luys)
des Thalamus für die GebÄrsaapiadBag, dar Uatanla
Abschnitt, das Pulrinar, ffir dia Qaalabiaamplladavg
unentbehrlich wäre.

Aus den Wirkaogaa der Enthirnung von
Vögeln (Tauben) sobloss Pasel a (54) auf das Vor-
handensein einer wahren Sehsphäre, allardinga vao
grosser Ausdehnung, da sie den hinteren, hinteren
onteren und hinteren inneren Oberilächentheil beider
Hamispbäran, kors fast das ganta Daob daa aaga-
nannten Hem"sphärenventrikels umfisst. Der übrige
vordere Abschnitt der Hemisphären konnte entfernt
wardaa, ohna dass SabaUfningan alatraten; die Seh-
slörung nach Enifernang der Sab^hiran allem oder
dar beiden Grosshirnlappen im ganzen, war keine voü-
kammafla BrUindang, wie H. Münk behauptet hat,
sondern nnr aiaaatarba Sebsohwäoba; aaah aaaaarbalb
der Hemisphären muss es also Centren geben, in denen
Gesicblsempfindungen sowohl sich entwickeln als aucb
Gedächtniaasparan biatarlasaaa. Dia Sabapbira ist
nach F. nur der Ort. wo die sensorische Erregung den
höchstmöglichen Grad perceptiver nnd psychischer
Ansblldang arraiebt, wo dia sansorische Erregung ihra
in den tieferen Gentren bereits begonnene psyohiaoba
Umgastaltang nur vollendet. — Jede Sehsphära stabt
fn fbnetioaaller Beziehung zu beiden Netzhäuten, waatt
schon vorsngsweisa in dar dar Gagaasaita. Bin Pre-
jectionsrerh=i(fni5s der Retina zar Si>hsph,ärt> im Sinne
Münks war an keinem der zahlreichen Varsuobs-
ihiara aaobravaiaaa.

üntar Batonnng dar dlardings unleugbaren Wahr-
heit, dass eins exacte verglaiobande Physiotagia oad
Anatomie des centralen Nervensystems die tinumgäng-
liche Voraussetzung bei der Deutung aller Versuche an
Tbierbirnen bildat, tbailla Sahradar (55) zar rar*
gleichenden Physiologie d es G rossh irns mit,
dasa grosshirnlose Frösche, welche nach ältaran fiaob-
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acbtongen ron ibn (vgl. J.-B. 1987. L 8. SIÖ)

selbständig Fliegen, Regenwürmor u, s. w erjagen,

dieM Fertigkeit verlieren, wenn man ihnen ausser dem

Or««t1iirii fnrnr DMh im» ZwiMlita< and Hiltalhira

entfernt, sofort aber wiedergewinnen, wnrn man

weiter auch nooh das Tordare Dritltbeil der Med. obl.

mit dvB Kleinbin (Nn eoniibfssvrkH*, 8ti«da) »b-

trägt. Man könne also dieselbe Handlung, das selbst-

ständige Ergreifen und Verschlingen der Nahrnng,

beim Frosch in den auf einander folgenden Hirntheilen

üMbwaiseiit 1) ab aogM«aBtoWiHkärbewegaiig,8) als

AntirOltbAWeg'inc: anf Opticnsrei?.}, 3) als spinalen

IMw. Unter den anderweitigen AngabenScbraders

fti^foneo f<»ni«r bMondm b«rmg«bob«fi w«rd«n di«

das Verhältntss von Raulvogeln (Eulen, Falken) zu

Tauben und Hühnern betreffenden. Jene mit ihrem

unverkennbar weiter entwickelten Qrossbirn lasira fn

Gegensatz zu diesen nach Hirnzerstörungen Folgeer-

scbeioungeo beobachten, welche den Voi Hunden und

AffeDgevODDeoen sehr nah« stehen. Endlich eroj>öngen

•mh diiTeiNoh« 8t«Uni*» oin* «rfimlieb« Bn-

sttligvag.

Zur Physiologie der Sctileifo vorwer(he[e

Rossolimo (57) einen Fall linkMOitiger Therman-

isUiesie, Analgesie und tbeilweiser taotiler Anästhesie,

in welchem dieSeotion linkerseits ein duroh Hals- und

Brustmark sich erstreckendes Gliom derRolan Ji'sohen

Substanz des Hinterhorns aufdeckte im Verbände mit

Moandlmo dtgMMntlreo •rtadeningnDt tnnwbalb

des Rückenmarks fast aosschllesslich linkerseits in dem

Seiten- asdHintoratranf^e der weissenSnbstai.s, inoer-

bnlb dM OroMblras dagegen MasebliMsliob racht«r-

seits in der Schleife der Brücke und desHimsohenkels.

Indem R. wSbren«-! d?? f,»bens beobachteten Sensi-

bilitatslatamungen mil der Entartung der Schleifen-

fiwwn in nnieblieblichen ZoMmnMnbMg breehte,

scbloss er, dass in der medialen Schleife wenn nicht

aosschliMalioh, so doch hauptsächlich die Leitung»-

bnbn«n für di« flnotaMuibilltit dw M^gMgMttxtM
KOirptfbilft« vtriitfon.

Btobterew (SOjlgscbrieb di« Erscheinungen,
welche nach Durchschnefdong der FTinter-

Slränge des Rückenmarks bei Tbieren auf-

traten «nd »nf Betl«bnng»n dieser String«
zur Gle i c h g p w • Ii t sfun ction hinweisen. Seine

Verauche erstreckten sich auf Tauben, Kaninchen und

Bund«, die eperettven Bingriff» snmeiit uf das obmt«
Halsmark. Bei Hunden glückte nicht nur die isolirte

Dnrchscbneidnng der Hinterstringe im Ganzen, son>

dem auch die ihrer inneren Bündel, der Göll 'sehen

Siringe, allein. Berührung der Hinterstranga .mit

einer i'nrrpfen Nadelspitze rief stets Unruhe und re-

fleotorisohe Gliederbawegongeo hervor, Durchsohnei-

dnng «tnrke OleiobgewiebtaatOrangen bei Abwesenbeit

jeder motorischen oder sensiblen Lfthmung unterhalh

der Durchschneidungsstelle. Wie der Erfolg nach der

Dorobtrennung der Göldschen Stränge allein bei

Banden und ferner auch Verletzungen der Kerne dieser

Stringa im Terlingarten Harit iabrten, sind sie ea

hauptsächlich, von deren Leitungsunterbrecbung die

beobacblelen Störungen der KörperbaHnnn^ abbängen.

Es verlaufen also nach B. im Rückenmark, und zwar

in Gestelt der Qoll*edieii Strtnga, betomdere eentri»

petale Leitnngsbabnen , r^Ter Durchschneidung keine

seosiblen, wohl aber Gleicbgewichtssiörungea vernr-

siebt, nod deren tabetiaebe Entartung folglicb allein

für sich unabhängig von peripheren Sensibilitätsläb-

mungen die dieser Krankheit eigentbämliobe Gleich-

gewichtsstörung herrotzurufen im Stande sein könnte.

Ueber den Verbleib der Göll 'sehen Stränge im ver-

längerten Mark und im Hirn bat B. schon i-SgG be-

richtet, dass ihre Fasern nach ihrem Eintritt in die

Kerne der carten Stitnge der Hebnabl naeh di« aege-

nannte hinlero oder obere (sen.siblo) Kreuzung ein-

geben und aus dieser tbeils zur äusseren Fläche der

Med. oblongatn sieben, «o ti« als Fibnc arouetee

extern, auter. zum KlalnUi» eaponit«igaa, nm daselbst

in der Rinde des mitller«n Lappens ohne neue Kreu-

zung zu endigen, theils durch die Oliveuzwiscben-

sobiebt galnngen, nm eine gegen daa Qmssbim ge-

wandte Richtung einzuschlagen. Eine kleinere Zahl

der aus den Kernen der zarten Stränge berTorgebea-

den Pasem , begiebt aieb dagegen niebt zur binteren

Kreuzung, sondern verläuft in Gestalt der Fibrae ar-

cuatae externae posteriores zu dem gleichseitigen Cor*

pus resiiforme, das hiernach sowohl gekreuzte als

audi nngdircnste Foctsetnngen der Q«ir aeben

String« enthUt.

Den Zeitfninkt, in dem die ZerstSrnng ver-

schiedener Hirnthcile neugeborener Thiere

gleiche Folgeerscheinungen herbeiführt, wie dieselbe

Zeratörang bei ausgewachsenen, verlegte Be ob terew

(61) auf den Beginn der MarlisebeidenbilduDg, mit der

Einschränkung jedoch, dass einige Rimi^nrenlren

sammt ihren intercentraien Verbindungen in der Ent«

«idwlttng bint«r lbi«n p«fipber TeriMfenden Fkaero

zurückbleiben. Aus demUm5t;in Ic, dass unentwickelte

fiirntbeile oeugeborener Thiere electrisoh unerregbar

sind nnd ebne PnnetionsstSningen anageiobaltet wer»

den können, entnahm er, dass sie zeitweilig überhaupt

keine Function versähen, oder mit anderen Worten,

dass alle Nervencentren erst nach vollendeter Bot-

wiokelong su fnnotienirea anfangen. Zur Begründung

dieses allgemeinen Gesetzes führte er die .unstreitig

rein reflectorisoben* Bewegungen neugebomer Hunde

nn, an deren Stattünden die Leitnngafibigkeit der

schon bei der Geburt markhaltigen Faser.systeme, näm-

lich der hinleren Wurzeln, des von diesen gebildeten

Tbeils der Bnrdach'schen Stränge, der Vorder- nnd

SeitrnstraDggraadbündel, sowie der vorderen Wurzeln,

genügte. Erst p^cfi 'ias Ende der zweiton oder häu-

figer noch zu Aotang der dritten Lebenswocfae, d. h.

naobdem diePasern derPyramideobabn aieb mit Myelin

umhüllt haben, beginnen die jungen Hunde sich auf

die Beine zu erbeben und von da ab ihre Locomotions-

febigkeit mebr nnd mebr an ferrellkemmnen. EÜab-

rangsgemäss stellton sieb bei neageborenen Hundes

saent der Qeaoboiack und das Q«h6r ein; die Angen
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8lb«lmi Bt«b tuM «nt ouli 4«m 1». «dw 14. Th«;
erhaltDissiDissig sehr '^p-it iodenfatls nicht vorSchlnss

dM «raten Mooata, 6rlii«lteD sie GeracbsTenDÖgen.

(Den wld«nprioht Aw 4oeh dl« 1i«1miat« Beobtob-

tong, dsss jonge Tbiere, denen man die Oernohsnerren

darchschnitten hat, die Zitsen des mötterltcben Euters

nicht finden. Kef.) In derselben Reihenfolge ent-

wiokelten sich aber bei neogvboiMien Honden aaoh di«

Fasern der sensiblen Qehimnerven. Zuerst empfingen

die Fasern des Qlosso-pbarjrageus und Acusticus, hier-

raf df« dM OptfonSt TArUUtBlninlHfg ipit, »nt naeh

3 Worhpn. die des Riechlappens ihre Marlhüllon, An

nähernd fiele also jedenfalls die Periode der Mark-

acbeidenbildnng am dto KnrenfiMrn tailt diiw Fane-

tioiisbegino seitlich sosammen.

Verworn (67) machte in seinen psycho-

physiologischen Frotistenatudien den Versuch

ans dtn spoiiUiMii und dM B«itbMnf«ogim in
Proiisten itii onversehrtrn nrA in vp'^'iirnmnlten Zu-

stande über Yorbaodeoseio und Beschaffenheit ibrM

8e«ltaob»n Vermögens Auftehlon ta gewiimvii.

Der Tbeil seines Werkes, welcher von den Bewegungen

auf galvanische Keilte bandelt, wurde schon in dem

Torjährigen Bericht (I. S. 180) berücksichtigt, ron

dm neu binzngefägten Untersnchnngen können hier

nnr Eintelheiten heransgegrilTen werden, insbesonder«

dass der Liobtreiz anf viele Protistenformen ohne

«»broebrnbar* Wlrlrang bleibt, «Im Hiebt die Be>

deutang eines allgemeinen Protoplasmarcizes hat, und

da, wo er sich wirksam Migt, die Bewegung theils

hemmend tbeils anregend beetofloiiti femer, dMi die

fen T. milwiachten ProtieteinftTten acustbeben

Re!7.unpen «ningSoglich schienen, endlich, dass der

Kern des Protistenleibes keine regulatorisobe Be-

dentiiBgfltr irgend welebe Bewegnageform besitit, de

die Art der Bewegung anch an kernlosen Stöcken des

verstümmelten Protisten die gleiche bleibt, was Ton

Bofer (68) allerdings in seiaeo epiler enohfMieBeB

experimentellen Untersnch u n gen über den

EinTInss des Kernes anf das Protoplasma
für Amoeba protens bestritten wird. Unter so

»BBBlgftKigen ErscbelBBBgBlomeB «ber «aeb dl*

spontanen und die Reizbewegungen der Protisten rer-

laofen mögen, darüber ist dem Vf. kein Zweifel ver-

blieben, den ete dimmtlleb eis leiDeReflexbewegoBgen

aufgefasst werden müssen und nie und nirgends nm
irgend einem Centraipunkt» aus, beispielsweise dem

Kern, sei es ordnende eei ea anregende Impalse

empfangen. In diesem Hangel an Centralisation er-

blickt V. nun einen entscheidenden Beweisgrund gegen

die Annahme von Bewusstseinserscbeinnngen im

Pretisteereieb «ad getongt eeblieeslleb debfa Jedem
Prolopl.isma-Ffementartheilchen eine eigene sel^ist-

st&ndige Psjche zuzusprechen, die primitiTen psy-

ebleebea Vorgänge aber (Br „moleoolSre PktMease in

den Protoplasma - Elementartbeilchen*' zu erklären.

(M. Schult7e hat indessen seiner 7eii darauf hin

gewiesen, dass die fussartigen Ausläufer des Kbizo-

pedeopTOtopIamas nr dana «Ii etttaadet ter*

sobMdnai «eaa sie toiflelbea ladirlduai, aldit

aber weaa aie vavNlbiedenea ladiTld««« aDgehdrea,

und daraus das Vorhandensein von Willktir im Pro-

tiatenkörper eracUoasen. Vergl. M. Schnitze, Das

Freteptaama der KUiepoden aad der FlaanoaefleB.

Lefpiig ises. S. 1». Baf.).

Den sogenannten Kraftainn erkannte Saekal
(74) als das Ergebniss eines psychischen Vorganges,

der sieh soaammensetzl ans den von der Körper-

perfpberie ber veniilteltaii Baal» aad Oelenk-

empfindungeo und aus der Zv«ii lauer der einzelnen

Smpfindungen, bes. der Scbnelligkeii, mit der sich

die etaaetaea Bmpfiadangen folgen. Gegen die An-

nahme centraler Innervationsgefühle machte er unter

anderem die Thatsachfi geltend, dass schwere Ge-

wicht« bei schneller Hebung leiobter als bei lang-

aamer ersaheiaen, «ttrand doab aahnelle flaboag

eines schweren Gewichts in Falle drr Wirksamkeit

TOD Innervationagefühlen wegen der erforderten

Slirkeaanahme der laaerratlOBsimpalse gerade aai-

gekebrt eine Steigeroag dea Aaalrengaiigagef&Ua

herbeiführen müsste.

Anknüpfend au die.^^rheiten von Goldscheider,
Loeb und Gremer (vergl. J. B. 1887. L S. 201;

1889. L 8. 904 a. SOS) enofate Falb (7ft) tob dea

verschiedenen Fnct-iron, wel.rho dis Rs u m = ch4tiung
mit Hülfe von Arm be wegangen beeinflossen,

svBiehat nur die Abhängigkeit der üatersebieds-

empfindliobkeit eineiaafta von peripheren Bedingungen

— dem zur Bewe^un? nothigen Kraftaufwand«, der

üesobwindigkeit und Dauer der Bewegung und den

LagarerbUlaiaaeB der KiteaBHit andierMila Tan

der Grrs'^i' ^es Reizes — der r>i;tanz und ie»

Exouisionswinkela — niUier tu ergründen. Zar An-

«eadang kamen drei Tenebiedene Maaaamelheden,

die Methode der mittleren Fehler (der eben merklichen

Unterschiede), die der richtigen und falschen F&lle

und eine neu von Kraepelin vorgeschlagene, die

als eine Combiaatiea der beidM vergenanntea aa>

zusehen ist, nnd vom Vf. daber aosh ala adle aon-

biiiirte" bezeichnet wurde.

Diese neu angewandt© ,ci.'mbinirte Methode* läuft

darauf hinaus, eine ganze Scala von Verglcichsreizen

zu entwerfen, welche in sehr kleinen gleichmifisigen

Abstufungen das Gebiet vom Gleichhcitspunkte — dem
NorauUraiie — bia aam Oebwmerkliobkeit^unkte —
dem Vergleidiareiie, welebw als deotiteb stfrker em*
pfundon wird — ausfüllten. Sodanr. wuri^: l-r Normal-
reiz succfSNiv in auf- und hiernach .u absteiRC-nder

Itichtung oior m umgekehrter Kcilge mit jedem einzelnen

der Vcrgleicb«reize verglichen und so für eine ganze
itcibe von Reizunterscbieden dm Anzahl der richtigen

oder faUeben Urtheile gefunden. Aueeerdew war «ber
raeb mSgtieb, naeb den gewöbnlieben Segeln ebne
weiteres dpn Ucbermerklichkeits- und UntermeHkfirhkeits-

punbt und <laroit den Untersohiedsschwellenwerth für

jede euizeltit" Versuchsreihe zu ermitteln, und endlich,

falls eine genügende Men)(e von uieiebscbätzungen ge-
wonnen worden war, üc^s .sich noch v.n Thcil der BT»

gebniaie Dach der Methode der mittleren Fehler be-

leohnen.

Zar Dnrebmeaanag dar abaaadillaendeB Baum«

«Ireokea bedlenta aiab F. ni^t der frefblsdlgen Ba-
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«tgoBg, ModMfo bvtteto dra nAUn Arm frat mf
einem möglichst leicht gebauten vierrädrigen Wägel-

obeo, welches aof einer glatt polirten Leitsohiene

rolll« und deasen Bewegongsgrösse durch paMend an-

gebracht« Hemmungen inoerbalb bestimmter Gnnten
beliebig Terändert werden konnte. Als Maass der

Uotersohied«empfiodlichkeii wurde kein oonsianter

Zablmrtb «rlultoit. n*w«rMi gtrlngtton b»i kloinwi

Distanzen (I— 2, Sem) .vunhs dann aber sehr schnell

und nahm bei Di«tftDteD zwischen & und 20 om nar

langsam m. Et Migttii sidk abo im dIgvnohiMi Jene

Strecken bevanngf« «tleh« bei den Arrobaw«googen

thatsschllch am meisten zurückgelegt z» w«r'l«n

pflegen, üine Beziehung zwischen Unterscbieda-

«mpfiodltoUeit «iiienailf, GMehwindigb^t, Omur,
Kraftanfwand der Bewegung oder Lagorrerh&ltnisse

des Armes andreraeits wurde nicht gefunden. Ob
mdiloh dH Webtr'mh« OmiIb för di« Absebitsiing

TOD Raumstrecken mit Hälf« TOn Gliedbewegungen

Qältigkeit besitze, vermochte P. «i( Grand seiner

•rsuche nicht zu üiiLjcLoiden.

(Szpäiibok, Adoif, Die motorischen Erscheinungen
bei Reizung der Hirnrinde and gesteigertem oder berab-

geaetztem Blutdrücke. Gazeta lekarska. No. 0, 10 u. 1!.

In einer Serie von Versaeheo bestimmte Verf. auf

Atm Wega BiDiBnler ZiMlta«gM ^ Brregbnrk«it

der Hlrttrinde des Hundes bei Steigerung des
BlutdTV«k««t welobe er darob Verstopfung der Aort»
berrorrief. Atn dleaen Tefsnehen ging hervor, dats

die Krrcgbarköil der Hirnr^nf^-^ bei gesteigertem Blut-

druck grösser wird. Der Zuwachs der Erregbarkeit ist

quantitativ verschieden und in gewissen Grenzen pro-

portional dem Zeitraum, während dessen die Verstopfung
der Aorta w&hrte. Er bleibt auob einige Zeit bestehen,

BMbiMn im BlatiDoislanf bareite noimnl« VarUUtDisise

eiagvfawten aind* Bai alslg» Mal« «iadacballar Uat*
drucksteigerang wild dar Zavaaha dar Bnagbarfcait

immer kleiner.

Eine zweite Reihe von Versuchen betraf das Ver-

halten der Erregbarkeit bei Herabsetzung des blat-

druokes vermittelst Vagutreizung. Die Resultate dieser

Vacsaohe waren folgende: Die Erregbarkeit der Hirn*

riada wird schon nach einer eine Minute w&hienden
Vagnsreiznng abgaaobwiiabt Je lioger die Reizung
dauert, desto deoflfeber Iritt diese AbsohwSehung her-

vor. Die Abschwächung der Krregbarkeit überdauert

eine kurze Zeit die Reizung des N. vagus. Obgleioh

nicht gerade proportional, so ist doch die Verkleinerung

der Erregbarkeit in eioem gewissen Verhältnisse zum
Grade der Herabsetioilg das Blutdruckes.

Um aiab in dbanaogm, ob die Tar&BderuiigaQ dar

Bmffaafkatt wirkliob in dar Rimrlnda, aiaht abar im
peripheren Nervensystem vor sich gehen, untersuchte

S. das Verhalteu der Erregbarkeit der Nerven bei ge-

st-' if-rr; r r-, u;i'i herabgeseL-tuiii H.lutdrucke. l'ia.s Reaultat

dieser Versuche bekräftigte die Sobliiss« des Verfas&ers.M (KinkMi).]
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ZW£1T£ ABTHEILUNG.

Allgemeine Medicin.

Pathologische Anatomie, Teratologie und
Onkologie

Prof. Dr. P. OBAWITZ m QnOtmAä,

1) Birch-H irschfeld, F. V., Lehrbuch der patho-

logischen Anatomie. 1. Bd. 4. Aufl. gr. 8. Mit 178
färb. Abbildg. Leipzig. — 2) Nanwerok, C, lieber

MiMkdnMnimUoD UMb VerletsonfeD. Hit 6 Tafelo.

gr. 8. Jena. — S) Orth, Job., lebrlroob der «p»0i>

elleo pathnlci;i';rh'»n Ar.atrrnii-'_ 5. Lfg. (U. Bri. 2. Lfg.)

Oeschlecbts rl'ai;i- 1. Haltte. J!it 90 Rr-hschn. gr. 8.

Berlin. — 4 > itti rer.G., A tn,^ 1- r pathologiachen

Anatomk. Mit 52 Abb. 13. Wiesbaden. — 5) Bei-

träge rar pathologischen Anatomie und tat allgemeinen
Pathologie. Red. von Zieglar. 7. Baad. 8.->i. fift
gr. 8. Mit SS W. u. IS Abb. Jana. — f> pMMlb».
8. Bd. gr 8. Jena. — 7) Dasselbe. 9. Bd. gr. 8.

Jena. — 8) Ziegler, B., Lehrboeh der allgemeinen

und sjpeeiellen pathologischen Anatomie. G. AuA. '2. Bd.

Lei. 8. Jena. — 9) Beiträge zur pathologischen Ana-
tomie nnd zar allgemeinen Pathologie. Red r. Ziegler.
<. Bd. 3.-5. H. gr. 8. Mit 4 Taf. Jena. — 10}

S«bnitzler, J., Beitrik* >Qr Casoistik der branchio*

fwen Fisteln und Cjiitn, gr. & Mit 8 Fig. Wim.— 11} Ziegler, E.. Lehrtmeli der aHfemeTneB und
speciellen pathologischen Anatomie. 6. Aufl. Ergän-
tuDgsheft. L«i. 8. Jena. — 12) Souza-Leite, De
racrom^galie. 8. Avec 102 fig. Paris. — 13)Labough,
F. E. J.. Anatomie oatbologi^ae et patikogioie des

kjitM «i^dMiriqim « b BiiB. 4. nrii.

jawteilit« Ut fW—W Mi4Mik UM. WU L

[Lau ge, C, FordoJelsesorganeTTies patologiske Äna-
tomi og Patogenese. 2. Hefte. Kjöbenhavn. ^Vr)^-

liegende Lit Hiruiig Lirhandelt dio .spccielle pathologische

Anatomie uad Patbogene.se des Verdaaungscanals, näm-
lich: Oewebsmetamorphosen, Atrophie, Neorose, Ul«e-

irntioD, Hjrpergenesia, Aetention, Pneanatose, Coaon*
ttMiliblldttng, Lagewfindeinuig, Yerengang und Er*
«eitonng^ Paiiaileii.) Ol ImA.]

II. ai|mm|m| wtAümAäkt iMtiMla.

1) Afanateijew, W. A., Zur Aettetogte dei aonten
and obronisoben Aloobolismas. Zieglcr*i Beitr. Bd. VIII.

S. 448. (Verf. sucht die Wirkung des Aloohols auf

das Lebergewebe des Menschen zum Tbeil durch direote

Einspritzung in Thierlebern tu ermitteln.) — 3) Arn-
heim, G., Coagulation^necrose und Kemsehwund. Vir-

ebov's Arditr. Bd 120. H. 3. — 3) Bard, L. et Q.

LaBoine, De la maladie kystique essentielle des or-

gaiM» glaodttlaini oa angtone des a|»parell» cforiteins.

Arob. g^n^rale. Amit — 4) Dieselben, Dasselbe.

Ibid. Sept. (Die Verff. erklären die RetfntionscystsD

der rerschiedenen Organe durch cinr annfboreri' mannel-

hift« Widerstandskraft ni der W'and der A usführungs-

gänge, welche dem Secretionsdruck nachgebcu. Da die

aogwoieiM MgeiitliABliebkelt nidit naebwelsbar Ist, eo
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f84 OmiwiTi, Patiouwiwu AmatohiKi Tmiotoon oüp Omkolomi»

linMt M steh nor am eine Umtcbreibang bekumtsr
Torg&n^e ohne Aofkl&ning ihres Wem».) — b) Gftr«

bone, T., Salle aeorosi degli arti prodotte da iaieiioni

di Muatici alealini nelle arterie. Giom della R Aea-

demi« di Medicina. No. 7—8. (7erf. spritzte Kaninchen
LSaangen von Neurin und von Ammoniak 4—8pM. in

die Sobeokelarterien and beobachtete darnach Neorose
der Muskeln und des Bindegewebes. Wenn er gleich-

MiUf F&olaiwbaeterien zofOgte, so entstand TbfonbOM
Qsd Biaad.) 6}Eijkman, Verslag or»r d« onder-
zockingrn verriebt in b«.'t Laboratoriam Toor patho-
logische Anatomie en Bacteriologie te Welterreden.
Balavia. 1889. {Der Bericht enthält Untersuchungen
über Lepra, Cbaler», Angina tonsillaris phlegmonosa,
Dysenterie, Polj-neuritis und deren Brsiefaungen aar

B«ri-Beri, ebroaiMbe AaiaiieD a. MalariaO — 7) Zoege
t. MantAaffel, W., 2ar Kranteiaf vni kliaiMbra
Bedeataag der Poveola coeej-gea. Deutsche Wocbenschr.
No. 2». — 8) Miura, M. nnd K. Takcsaki, Zur
Localisation «les Tetrodongiftet. Virob. Arcb. I I 122

S. 99. — 9) Horau, Oes traosforniatioos Epitheliale»

ph7»ioIOKiqae.s et pathologiqaes. Th^. Paris. 1889.

(Die Umwandlungen der verscbicdeaea Spitbelformen
Ton einer Art in die andere sind vom vmrf. an den

flehlMaUiftatea dor Yaiiaa and des ütemt triobtigBr

k1eia«r Thim, aiaieatTiob bei Hlusen stadirt worden.

Der Wechsel der Formen ist abhängig von dem Wechsel
der physiologischen Bedingungen . unter welchen die

Epithel ien stehen- In der Pathologie sind es mechaniscbe

und cbemisobe Läsionen, welche die Umbildung der

BpItlwUmMa berbeirflbren.) — 10) Nikiforoff. M.,

Datenoebaagfa über dea Baa uad di« Xataiflkolnn^"-

getebtebte dM Onaeiatioaigewebea. Zieglei*s BoHrä^ .

Hd. VIII. S. 400. (Die unter Ziegler gemachte Un-
tersuchung enthält die endgiltige Anerkennung /• ieg-

ler's, dass .im Airliiiu U r Gewebe die Leucocyteu

keiaea Antheil haben. Weswegen in dieser Abhand-
lung die Arbeiten das Referenten, welche schon vor

Jalma die Betbeiligaag dar BiadageaebMoUaa am
Ratafladaapproeeaa bewieMO baben, nü Motm Wotl»
erwähnt werden, ist in der Abhandlung nicht ange-

geben.) — 11) Obriut, Sur le röte do sang dans la

fweiation des produits inflammatolres. Arcb. Bobim.
IV. p. 58. (0. untersachte in Cornil's Institut die

histologischen Vorgänge bei der Entzündung und be-

hauptet, daaa die fixen Gewebssellcn sich absolut passiv

verbal tea, dail dagegen sich aus den rothen Blutkörper-

•bea IieaMMgrtea, BiadMewabaCuam, Zailkaraa, Miliar»

taberkel, Bieaeenllea, Tibria aad Ate Oewebssellen
bilden. ,Libre aa Jectear de se m6ri< r dit me.s con-

clusions.*) — 12) Siblej-. The natuie of the giant-

oells of Tubercle and the Clements as-sociatcd therewith

aa aeenin comp&iative patbology. Joorn. of anatomy
Jalf. (aBieaeiiäcIkn sind thrombosirt« Lympbgclüäiie

Bit Badatbalwueberaag» aaf dem Qaenebnitt.'' Um
aia baniai MMea tieb epitbeitoide SSeltea aad taletat

die SaadMlIen in der Peripherie des Tobetkels.)

Mtara and Takesaki (8) untersuchten experi-

mentell, in welchen Organen bei den Gjrmnodonten
daa Qi rt looaliairt a«f. Sia maebtea aleoboliMba

Extracte aus I 'hrr Mih. Nieren. Geschltchtsdrösen,

Hoakeln ond üer?. von Tetrodon rabripes, dem

ia Japan als giftigsten geltenden, aad baaatktaa daa

im Waaaerbade eingedicktea Extraot zu sabcotanen

Injectionen. Das Resultat war, dass der so hergestellte

Extraot lediglich bei den Ovarien in reifem Znstande

loiiaobe Eigeaaobaftaa batte (Tod unter Aufhebung

dar Resptratioi^sth&tigkeit mit Paralyse der Skelet-

naakalf Mydriasis und gesteigerter Dannperisialtik)}

aUa andaraa Bstiaela wann n^(l% für Kaaiaaban.

III. Speeielle patbaiagliebe .4Batemie,

a) Blat uod blatbüdende O^ane.

i) Broviaa, Dem«aatiatiaa voa fiawagnimpbiao-
ttaaea aa tothen BlafkSrpenben ia adtaacta ammlseben
Zuständen. X. internat. Congress. (Keine vitale Be-
wegung, sondern Diffusion Veränderungen.) — 2^ Hes.s,

C, L'eber Vermehrung'*- und Zerfallsvorgiingc an dt-ii

grossen Zellen in der acut bjperplasttsoben Milz der
weissen Maus Ziegicr's BelMi«. Bd. VHI. S. S21.

iDia darob MilxbiaadiafeetiaB aneagta MitieebweUaaf
wM «eaeattiah dandi «iaa Termebraag der gfaaaaa
Milzsellen bedingt. Die Vermehrung von Ries*nzellen

erfolgt vorzugsweise durch indirecta Frsgraentirung, ein

Theil vermehrt sich nach dem Typus der indireeten

Segmentirung, es kommen Mitosen dabei vor Zwischen
der pluripolaren Mitose und der indirccien Fragmen-
tisiraag baetebt wahrsoheinlicb keine scharfe Grenze,

soadern ea gtabt Figuren, welche wohl als Uebergangs-

formni aalsefaaaea siad. Die Arbeit ist in J. Araoldla
Institot gemaeht.) — S) Stieda. H, Ueber daa Yai^
halten d<r Hypophyse des Kaninchens nach Entferaaag
der Schilddrüse. Kbendas. Bd. VII. S. 637.

Haah latfarnong der Schilddrüse beim

Kaaiaoihaa fand Stied a (3) siohtbaia aad messbare

Vergrösserungen des Hirnanhanges, welche bei

mioroacopischer Unteraoobaog sich auf eine Hjpertro-

pbia, beaoadeiB dar Baaptealtan daa draiaäkigaa

ILiuni znrickführon liess, welche mit erhöhter Va-

cuoleobiidung verbaadea war. Ea liegt der Gedanke

nahe, dass bi«r «iaa Artvoa oompaittatoriiebsrHypar»

trapbie vorbanden ist, riallatobt lisgt aiae Bildung

von gallertiger Suh^tan? vor. indeaMB ist Siabaias

hieröber noch nicht auszusagen.

b) Circulationeorgane.

1) Arnold, J., Das Vorkommen und die Bedeutung
der freien Kugeltbromben im Herzen. Ziegler's Beitr.

Bd. VHI. S. 29. (Die sogenannten Kugelthromben
kommen nach den Untorsocbaagaa von A. nor bei er*

kraaktaa AtrioraatdaalMrlilMMB wt, ob darcb aie eia

Vecaobluss dea Ostian« erfofgee kaan, ist bft Jetst

noch nicht erwiesen; wenn ein solcher flbfhiip* ra'v'

lieh i.st, so kommt er nicht durch Horixontaldru- k l'

den Kugelthromben, sondern durch Rollen dess lbrri

über die üeffnuog, wahrscheinlich nor im Augenblicke
der Systole zu Stande.) — 2) Browicz, Sur les cel-

lulea gfaaaliMrea d*£brliob. fiuUetin do l'Acad^mie

deCiaeovie. Jaillat 8) Maaebot, C. ^trassbarg).
Ueber die Entstehung der wahren Aneurysmen. Viroh.

Archiv. Bd. 127. H. 7. — 4) Pekelharing, Ueber
Kndothelwuoherang in Arterien. Zieglcr's Beitr. Bd. 8.

S. 245. — 5) Scbemm, C. Ueber die Yeränderungi»n

der Herzmosculatur bei Rachendiphtherie. Virch Arcb.

Bd. 121. H. 3. a. 235. (Scb. aatersnebte 13 Falle

von an RaebaadipbtbMia gestorbenea ladlridaaa» apeoiell

die Verindeningen an der Henmoaealatar; er faad
fettige and körnige Degeneration der Maakelmsem.
Quellung und Vermehrung der Moskelkeme, geringe

hyaline Degeneration ond Atrophie, In der Mebriahl
der Fälle erschien das Bindegewebe etwa.s /.ellcnreich,

in einigen war die Uerzmusculatur von Blutextravasateo

denbaatst) — 6) Thoma, R., Ueber daa Tractions-

Daairama der kiad liehen Aort^ Ebaadaa. Bd. ISS.

8. S85. — 1) Titi, A., La aeleroat del mioeaidio.

Rivista clinica. No, II. — 8) Wc i ^z-nann, F. und
S. Neamaon, Ueber Veränderungeu der eiastiscbea

Taaara ia daa Oatawiadta iaFelgavoa ATtariMalataaa.
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Wiener med. üieitung. No. 25 a, 2G. (Die Verf. be-

cbreiben die Degenentiontvorginge der elastischen

Fiaern als einen lugsamen Schwund ohne merkliche
ZMmittiiiig pSmt» AtMolmitt« and mImu liteia di«

«MMÜidM unuhe (Br 4w BiMvog dar «Ata« AiifB>

lyacMit)

Browicz (2) uniersuchte die Maslzellen Ehr-

lioh'a im Hersmaskol verschieden alter gesunder
«nd kr»iik«r IndtTldoen. Sie fehlten ganz bei

Footen, am geborenen und wenige Monate alten Kin-

dern, sonst war keine Beziehung iwisthfn ihrem Vor-

kommen und dem Alter des IndiTidauus oder dem
SuUnd« Mtoer Oetrebe w erkemieB. B. bflt deebelb

die sog Mastzellen nicht für einen nothwendigen Be-

standtbeil de« Biodegewebes , sondern für Degeoe-

ntieaifoniieD, QDd loUigt ?or, fie »lobt MMtoelltB

— oellales grasses — wtlim gwnQlirt« ZeUen —
oeUale« gnAsUftres — so aenaeo.

Nach einer FpVpr-^i'-h' nVpr die bis jetzt auf dem

Gebiete der Aneurysmen gemachten Forsobaogen

kount Haaebot (3) zu MiaeB etgteee DatefSBöban-

gen. Im Gegensatx sa seinen Vorgängern auf diesem

Gebiete legt er das Hauptgewicht auf die Untersnchung

dee elastischen Gewebes, da es vor allem darauf an-

kommt, tu entscheiden, ob Zerreissoogeo desselben

vorliegen oder nicht. Er überfärbt die zu nntersuchen-

deo Soboitte mit Fuchsin und entfärbt sie iuQljcerin,

deai einige Tropfen Sobvereletvre sngeeetet ifn^ nad
erzielt damit eine alleinige Färbung der elastischen

Fasern. Da jedoch bei diesem Verfahren die Farbe

sehr bald abblast, nimmt er jetzt anstatt des Olyce-

rins Zuclerlösung. Ausser den ei&stischeo Fasern

färbt sich noch das Hyalin. Die beginnenden Aneu-

rysmen hält Verf. für am geeignetsten snr Unter-

sa«bang. In den FlUea, die er aatenaebl bai, Migten

sich Intima und Adventitia vollkommen intact; die

Media wies aulläliige Ver&nderangen auf. Die Uoter-

laehnngen ergaben, daw bei dea ntehl arterioNlenH

tischen Aneurysmen zwei Formen der Verinderung

hervortraten: Scharf begrenzte Rupturen mit ent-

spreobender scharf begrenzter Verdünnung der Wand;

femar aUailHgi» TerdflnaaBg derWaad» bedingt dueb
zerstreote Risse und Sprünge innerhalb des sonst un-

veränderten Media-Gewebes. Anob bei den sogenaan-

tea artwloselerotieehea AaeaiTsmea tndea ileb die

gleichen Zerreissnngen der elastischen Elemente. Sehr

häufig finden sieh bei den diffusen arteriosolerotischen

Dilatatioceo Partien, welche bereits doatlioh dilatirt

ind, Raptoren der elaatisehen Elemente aafveisen

und noch frei ton arteriosclerolischen Processen sind.

Diese Processe sind die jüngsten and bezeichnen das

naeh der Perfpberie dee Gefibssystene gerlebtete PorV
srhrtiten der Dilatationen. Es sind also die arterii-

iiscben Processe nicht die primäre Ursache. Bei

EHem Personen kann es stob om eine zufällige Com-

bination handeln, namentlich in den Anfangsstadien.

In den höheren Graden muss ein Zusammenhang zwi-

schen Dilatation und Endarteritis besteben; da gerade

aa dar Stella des Anearjama baebgiadige Bndarteilltb

der btlata variiigt Y*A aiauat aa, data dlaia «Ir*

«aaiieripte Badaitariitii dirael abPolga dasAaaniTiaia

aabafasaen sei.

Br keauat za dem Soblaes, dass wiibrend die Zer-

rakfangaa der elaatlsolMB Btaaiaate der Media das

Primäre sind, entzündliche Processe für die Entstehung

von secandärer Bedeatang sind} sie sind entweder

eine zufällige Complieatloa oder ^ad dlreet dorob das

Fortschreiten des Aneurysma bedingt.

Für dß? ^."si-k form ige Aneurysma sind günstige

Vorbedingaogaa an den Orten gegeben, wo die Gefisae

relativ frei Uegeat daaselbe gilt für das Aaearysma

oirsoides. Der Unterschied zwischen den einzelnen

Aneaiysmaarten ist bedingt darob den Grad der Z«r?

nJMaag der Media.

Der Grund für die Rupturen sind Traumen, binfig

wiederkehrende Steigerungen de«; Rl-jt'inicks, Ernäh*

mngssioruQgea, Alooholtsmus. An den zerrissenen

elaaliialMB Faaera dee reiaea AaearyaiM Tenaoahte

Verf. keine Veränderungen d?r StrijcturT^'ah-zunehmen,

wenn niobt noobarteriitisohe Veränderungen vorhanden

waren.

Anknüpfend an Thomas' Untersuchungen über

die Abhängigkeit der Bindegewebsnenbildung in der

Arterienintima von den meohanischen Bedingungen

des Blutkreislanfs untersuchte Pökelhering (4), ob

in einfr dnpppiH uiterbundenen Arterie durch Ver-

minderung des auf dem Endothel lastenden Druckes

letitarea aar Waoberang angeregt wirde. Br anterr

band Kaninchen und Hunden beide Carotiden oder

Crorales, die eine erst central, dann peripberiscb, die

andere nmgekehrt, sodsss einmal iwlaoben den Ligap

turen ein prall gefüllter, das andere mal ein oollabirter

Qefässabschnitt sich befand. Nach 1—3 Wochen

wurden die Thiere getödtet; es ergab sich bei man-

ehaa, daaa dank kleiae, gehgaatUdi laioreseopieoh

feine SeitenSstcben der prall gefüllte Abschnitt geleert

oder der leere wieder angefüllt war, sodass eine Diffe-

reni swisdiMi beiden niobt mebr beetaad. Wo aber

die ligirten Geßssabschnitte in dem ursprünglichen,

1 ralsiclitigf-3n FüUungsznstande beharrton, und nicht

etwa in Folge zu starker Isoiirung aus der Gefäss-

•ahaida aeeratiaeib wardaa, fitad aicb regelmässig eine

beträohtlicli!^ FndothelwuoherunE: ^mit Mitosen) in dem

blatleeren Gerassabaobnitt, während sie in dem ge-

fiUltea feblto. F. acblieaat daraaa, daaa bler die Ur-

sache der Zellwnoherang nicht eine «Reizung'' in

Virohow's Sinne sei, sondern der Wegfall eines

Widerstandes — Abnahme des hoben Druckes, den

die Zellen normal ausznhalten haben, im Sinne

Boll's und Cohnbeim's. Bei der Arteriosclerosis

soll die Abnahme des auf den EndotheUellen ruhenden

(Blat<) Drnekee, wean sie anob aar klein sein mSg«,

hervorgebracht sein durch die Verminderung der

Qiüaae and Vollkommenheit der Elasticität der Arte-

rienwand.

Thoma (6) beobachtete hm einem 26jähr. W. ein

spindeliges Aneurysma der Aorta an der Stelle der

Einmündung des otTengebiiebenen, aullailend lnurzen

Daotaa Balalli aad basdiralbt aaf Orani diosar Beob-

aabtaag «od aaalogir, die tbia aaa dar fHeaer Bamai-

td*
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QbAWIT«, PATUOLOOMOaB AMATOMB, ÜXKATOliiOaiB OXO OjtEOLOfll^

IWMf snr YvMgng sUnd«n,^ als eine typische Form

Ton Aneurysmen, welche bei Kindern entsteht, das von

ihm sogenannte Tractionsanenrysma der kind-

liehen Aorta. Dawelbe wfelmet rioli aiis dnroh

folgende EigentliümlichVoiten ; 1. Offene Verbindung

xwiscben dar 1. Palm, and der Aorta an dei Stall« daa

Lig. krtarioantn. 3. DSnne, kreiaförmig« Hanbraa,

mit ainar Oeffnung in der Mitte, am Palmonalende daa

persistenten Ductus Botalli. 3. Am Aortenende des-

selben aneurysmattsobe Erweiterung der Aorta, bisher

als AnMiyan» daa Doet. Batalti bMobrlabao. Daaa aa

sieb um ein Arcurysma der Aor'i r.T]ä niclit des Doct.

bandelt, ergiebt sich aas der Slruotur der Wand nnd

ibrar Sobiabtaa. 4. Aaauiyanntianba Aoabnabtnog dar

Aortenhintanrand in Baitleba dar obantan Intamaatal«

arterien.

Bei dieser Art von Aneurysmen finden sich Stö-

rangen der Infolution des Duoi Botnill; dia OUilnra»

tion koinint nicht zu Stande, weil wegen seiner extremen

Kürze das Blut in tbm niobt snm Stillstand kommt.

Dia anlar S. basebriabana Hanbinn glaiobt «Ibmi

central durchbohrten Trommelfell, das Lumen daa

Dactos bat die Gestalt eines aus der Aorta entsprin-

gandan BItitalrables. Pathologische LageferioderuDgen

dar Braataingaireide in Folge von Kypbosooliose sollen

in dem forliegenden Falle die Ursache der Zogwir-

kung, durch welche das Aneurysma entatand, gewe-

aas aaln.

Viti (7) untersuchte die kririkhafrpn ^>r;i^derun-

gen des Ujocards, welche nach primären firkran*

bangen dar Hariarlarlin aiiMabaii. Ala Ol|J«nla

dienten ihm 16 Herzen VW Indiyiduen, weloba M
Arterioscierosis verschiedenen Grades, tlieils des gan-

zen Arteriensystemes, iheils nur der Coronararterien,

Itttaa. Dm Altar dar bdltidnaa war IS mal &bar

60 Jahre. 1 mal 50 Jahre (t Nephritf? rhron. und

Leberoirrhose), 1 mal 41 Jahre (Syneobie dis Pehoards,

aoota Paritonitia), 1 mal 98 Jabi« (Hitimliiiannflians

und cbron. Nephritis). Von jedem Herzen wurden

frische Muskelfasern in y,-Alcohol isolirt, und einige

hundert Schnitte meist mit Carminfärbung untersoiriit

Die Resultate, zu denen V, kommt, sind im Wesent-

!irhf>n folgende: I. Periarteriitis und Eiidoperiarteriitis

coronaria, besonders der feineren Aeste, ist die Uraacbe

dar Balaroa» da« Myaearda (ao baaalehnat V. dia patbe-

logischo Bindegewebsbildung im Myocard). 2, Histo-

logisch lassen sich drei Formen der Scierose unter-

aebaidan: «) H«id«a1aa SelarMa Id Folge prindier

Periarien'itis. b) DifTuse Scierose in Folge secand&rer

Periarterioütis nach Endoarferiitis. c) Dystrophische

Scierose. Von diesen dreien giebt es Hiscbformen. —
8. Hairdirataa BtndagawabsaolanMa bam mab ram
Endo> und IVririri^ ausgehen, crroirht ib?r r.is den

Grad derjenigen, welche in Folge ?on Arlerieaerkran*

hang eintritt 4. Dar Sobwond der MubairasarB kemmt
tu S ande tlietls in Folge too Compression durch

das scierotiscbe Bindegewebe, tbeils in Folge ron Br-

nibrangstdrungen wegen der Obliteration kleiner

Arlerienaste. 5. Die häufigsten Ver&nderungen der

linakeUaaeni aiod: Atiopbi«, byaliaa Dafaaaratiaa

(degaBaraalena vltraa) nnd eiaa baaoadere Form dar

Necrose unbekannter Natur (Vacuoliirstii r :^n>r Fasern).

Peltmetamorphose soll weniger häo&g sein. ti. Arterio*

«olafoaa ioaaart aieb am Hanrn da Salanaa daa

Mjaoarda.

c) Re^pinitsonsorgane.

1} Arnold, J., Die Geecbioke das aingaatbmatea
Metatlatanbea. Ziegter^ Beitr. Bd. TIIL 8. 1. (Be-
stimmungen des M-'nU^jehalt.«! der verschiedenen Lun-
gen abschnitte, durch Veraschen der Langen von Gold-

und Silber^rheitcrn gewonnen.) — 8) Jones, S , Nasal
caleulus Path. Tr. Yol. XL — 3) Johnson, Rtj-
mond, OoogeniUI Gerrieal Fistula. Ibid. (Vf. be-

riebtdt ataan Fall too aioam Kaabao, «elcber im
8. Mira in der HitteUiaia dea Halses eloeo kleinen

Knoten hatte. Letzterer wurde bald grösser und zeigt«

sich als ein Abacess. Inhalt dünn eitrig, später dick

und schleimig. Nach der Heilung bestand eif' kli ivie

Oeffnnng im oberen Tbeil, Am w<$lcher klarer Schieim
flosa. Der übrige Theil der Stelle mit Schleimbaat
ausgefüllt) — ^ Rohrer, Kin Fall too Abioolitben«

bildong. Wieear Woebaosabr. Ho. S. (Qroaaar Naaen>
ataia bei Oaaaaa.)

d) DigestioDBorgarie und Bauchfell.

I) Ball, C. B., Tho benign rieoplasias of tbe rec-

tum. Brit.journ. Üec. 13. — 2) Beoeke, Geschwulst-

artige Hypertrophie des Lobu» Spigelii. Virabow'a

Areb. Bd. CXIX. S. 54. (Beaebraftaag eiaae aaa
Lebergeweb« bestebeaden, «niarn grossen Tumors,
welcher dem Lobas Spigelii ans der Leber eines 3'/«

Jahr alten Kindes angehört. Der micri^bcopische Be-

fund ergiebt Leberzeliea von normaler Grosse, deren
Korne in lebhafter Proliferation begriffen sind. Die

Capillaren eraobeinen weniger weit als im übrigen
L«b«rgewebe, sonst ist keine Differenz zwisebea dem
bfpertro]^iaebea nnd Qbrigen Gewebe nachzuweisen.
Der Grand für diese Hypertrophie ist anklar.) — S)

Grawitz, P., Ueber hngförmtKO Darmnecrosc. Deutsche
Woohensohr. No. SO. — 4) Härtung, 0., Ueber
Faltenbilduogen und hämorrhagische Krosionen. Kbendas.

No. 38. — 5) Hess, K., Beitrag zur Lehre von den
traumatuchen Leberrupturen. Virchow'.-» Arch. Bd.
CZZVIL H. 1. — 6) Hirschsprung, H., Die aag«-
beme Brweitemng nnd Hypertrophie dea Diebdama.
Ilenoch Festschrift. (Die mttgetheilten Klle von Kin-

dern, bei welchen die Section eine Krweiterung des

Dickdarms ergeben bat, zeigen gleichzeitig eine Ver-

dickung alter Wandbestaodtheiie, oameollich auch der
Muscolaris. Da nun Befunde dieser Art mit grosser

Bestimmtheit anl meehaniaobe Hindemiaaa in der Bot«
leerong des Derminbaltes binweiaen, ae noaa bta aaf
weiteres die Deutang, dass der Zustand ohne irgend

welche Erklärung als angeboren aufzufassen sei. zweifel-

haft ersobeinen.) — 7) HIava, Panoreatitis haemor-

rbagioa et la niorose du tissu adipoux. Arcb. Bob^m.
IV. p. 153. — 8) Kablden, C. v., Experimentelle

Untorsachungen über die Wirkung de« Aleohole auf
Leber und Nieren. Ziegler's Battr. Bd. IX. S. 999.
(Bei Hunden bewirkte die Fütterung mit Aleobel Yar-
fettung in Leber nnd Nieren, die Epithelieo der Bam«
nii il hen waren im Reginn der Necrose, Veränderun«
gen der ülomörult und des interstitiellen Gewebes fan-

den sieh nicht.) — 9) Langerhan h, R., Ueber mul-
tiple Fettgewebsneorose. Vireh. Arch Bd. CXXII.
S. 252. — 10) Pia, A., Not« sur un squelette atteint

d'eseatoaea oetdogtaiqoea nalttolaa. Onaatte babdent
Na. td, (BeaobreibBag omaa miaBliebaB SkatoHaa mü
1B4 grtaaam boataaaa «ad riataa kkiaera» Raabiif»
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k«MMi| die P. bauptsächlich auf Kntwickt'lungHstörungeo

d«r BuipbTMskooncl »uräelifijJurW Dm Skclot ent-

stannV der »Dstoiniwlien Saniiiilaiifr d«b«r fehlen tlle

klirisrhpn Dnti^Ti; ^fi '^f'n verschiedenen Exnstoscn Wir
moib'. oiue liciiehuDg iam Kpiphysenlinorpel, fast immer

Miiskelansätien vürhanden.) — 11) Ponfick, K.,

EspenmeDtelle Beiträge tut Pathologie der Leber.

Virehow's Ärcb. Bd. CZIX. H. 2. — 13) Bohrer,
Ptyolitti im Dnetoa WhirtoniMiu. Wiener Weebaoeehr.
Mo. f. (SpeielMlttolB von 4er Or5«M einer HtMlmMi.)— 13) Spencer, W. 0 , Tbc formation af mwaiM
cysts io the moath. Patb. Tr. Vul. XI.

Poafiok (11) bertebtrt im weilevMi VerfolK adnw
im Irtiten .fahresb. referi-tpn K t p ri m r n te über

Leberexstirpatiooeo folgendes: Bei Wegaabmo

grtMem Lebernbeobttitte filit bMondeit ein* diffnte

InJeoUon des Dünndarms, die in dessen mittleren Par-

tien am stärksten ist, aaf. Blutaustritte sind nictit

Torbaodan. Auch hier ist eine Vermehrung des Üarm-

inhalts nicht naobzoweisen. MMrkwfiTdlg ist, d«M der

niutgehall des Blind- and Dickdarms normal bleibt.

Die Mils teigt eine acute Siauungssobwollang mit

bimwrimgiMhMi Hnräen. Im Magnn fnnden «rieb bi-

morrhagiscbe Infarcte. Geringe Biutaustritte fanden

siob nach im Dünodarm, dessen Inhalt auflailend dünn

und wterig w«r. Nnob Woeben and Moanteo wm
ron allen dltws Vecinderangen siobts mibr m ani-

decken.

Mnn kann duan denken« daas andere Organe die

FanotiM der L»ber äbemebmen; für die Glycogen-

bildting ist es schon erwiesen, dass eine Wechsel-

wirkn-ij; Twischen Leber und den in der Mosculalur

sieb abspielenden Umsetzungen besteht. Für die Be-

ftUmtg der GnH« Ueibt die Leber »nf tiob allein nn-

gewiesen. N-^rh Vnrrrr 7.r[t schon tritt eine Ver-

gröeeernng der taräckgelasäenen Leberlappen ein. Der

Blatgebatt ist tebr reioblieb, die Eigenfarbe des Pnr»

eoobyms ist nel heller gewndtti. Die Aoinuszeichnang

ist ?8l!ig »erwischt. Da« ganze Parencbym ist auf-

fallend brüchig geworden. Bs folgen nun Versaohs-

fsibtn, «elebe die RefeBantinn nnob Wsgnnbms nr-
SSbieden grosser Stücko schildern.

Hess (öj tbeilt Mine an 3 Fällen ron trauma-
tlsebsr Leberrnptur geannbten bist«l«gi>

sehen Untersuchungen mit. In einen) Falle kam

es erst 15 Tage nach der Verletzung zur Seotion. Vf.

sohliesst ans seinen drei Fällen, das« die Heilung

dnreb die Verklebung der Wunde mit Fibrin, in dem
rotbe und weisse Blutkörperchen eingeschlossen sind,

beginnt und dabei stob Leucocjlen in den Gefäasen

MstaiDeltt. Dnrnnf erfolgt 2erlan de» etlnfMirten

Biuls und der nicht ernährten Leberzellen mit nach-

folgender Resorption, darauf }iarb«nbildung. Carjo-

mitntiseb» Pigaren fandaii ii«b avflaJlsnder Weise

nicht. In der jungen Naibs fanden sich Züge von

Zellsträngen, die theils an normale Leberzellen, theils

an Qallengangsepithelien erinnern. EinTbeil derselben

giebt OlfOogeniMetira. Verf. will diese Striaga als

Neubildungen, die zum Theil von den Leberzellbalken,

anm grösseren Theil aber ron den Gallengingen aus-

fsbsn und tinsisstts als Vorstadisn von Lebansttsn,

•odtrsiMila sts q«m QallsiigtafS^ dsiwi ^tiielian

slflb spilsr so Lebersellsn •mnbilden ttrmögen, aaf>

gefasst wissen. Wegen der ausgesprochenen Ktn-
firbnng glaubt er nicht an regressive Vorgänge.

Die Gefissverletzungen sind ebenfalls sehr bemer-

banswerth, namentlich die Veränderungen an den

grossen Venen, die sich in der einfachsten Form als

traumaiiache Neorosen mit halbkugeliger Oestalt, bei

•tlrksrsr UBlsrwdbinof der Ad?Mtltia d«nb das BInt

als Ampullen darstellen. Auch das Eindringen von

LabeiseUeo io die Blutbabn beobaohtet« Verf.; indem
^DSQ FaQe galasg es nlidit nur io den Portal« ud
Lebervenen die Verschleppung nachzuweisen, sondern

auch in dem Lun (»Ankreis! au f. F.i si-hlisasl ?'ich nach

vorliegenden i'aüen der Ansicht &a, d&ss Pareuobjrm-

•nbolisn bei LabsmipUireo kstnaswegt saltaa sind.

Die Hittheilung von Hrawitz (3) bildet df^n An-

fang von Unlersocbnngeo, welche sich mit einer bis

dabin beinabe gans oabeaoblst geUiebansn Reib* ?so

geschwärigen Processen im Darmcanal beschäftigt,

welche kurz als Decubitalgesohwöre des Darms
zu bezeichnen sind. Es handelt sich dabei um Fälle

von Stuhiverstopfung, bei weldien eingedickt« Kotb*

ballen gleich wie Frnrrid korper in der Luftröhr! eine

Drncknecrose borvorbiiogen, welche seoundär eitrige

BotsAndaag to der BniHBaMia des Danas naoh sMi
siebt Geacbwüre dieser Art können im Diokdara aa

rersahiedeneo Stellen vorkommen, namentlich «•
KniakoBgea im Darairobr forbaadea siad aad dawibfi

der Natur der Körper entsprechend riogfonaiga Sab>

Stanzverluste mit nachfolgender Narbenbüdun? erzeu-

gen, iteferent hat mehrfach bei Sectionea rmgiöroiige

naaebniningaa im DIobdana gafandea^ waleba Jabra-

lang schwere VerengeniDgnn des nirklinr.s herbei-

geführt hatten, zum Theil Gegenstand operativer

Babaadlnng geworden «araOt aad von barvorragendea

Cbirargsa (v. Langenbeck, Wilms) als Krebsstrio-

toren gedeutet waren. Die microscopische Untersuchung

hatte nichts als Narbeogewebe ergeben, und sioher

den krebaigan Obaracter anszasobliesaaa fersMMbt,

ohne d.-i?s ein* positive Erklärung für dns 7.ti^tande-

kommeo der Narbea möglich geweaen wäre. Beob-

aobtaagaa Aber dia riagfStmigaa NaeMsea bei Kath-

anhäufnng machen es .sehr wahrscheinlich, dass diese

Narben ursprünglich io gleicher Weise entstanden und

also als geheilte Deonbitalgeschwüre zu deuten sind.

Da vielfach granulirende ringfBtaiiga Darmgeschwüre

rd(?r starke Narbenoontraotionen msngels anderer Kr-

klärung der Syphilis zugeschrieben werden, so eröffnen

diasa Bafnada aiaa Deateag, «aleba aagatwaagaa aad

ohne Hypothesen den w ihren ÜrpfOBg SOlsbar Dam-
steooaan baurtbeilen lassen.

Dia tan Härtung (4) mitgetheOtae Baobaahtna-

gen aus dem Greifswaldar pathologischen Inattskal

beziehen sich auf Magen- und Darmblutungen,
bei welchen der Huskeloontraction eine we-

aaatlieba Mitvirkoag aa dam Zaslaadsbamaiaa

der Blatnngen zugeschrieben wird. Bei einem Falte

waren ringförmige Blutungen und bämonhagiscbe

Brosioaaa im Oftaadam aaWaadaa, valoba vttSiahar-

hait aof dia AaipaBaohaU aiaas aingaklsnmiaa OaUao-
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Steines bezogen werden konnten, bei einem sadern

handelte es sich om Hämorrhagien aof der Höhe der

Falten in der Harnblase and in allen Fällen liegt die

MOgliohktit Tor, dtM doittb die HoslmMrirang fd slMr

byperSmischen Schleimhaut Blatungen erfolgen, welche

die oberQächliohen Schichten tum Absterben bringen,

nnd wf dlN« W«fN d«iD Ündringea tm BwrtsritD

Vorschob leisten, welche später weitaigvlmidw g«-

achwürigen Zerfall herTorrufen können.

Zur Frage von der Fettgewebsneorose giebt

HUt» (7) «iBMi mtliT kUaisoliM, die Aetiologi» ge-

nannter Verärdernng berürksiohtigenden, Lanper-

hans (9) einen mehr anatomMoheD Beitrag durch

lii«tologiMhe UntenoolMiDg der NeofOBM fn allMi

Stadien.

Das Material zu seinen Untersaobangen entnahm

L. sechs Leichen, welche multiple FettgewebsneoroM

im Abdonea iMModtn om das Panoreas btnun anf>

wiesen; tweitnal war es durcb ausgedehnte Neorose

au Sequestration des ganeen Paocreas gekommen.

In don llbrigwi FUlan blldoton gerlBg«» aad frtoohon

Stadien einen sofälligen Nebenbefjr ^ ier Ob-

doction; dM Paacreaa war in diesen Fällen iheils

stropbiBob, thoib tai ZasUnd« ptreBobTDBtAnr iht«

Zündung. Die Resultate ron L.'s Untersuchungen sind

folgende: Die Neerose des Fettgewebes b??innt mit

einer Zersetzung des in den FettaeUen enthaltenen

Bwtnlon PsttM; die llflwigan BoatBadthtito wurden

eliminirt, ^in {^s'^n F?Us"iur?n bleiben liegen als

brianlioh graue Gonglomerate feiner Nadeln. Später

TMrbiBdra «iob diOMlboB mit KtXk bb fMtNBnm Kalk.

Das necrotische Qewebe wird Tom umgebenden Binde-

gewebe durch dissecirende Entzündung getrennt. —
Die Aetiologie dieser Necrosen hält L. für noch Biobt

aufgekii\rt; er fand ooBstant PancreasverinderungOB

dabei, ChiBri Tormiwt« dioaelboB Bb«r b«i seinen

Fällen.

EIbvb (7) boBohiftigt» doh mit der LSraag

dieser Frage, und zwar durch Untersuchnng zweier

Fälle ?on Fetlneorose, und durch Experimente, die

dm ZaraaiBioabBog twiMboB dieaer Bad dar Paaima»

tftia feststellen sollten.

Bei einem 1 7jährigen, nach langer Agonie ver-

storbenen Mann und einer an Fettbers zu Grunde ge-

gBBgaBan SOjIhrigw Ptbb Cud lioh FattBaoraaa

theils um das Panrrra-;, 'heils unter dem Peritoneuni

mit aosgesproohener venöser Stase selbst in den

MaiaataB OaflteaaB, abar obaa jade ZellanwBeharang

in der Naobbarscbaft der necrotischen Stellen. Da-

gegen sah er bei einem nach Htägiger Krankheit mit

i^rscheinuDgeii vou Seiten des Magens gestorbenen

Manne ausser Fettnooraaa bb daa PaoaraBa baraai

und im Netze eine hämorrhagische Pancreatitis, mit

Seerosen im Paocreas selbst ohne Peritonitis, und die

aiior«aeci>isoba OBtaraBobong ergab kleJaialtlga lofll-

tration n>}iben drii necrotischen Stellen und Bacterien

in diesen letztem selbst. Daraufhin versuchte er,

eine hämorrhagische Pancreatitis experimentell so er-

zeugen bei Katten, Baadaa aad KBaiBobaa durch In-

jBctioa TOB Stapb. pjpg. aar., Bac. paaaai. (Friakal)

Bac. pyog. foet., B&o. comm., Muocr corymbifar,

Löfflnr"? Dipbthpriebacillen direct in das Pancreas

nacli Laparotomie. Mit Bac. coli oomm. erhielt er

«iaa laiabta, nlt Dipbtbailabaoittaa aalbit bai gariogwi

Mengen Tiermal eine intensive hSmorhaglschePancrea-

titis, aber nur einmal anter diesen letttaren fand sich

BBOb aiaar Agoaa tob 48 StnadaB Pattaaoroaa an daa

Paaoreas, aoob hier ohne Bacterien in den aaoMtl-

schen Herden und ohne Rtindzellenrnrh^rtin^ um
dieselben, aber mit starlier iilrweitcrung und Aniuliung

dar Blntgefässe. HUtb galaagt daraaf aa daai

Schlnss. dass di" P^tinecpose eine secandSre. durrh

Circulalionsstöruogeo verarsaebteAffection, nicht eine

•cbwara, niwaiiaa tSdtlldba Iraabbatt aal.

[Blume, Varices gutro-oesopbageae ;
Raptar og

fatal Hcroorrhagi. Uosp. Tid. B. S. Bd. 8. p. 220.

Die Seetion eiaas 61jährigen Maaaoa, dar aa fiaa-

natemesin gestorben war, zeigte nebat teberdrriioie
und As'i* ^ slirk'-- Erweiterung der Venen sowohl
oberha.b als unterhalb der Cardia. Eine Magenvene
war geborsten, Magen und Darmcanai mit Blut gefüllt.

Die Cirrhose hatte fast keine Symptome dargeboten,

wahrschaialiah wagen daa niobliahaa Collateralkreis-

laafiDS. CL ionk]

e) Urogenitalorgane.

1) Arn V I d , J., Ueber angeborene einseitige Nieren-

Schrumpfung mit Gystenbildung. Ziogler's Beitr.

Bd. VUL S. 21. (Dia Sahrampfung ist iatiaataria

daivb Nephritis, Biebt doi«b Bildungshemmangea ar^

folgt.) — 2) Le Dentu, Ezamen bistologiqoe d'un
testieulc atteint de l^siona el^pbantiasiques. Ball, de
l'Acad No. S^. (Be.schreibt als Klephantiasis des Ho-

dens eine unter chronischer ßindogewebsoeubildung

aad Dilatation von Lympbgefässen entstanden - Vcr-

diakBBg des Nebenbodana und der aerotalen Hüllaa
bei itlaÜT fntaotem Boden.) — S) Pranke, F., 7er>
eiterte Cyste des Lig. rotundum (Hjrdrocele fi'ir.;r,;\r).

(Wallnussgross, aus der r. Lei.steDgegend cinei ili.in

operativ entfemi.) — 4) Uppen heict. Zur Kintri-s

der Urogenitaltuberculose. Dissert GülUngen. 1S89.
— 5) Patterson, Cjstic Uver and kidoeys. Brit,

ionra. p. Iii. (Verf. berichtet Qber den SeetioBa»

befood bei eieen <Sjährigen Manne, M walebam in
beiden Nieren vorgeschrittene Cystenbüdung sowie

Cysten in drr Lrber, bMonders auf der Oberfläche des
hnlien Lappens gefunden wurden. Letztere erreichten

die (irüsse eines Uäbnereies, ihr lahalt war klar, stroh-

gelb, durch Hitse getrObt, alkaliseh ; microscopiseh be-
stand die Wand ans einer Kapsal mit Plattenepithel

ausgekleidet) — 6) Riobelot, L. 0., Oaaal de Nüek
et hydrocile oongtaitale. L'union medicale. Mo. 115«
(Hjdrooele des penrittirenden Proc. vag. peritonei, mit
der Peritonealhöhle commnoieirend, bei einem 19jähr.

Mädchen; doroh Ezoision des Sackös geheilt) 7)

Djerselbe, Nute sur un cas de persistanoe du oanal

de Nuck, aveo bydrocele rtductible. Bull, de l'Acad.

Nö. 37. L'union nid. No. 115. Oct (Bei einem
19jährigen Mädchen bestand seit 4 Jahren eine ktaiaa

Geschwulst der rechten grossen Sehamlippe, welohe bat

Druck mit dem Finger und während dos Schlafes ver-

scbwatd. Bei der Opcratimi erjjab s eh, da.is es sich

um eine Hrdroceie des per.sistircnden Proc. vaginalis

peritonei bandelte, welcher durch eine enge Oeffnnng
mit der Bauchhöhle oommunieirte. Die Engigkeit dar
Commaaioatioa aeblaia dia Nfigliebkeit, dasa fiariB-

adar HabtOaUa ia dam Satft aattalten geweaaa aaia

kSaataB» dia klalaa Oaaabwolat alao ala Hanta so be*
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traobten würe, aus. Der Sack wurde exstirpirt, dte

Wvade heilte g\aX% i» 10 — &) &obinioiij
A. H., Pbospb&tio wnontion frorn • rMto>«igiw1
fbtul». Path. Tr. Vo!. XL — 9) Sutton, B., The
glands of the teUopian tube. Ibid. Vol XXXII. (S.

behauptet, das.s die bekannten, tiim: ; mig verzweig-

tes, von Epithel besetstezi Scbleimbauterbebungen in

der Tobe alt Drüsen ansnseben seien, da sie gaaetiMll

aaf «iaeai gleioben, weebaeUeitigen Wuebathoiufar*
bUtniai von Bpftbet tu Bindegewaba itliidaD wie die

allseitig als Drüsen anerkannten EpithelschlXucbe im

Uteras. Er führt ferner eine Abb'ldung an, welche

ein von Doran 1880 bcobachtfles Adenom di-r Tube
darstellt, obao da&s die Gesellschaft deswegen geueigt

ist, die drQsige Natur der zahlreichen liecessns der

TabauebleimbMt soangutebeii.) — lO)Tbiersob,
DaBanatratian der Leiahenpripatsla etaar Pyonephros«
bei einem S'/tjlbr. Kinde, mit eigentbQmlichen Fibrin-

Oerinnsein in Niere und Blase. Verhandlungen der

Daotsob. Grs, lisch, f. Chir. XIX.

Oppenheim (i) siebe aus der Betraohtang von

CS SMkwtflUlan da« QSitioger Paibologiaohen IbbU-

tali Sohlassfolgerungaa, walolM ar aadi MgmdM Ga-

aidltspankten ordnet.

1) Wie nntersoheideo sich die beiden Gesobleobter

la Bang auf Haofigkeit and Form der Urogenital-

tubercnlose? Fn den vorliegenden Fällen 37 mann

liehe, 29 wei bliche, isolixte Genitaltaberculose ist

bakb Walba waitM« biafigar als baiu MsDaa.

3) Welche Bedeatang bat d^ Lebensalter bei der-

satbeo? Beim Maane dar Gipfel dar Erkrankangaoorva

dM fSafta Jabrtebnt, beim Weibe daa dritte.

3) la welchem Verhältniss atabea die idinpatbische

aad die secundrire Erkrankong xn einander? Von

S7 Fillen bei Mannera sind swei nur mit grosser

WabnwtolBUeUait ab Idlopatliaeb aQfeafasaaa. Voa
23 weiblichen ist keiner mit fiirh Arbeit als idiopathisch

SU beseioboeo. lo Besag auf die Frage, ob die Tuber-

oalaBa tooi Paritoaeum auf dia Tuba ilbargehi, oder

umgekehrt, aataeh^l «lab Vtrfiaaar ftr pclnica

Peritonitis.

4) Weiche Rolle spielt di« Disposition bei der

DrogaaltalUtbafWiksaY la aiaan Falls ist Gonorrbo»

in «^inrm ,tndern ein Nierenbaoltanttais tls pridlspo*

nireodes Uomeat aososeben.

5) la ««löbar Art «od walcbtn Varhlltaisa ba-

theiligen sich die »inzeloaa Organa des Urogenital-

apparales an der loberculöaen AflTeotion a. beim Weibe,

b. beim Maooeir Zur Beantwortung dieser Frage muss

a«f die Abbaadlaag aatbst varwiasaa werden.

6} Wie bat man sich die anatomische Ausbreitung

dar Taberoolose im UrogeaiUlsjstem tu denken?

Varfaasar tat dar Aaaioht, daas dorob AaaaebeidnDg

des Tuberkelvirus in der Niere eine di.sseiuinirte Tu-

berooloae wohl berrorgerafea werden könne} die

aigeatllebe Fbtbisia renalis solle aber so aatatahen,

dass erst durch die berabgewanderlen Bacillen eine

Cystilis vielleicht auch eine Prostatitis tuberculosa

herforgerafen würde, infolge dieser Harnsiauung bis

ia daa Kiaraabaobeo bfaaia; dvrab den Draek Warden

die Nierenpapillen abgeplattet und wandeln sich in

einen Locus minoiis lesistODtiae um, an waiohem die

TkbarfcalbaoUlM ibr Zantinogsvarit laaudir ba>

giviitB'kauM*

£ EdoqIim»

1) Banbarger, B., üeber die KaeebaaTarlade»
rungen bei chronischen Lungen und Herzkrankheiten.

ZeiUchr. f. klin. Med. Bd. 18. S. 193. 2) Breier.
Ueber Rippi-nknorpclanomalien und ihre pathogene-

tische Bedeutung. Di^. Hünehen. (Daa Bndresultat der

BeobachtuBgoii ist, dass die von Freand den Rippen-

kaonelaaemaliea beigelegte patboganetiaobe Bedeatang
für Langenphtbiie nnd Bmpbysea toa denaelbeo über-

schätzt würde, und dass diese Anomalien in der Beget

seeundär im Anscblnss an allgemeine wie loeale Br-

krankuiigcn entstanden .sind.) — 8) Claus, ün cas

d'Äcromegalie. An. de la Soc. de Hid. Gand. Ootobre.

(Genaue Beschreibung einer an Acromegalie erkrankten

Frau.) — 4) Coarmoat, J, et L. Dor, Prodootion

eipdrimentale da toOMUta blanohes ohes le lapin, par
inoeulation de caltore attteuto da bacille de Koeb.
Compt. rend. Tom. III. — 5) Deeker, F., Demon-
stration von Knochenpräparaten. Würzburg. Sitzungs-

berichte II .Tan. (Fall von Osteomalaeie ; ein zweiter

von ilachit):, rait einem Becken von pseudoosteomala-

cischcr Form.) — 6) Fridolin, J., Ueber abnorme
Schädel. .Virchows Arcb. Bd. 122. S. 52S. (1 Plagio-

cephalus, 1 Sob&del mit Defect im Stirnbein, 1 Hydio-
cephalus, 1 Spheno-Plagiooephalus, 1 Sphenooepbalns
anatomisch beschrieben mit Abb) — 7) Gau t hier,

G., ün cas d'.\crom6galie. Progres m6d. No 21.

(Krankengeschichte und Holzschnitte cir.cs typischen

Falles von Acromegalie bei einem 50jäbrigeo Hanne.

TarflHsar fcaai dte Kaabbaft als eine allgemeine Tro-

pboneorose anfi dann Sita üb GantralaanreesjratieB

liegt.) — 8) Oerbardt, Bin MI von AeroBegalia.

Berl. Wochenschr. No. 52. — 8) Graham, Two oases

of acromegaly. Medieal news. October, — 10) Hol-
schewnikoff, Kin Fall von Syringomyelie und eigen-

thümlieher Degeneration der peripherischen Nerven,

verbunden mit trophischen Störungen (Acromegalie).

Virebovs Arch. Bd. 119, Hef. I. S. 10. (Im Rücken»

nwrk eines 36 Jabra alten Mannas bad sich, über den

grSsaten Tbeil seiner Unga aieb antnakand, aia«

übermissige Wnebemng der Nearoglia mit eaDtnlaa
Zerfall und daraus resultirender H6hlenbildung. Die

noch nachweisbaren Reste von Nenrensubstanz zeigten

degenerative Vorgänge, welche sich weiter nach der

Peripherie hin noch verfolgen iiesseo, wo sie sieb

namentlich aaf den Plöns braobialis nnd dessen Btad-

Teiavaigangaa aratoaektan. Die ttopbiaeban StSraagM
an den oberen BitremititeD, sowie die an den fibrigan

KSrpertbeilen beobachteten, sind denen bei Acromegalie

durchaus ähnlich. Verfasser führt diese auf die dege-

nerativen l'roccssc, sowohl im Centraiorgan als auch in

den peripherischen Nervenbahnen zurück.) — 11) üut-
ohinsOB, J., Diseases and itijuries of the osseous

sTstem. aa aaeoant of the akeltttoa of the Norwieb
dwarf. Patbol. transaet. 7o1 Xf. (Dia RShranknoabaa
sind kurz, dick nnd sr^hr -^tark gebaut, die Aosats-

stellen der Muskeln sind sehr gross und dick, Knochen
L'hne Zeichen früherer Rachitis, die Gelenkeuden an

den Beioknochen sind eigenthümlieh breit und flach,

Beoken sehr klein, namentlich die Oss« innominata

ktfliDar aad leichter als normal, Schlüsselbein eigen-

tbftnUefc sugespitst an dem stemalen Bnde, Soudal
lang, schmal und platt.) — 12) Kahn. Beiträge lur

Pathologie der heridelär - syphilitischen Sobädelcariea

und zur Pathogenese der eitrigen Meningitis Diss.

WÜrsburg. (Sjähr. Kind.) — 18) Karews ki, Bio Fall

von Loiatio tibiae praefemoralis congenita. Arebiv für

Kinderheilkunde. XII. — 14) Langerbans, Robert,

lieber Atlas-Anchylose. Virchow's Arch. Bd. 121. H. 2.

S 873. (Verfasser fand am Scbidel «naa b Jahre altan

Knaben eine Atlas-Anebjlose, welahe keine Bnahei-
nungen gemacht hatte. Kr führt die Entstehung der

Anchylose auf mangelbafte Entwickelung dos Atlas

svbak, waleba aiob anf di« blataren Mogansttlaka ar>
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streckt.) — 15) tannelongae, Dn d^reloppement

de rintermsiillaire externe et do son incisive d'aprcs

l'eiamen des cyclociphaliens consequences qui en

coulent au poiat de vue de la pathug^oio des üssares

os.sfugc3 d<- la face. Areb. de m^d. exp^rim. No. 4. —
16) Mari«, Süll' «oromegalia. II Morguni. Oioooio.
(Kort« üemnieht Sberdie Sympton« dm Aoronicali«.)
— 17) Möbius, ücber HemibTpertrophie. Münchener
Wüchenschr. No. 44. (Knabe, dessen linke KopfbUfte,

Ohren, ZuiiKenhälftc, Tonsille, Hand und Fuss etwas

grösser sind, als die gleichen Organe der rechten

Seite. Die linke Hand vergleicht M. mit dem Aussehen

h«i AoroiMg»li«.) 19) fiamphrey, Geo. M., 8«nü«
Hypertroplif tsd Senil« Atropby of the Skall. Med.*
ehir. Trans. Vol 73. (lo «eioeo üatemicboiigeo tou
Schädeln alter Leute fand H. in vielen HTpertrophie, in

anderen Atrophie der .Schädeldecke. Die Fälle des

Cambridge Patbological Museums beschrieben.) — 19)

Patte rson, Contribution to the pathologie of Joint

bodies. Joum. of Anat. ApriU (Ein knorpeliger, aam
Theil verkalkter und Twrateberter ückiikk(^p«r.) —
SO) V. K«ckliDgb«B««a. U«ber die AflMgMfaH«.
yireho«^ Areb. Bd. 119. H. 1. & 86. («rfhmr tuaX
die .^cromegalie als eine eigentliche Krankheit auf
ncuroli&eber Basis beruhend auf. Diese nervösen St5-

rungen sind nicht nnr localo in den Uautbedeckungeu
der bypertropbisoben Gipfel der Extremitäten, sondern

Mek BUgeoMlae^ mSäb» «oiireder auf eine vage Laesion

da« ani«D N«r««B»]r«toM' oder «af «ine le«Bliairta

AfleotioB dea BfntrQokeBmMkeibesoger v«rden kBansn.
— 21) Stilling, H., üeber Osteitis deformans. Bben-
dasdbst. Bd. 119. S. 542. — 22) Thomson, U. A.,

Atrumfgaly with the deaription of a skcU^tn Juuru.

Ol .Vnatomj'. July. — Tross, 0., Facettirte Sp«iohel-
.steine. Z^eglirs Beitr. Bd. VIII. S. 95, — 24)

Wieb er t, Beitrag aar Gwuittik dea »ogeborenen und
erworben«« Bieeenwaob«« mit BerBeksiratignng eines

Falles von Riesenwuchs hallucis sinistri; Üallui siuister

enthält ferner als Abnormitäten eine überzählige rudi-

mentäre Phalanx, eine überzählige Sehne und einen

Überzähligen Nagel i Uallux dext«r beaitsteine mediane
Verdickung mit einem Qberzäbligen rudimentären
MageL Beid« li'ilutt «eigen einen g«riu«B Qsed von
VwaMtellong. Dia«. Greibwnid. IW.

In der Arbeit von F. Rinne (s. J. ü. 1889. 1.

8. 139) iit Bttfährliob berrorg«hob«ii w«rd«o, d«M
di« ver.<(cbiedenen Gewebe des Körpers eine verschie-

dene Widerataadsfäbigkeit gegenüber «olchea Baot«riaa

b««it««a, w«lvh« fon Blot lier gMcbndMg dra

Körperorgaiien zugeführt werden, sodass z. B. das

Knochenmark jüngerer Individuen und die Gelenke

sehr viel häufiger der Sitz der Ansiedelung von Bnt-

zändung9erregern werden, als Milz, Leber etc. Eine

bemerkenswerthe Bestätigung erfährt dieser Gedanke

darob die Uotersocbung von Courmont und Der (4),

welob« dl« kttnstlfeh« RerTorbriagang tBb«r«
Ou löser Kniegelenlis Entzündungen betrifft. Die

Verff. besaasen eine Keinoaltar von TuberkelbaoiUen,

«•leb« dflnh AH«r m Bbg«Mhiri»ht war, das« k«fBo

wirksame Cebertragung auf Thiere dadurob «n«icbt

werden konnte. Mit dieser CuUur wurden nun fünf

junge Kaninchen in die Blutbahn inficirt. Darob

S XoBBt« s«igt«B 4fo Utien k«in«l«i baakb«!!»-

ersoheinungen, ihr Gewicht Tcrmehrle sieb, bei einem

Thier« auf das Doppelte. Im sechsten Monat erkrank-

toa «il« Tblen, «in« starb, die «adena waTd«n ge-

t9dt«t. E» fanden sich bei allen übereinstimmend

tBb«roalds« EntsOadaagAB v«nohi«d«Ber GtiSBk«»

regelmässig aber eines Kniegelenks, ohne dass irgend

welches Trauma hinzugetreten wäre. In dem ver-

kästen Material der Gelenke konnten Tnberkelbacillen

nachgewiesen werden, während bei sämmtlichen

Thieren die inneren Ors:in?5 frfi von Tuliprculi;,se

waren. Die abgeaohwacbten Tuberkelbacillen waren

•I«« aar la den «n B«{«t«B dliponlitea 0«v«b«a d«r

Gelenkmembranen tvst Entwicklung gekommen, die

anderen Organe hatten sieh aU immun erwiesen und

1b d«B QtlMk«a ««Ibtt war di« Kfaakbvit «nt w$A
MoBBtMi la di« Bia«b«lBBBg g«tnt«a.

Oarbardt (8) stellt einen Fall vor, welcher als

A crom? Amalie nach den für diese Krankheit bis jetzt

als cbaracieristiacb angegebenen Symptomen zu be-

i«lohB«a «dl«. Pl«rr« Mari« bat ««ia«r Z«U di«

Behauptung aafgestellt, dass eine ^rnssf Anzahl der

bis dahin besobriebenen Aoromegalien etwas andere«

sei aad in da« KraBkbdtibtld biB«lag«b6il«a, w«l^«
er bezeichnet als Artbroosteopathie hyper-
trophiante pneumiqoe, ein Leiden also, welches

aasgeht von Krankheiten der Ätbmungsorgane. Q.

glaabt seinen Fall dieser Krankheitsfonn xar«obB«a s«

können, einmal weil ein Theil de' Erschcinnrcrpn i-^er

Aoromegalie, als: Betbeiligang von Kopf und üesicht

aai Ri«««BVBohi, Eypb«M d«r W<rb«l«tal«, Tfom««!-

schlägelflnger o. a. m. fehlen, auf der anderen Seite

aber eine Anzahl von Ersoheinongen für Artiiroost««-

pathie vorhanden sind: so V«rdiokang d«r 8«kllaail>

beine, des Brustbeins und noch anderer KaadwBj
dafür, dass die Krankheit in vorliegendem Falle pnea-

mique wäre, sollte der Umstand spreohen, dass der

Fattsat als Kat«^«r b«i Tkff «ad Kaabk ««hr «f«l

allen Unbüden der Wittornnc^ ausgesetzt war, und

deshalb an Catarrben der Aihmungsorgane gelitten bat.

DI« IwldQB nu« TOB Aoroaiagali«, w«ldM
Graham (9) beschreibt, zeigten beide eine b«deatend«

Vfrifrösserung der Gesiobtsknoohen un'l der FTtremi-

taien; das Gesicht war elliptiscb, die Backenknochen

h«rT«naf«Bd, Ltppaa fwdWkt, dl« BBt«r« BMbr als

-^ie r^bnrp- F?snd und Hani^pMenke rergrössert, die

Vergrösserutig der Uandkooohen war v«rband«n mit

«ia«r Vavttngerung uad V«rdiekBBg d«« Bind«g«««b««

am dieselben, ebenso an dea Fingern Verdiokaog de«

Bindegewebes, die Haut im Allgemeinen nicht ver-

diokt. Die Patienten litten an zooebmender Sohwiob«

ohne Störungen ihrer GebiratUttigkeit. Beide PatiaatBB

klagten über Kopfschmerzen, in einem Falle trat

Blindheit ein, der andere hatte Eiw«is« im Harn;

b«id« wana fea «lfl«t Kjpboa« aad Lordoa« d«r

WIrbdatBl« b«traff«B.

Zu der von Paget zuerst beschriebenen und als

Osteitis deformans bezeichneten Knochenkrankheit

giebt Stilling (21) einen Beitrag durch geaao« B«>

lobreibung und miorosoopisohe UalanadiBaf dr«i«r

zur Section gekommener Fälle.

I. Fall: 77jährigor Hann. Schädel 64 cm. Umfang,
Knochen sehr verdickt, weich, por5s; äussere ond in-

nere Tafel und Diplo« kanni voa «in«Bd«r sa aat«r»
soheidea. 8abld«lb««i« «l«firt^ U«h«r Bi«bt vanagt.
Kjpbo«« der Bi(tl«rao aad Äsna Brnitwirb«!, Wirbäl-
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körp«r rareficirt, auf dem S&gittalsehnitt dreieckig.

Die übrigen Skeletkoodieii einfach senil osteoporotiscb.

IL IUI: TOllttri« FiM. Dementia senilis. Kopf
Mhr pttM, 6B Mt UBÜrag, mit mdirma hartaD olont
dnokempflndliebea Terdiokanfeii. Oberflleb« 4ea Sebi-
delknochens raub, porös, mit dem Hesser schneidbar,

Durchmesser bis zu 2,5 cm; der Knochen besteht aus

einer K'l--ii-lim:i'--i^;cn dichten wenig porösen Substanz,

in welche cifcnbeinartiga Massen eingesprengt sind.

Sattel und Clivus emporgehoben. BrustwirbelainU
^photiidi. Wirbelkörp«r niedrig, mit dem MeMer
•wiiaidbar. Spongiosa de« SterniiB dareb fein por5u
weiche Substanz ersel^t. Am rpchtcn Femar krenzen

sich die Achsen votj ilala und Schaft im rt'cht-en

Winkel. Fem ra , rrdickt durch aufgelagerte sehr poröse

weiche Knochen massen. Tibiae na.ch vorn gebogen giatt.

KI. Fall: 92Jäbrige Frau. Ohne klinische Daten.

Baoptsiobliob di« linke Tibia erkrankt; linker Unter-
lebenkel stark verbogen nnd Teidiokt. Tibi» verdlekt;

Harkböble unregelraässig ; unter dem Periost dünne
Lage fein por^er Substans. Solerotisohe Knochen-
Partien im oberen Drittel; die übrigen Tbeile lassen

sieh mit dem Scalpell siemlicb leicht sobneiden.

Die nioroseopisobe Untersuchung ward« am
frtsohen und un eotknikten und geh&rtelen Objeet

yorgenommen. Auf Grund derselben beschreibt St.

die Osteitis deformans folgendermassen : Zunächst

treten Kesorptionserscbeinungen (Bildung Howship-

soher Laounen, Harers'scber Rtene, perforirender

Canile) in den Vordergrnn i . von gewöhnlicher rare-

fleirtnder Ostitis niobt umersohiedcn. Daneben schon

Im SttdliiB der ReaotptioB tritl Henblldang tob

Knochen ein, indem Periost und Hark immer weitere

Lagen jaoger Koochensabstans anbilden , welche sa-

aSohat lange Zeit kalkloa bleiben. Die Kaoebtn aind

dasbalb weich nnd geben der Last des Körpergewichts

nach. Unter Umstanden tritt eine Kalkablagerun^ in

den neugebildeten Knoobenmassen ein; dadurch ent-

atabw die aslerotlaohao Stellen. Hnoh St. ist diaa

vermuthlich der Abschluss des Processes; derselbe

anterscbeidet sich ron Osteomalacie, Rachitis» Leon-

tiaaia oaaa» u4 Aaromagnlie daotliöb nnd mt deabalb

Ua besondere bnakbaitalorB — OatoiHa daforninna —
Miiaaaban.

Der Fall von Acromegalie, welchen Thomson
(22) beschreibt, betrifft einen Kranken ?on 36 Jahren,

dessen Hände und Füsse ungeheuer vergriJssert

waren, so dass «iie Bewegungen schwerrdllig und un-

gaaÄiekt vnrden, der Gesiohtsausdituck war bilde,

SjrmptMBa Toa Paraljrae Jeblten; der Kranke ging an
Dtabetea an Grande. Bei der Seetlon fbnd sieb eine

bedeutende Vergrösserung des Schädels, das Gesicht

verlängert und verbreitert, die Augenhöhlen uiiverhalt-

nissmässig breit, die Nühte der Gesirhtsknuchen und

des Oberlfiefr-fs verütrichen . Die Alveolarründer massiv

und aahvammig, mit reich licbcQ Blatgefässcanälen,

wnloba vom Perioat ans in die Knoobenrioden treten.

Beide Sdilflsaelbelne beeonders gross nnd dick, Ober-

arm, Radius und Ulrin verlängert, Verstärkungen an

den Stellen der M .iskf lansatze : Die Knochen des liaud-

gelenks und der llüi il sind nicht in dem Grade ver-

inderti wie zu erwarten war; die Knochen der Finger

aittl breit and diok, an den Clelenkdiehen Terknli^»
rangen. Das Bceken anaaenewdbnlidi greae und
schwer, seine RSader diek nnd neivorstebend, die Ter«

diekuDg betrifft ebenso die Knochen der unteren Ex-

tremititen, welche raah sind, und Verknöoherungen in

den CWaiÄiO (Sthaltan.

Bamberger (1) untersuchte bei 7 lodiriduen

mit Br onc hectasie and bei 4 mit Herzfehlern

die an den Knochen vorhandenen krankhaften
VerlnderoBgen. Ba fand aiob ein« öbronlaohe

ossificirende Periostitis, am häuHi;:t9n am Unter-

scbenkel, fast ebenso oft ant Unterarm, gewöhnlich am
diatalan Knde atftrker; dnrobweg beatanden Trommel-

aebllgaUogar. Zu einer zosammenfassenden Dar-

stellung der snatnmisrhen Verhültnisse hält B. das

bis jetzt Torliegeode Material noch nicht für genügend;

er beaebreibt die fm VatlMif aabrerar Jnbre fon ibm

in Wien beobachteten Fälle thcil-^ Vliiisrh theils

anatomisch. Betreffend den Ii^usammenbang der

Knoobenferlndemngen mit den erwSbnten Longen»

nnd Herzkrankheiten Termotbet B., dass bei einem

Theil der Fälle aus dem putriden Secret der Bronchien

Stoffe resorbirt würden, weiche ar.alog dem Phosphor

ala farmatiTa Reise anf Knorpel und Periost wirken.

Bei einzelnen Fallen trat die Periostitis glaiobialtiig'

mit dem Patridwerden des Sputonu auf.

Lnnnetongne <15) baaehraibib aebr «ntleban-

der Form und frei von jeder Voreingenommenheit die

noch immer schwebende Frage aber dss Verhalten

des Zwischenkiefers ta den oberen Schneide-
zahnen. Br bat eine Anzahl oyolopisober Uissbil-

dongen nntersacht nnd ?<«fnnden, dass bei diesen der

Stirnfortsatz entweder ganz verkümmert war oder weit

«ntfemt «« Kiefer im Znaammenbaag mit dem
Schädel sich befand und dass dennoch in der Mittel

Itnie ein kleinerer Zwisobenkiefer mit einem einzigen

medialen Sobotidaiabn mhanden war. Die genau«

Untersuchung diaa«« Sebneidezahns hat nun ergeben,

da-i« derselbe aus swei Zahnanlafren vnrs'^hmolzen ist,

und das& ebenso eine Versobmelzuog i^weier Antbeile

de« Zwi««banki«f«n In d«r Hitt«UtDi« ataltgefbadan

hat. L. macht darauf aufrr.r>rl('::!m , dass Albrecht

mit vollem Keobt auf das Vorhandensein doppelter

Zwiaeh«nli«f«r anf J«d«r Saite biogewieaan bat, er lat

auch darin mit AI brecht einverstanden, dass der bei

Hasenscharten gefundene äussere Sohneidezahn nicht

dem eigentlichen Oberkiefer, sondere einer Zwischen-

kieferportion dea Oberkiefers angehört. (Dem äusseren

'/wischenkiefer, welcher zum Oberkiefer gehört.) Nur

über die Herkunft dieses äusseren Zwiscbenkiefers ist

L. niebt mit AIbrecht einferstandvn, da letaterer

annimmt, dass derselbe vom Slirnfortsatz herrührt.

Da bei den Missbildnngen. welche L. untersucht bat,

auch beim Pehlen des Stirn fortsati«« •ntw«d«r ftwei

getrennte oder «In T«nobmoIs«ner Sehn«id«cahn ge-

funden wurden, no gebt daraus hervor, d&ss sowohl

dieser Zahn als die ihm angehörigen Zwiscbenkiefer

nIobt lom Stimfortsatx abatamroen kSnoen, daaa mit-

hin auch die bei den fertigen Knochen vorhandenen

Näiite nicht, wie man es bisher angenommen hat, mit

den urspriinglichen embry«o*i«n 8|i*ltan da« Q«li«hts

flb«r«inätiam«n.

g) Muskeln. •

I) Buchbolz, Zur Kenntniss des Deliriam aoatum.
Zwei fIII« mit wafCbaartigar Degenaimtios d«r Skelet.
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anukulatur aus der pychiatriscben Klinik zu Heidel-

iMTg. (Prof. Vftrataer). Archiv f. Pajrchiattie Bd. XX.
788. (AnkoBpfdBd «a drei iboliob« frQber tod FBrat-

mu beobaehtetd ond veröffentliotate Fill« [Arahiv für

Tsyehtatrie Band XL] besprieht Verf. swei weitere

Krankboitsfälle ron Delirium acatuns, welche bei der

Section bei'io <;inc nur microscopisch nachweisbare

wacbsart'gc l)egerit rat:i)n der Skeletmusoulatur zeigten.)

— $) SLaehty, Zur Histogenese der Ganglica. Oiss.

W&nburg 1889. (Verfasser kommt so dem Resultat,

dtH e» «lob bei äeo Ganglien, an DoQtMb Uebwbeint,
am eine ej-stenartige NeubitdoDg bändelt, deren InbtH
nicht äiijch Kxsu^ation des Sackes sondern durch
einen der Colli>idmetamorpbose ähnlichen Degeneralions-

proooai ODtitobo.)

l) Bahcs V, Kalinfieri> N., Un cas d»- miladie

d'Addison avtc 16sion des cenlres ncrveut l'ifi.'i.

(Beschreibung und Abbildungen von Rückenmarks-
degenerationen bei einecD Fall von Morbus Addiaonii

)

— 2) Gombantt, A., Note sur l'^tat du nerf coli««

estome da gros orteil obet lo vieilUrd. Lo mer-

orodi m^dieol No. 81 (Bemdinibt perlpherbebo Neo-
ritis als häufig vorkommenden zufälligen Seetionsbefund

an dem Grossiehcnnerven bei Greisen.) — 3}üom6n,
E. A., Verandt riiriRon des Nervensy^stems nach Ampu-
tationen Aus dem palbalogischcn Institut der Univer-

sität Helsingfors. Zieglors beiträti;> . Ud. VIII S. 804.

— 4) Meigs, A. V., A study of the paths of seoon'

dary degeneration in a case of inJury uf ibe cervieal

rs. Amor. Joon. Aug. p. 198. (Fall ros Fuftplogio,

) daas bei der Seetlon einoWirbelfrootor no^etoe
Quetschung gefunden worden ist; es fand sich nur
eine kleine eztradurale Blntung in der Höhe des

7. Maiswirbels. Krst nach der Uii;turg in Müller'.scher

Fl. liess sich in dieser Uöhe eme Zerstörung des

Markes erkennen und die secundären Degenerationen der

Pybahnen bis ins LondoBBuk, diejonigen der Hinter-

stränge uad Kleinbirasoitonstninffbabnen naoh der MO'
dolla oblungata verfolgen.) — 5) v. Münakow, Ueber
früh erworbene Grosshirndefecte. Schweizer Corre-

spondeiizblatt N v 7. — fi) Nouburger, H., Die

mycotiscbe Embolie im Gebtrn. Diss. Berlin. 1889. —
7} Neamann, J., Ueber das Vorkommen der tage*

oaanton „MmImUoo" boi potbologiacbea Veiinderongoa
dos OobifM. Vlrobow^t Arab. Bd. m S. 878. (Hsstp

seilen flnden sieb im Gehirn in der Umgebung älterer

apopleetiscber Cysten und älterer Eiweichungsherde,
bei progressiver Paralyse dort, wo di^ Pia mit der
Rinde verwachsen i^t und im Kpendyen bei cbron.

Wucherung.) — 8) Pick, A., Leber c^.si'se Degene-
ration des Gehirns Arob. f. Psychiatrie. Bd. XXI.
S. 910. — 9) Holoff, P.. Bin Poll von Morbus Addi-

sooii mit Atropbi« der Nobranieren. Zieglcr's Beitr.

Bd. IX. S S?9. — 10) Rosenbacb, F. und A.

Sc h t s e h e r ba k , Ueln-r die G''W'.'bbVoränileruiigon des

UüfkiTjmar k.s iii'olj;e voti Cüm(.'re.ss:i,'n. V;rcb. Arch.
Hd. Heft 1. S. :>f.. — III Schaffer. K., Beitrag

Sur Lehre dti tn^cundaren und multiplen Degeneration.

(Aas dem histol. Laboratorium der p&ych. Klinik zu

Bodapcsg Kb«ndas. Bd. 132. Utft 1. S. Iii. — Ii)

SebmsQs, U, Beiträge zur pathologiscbon Anatomio
der RQckeDmarfcsoraobQttorung. Kbendaa. Bd. ISt.

Seit« 326.

T. Monakow (5) «ntorsnchte swoi PUlo von

friib erworbenen Orostbirnd efeclen . eine reine

Porencephulie uud eine encephalomalaeische Defect

bilduDg, bedingt durch Verschluss corticaler Arterien

in don oralon LobtnanMaaton. Ib boiden faadon sioli

gnm Dffooto im Boniob doo Vorbroitaafibosirkoi

dor Hakan Art. fowaa SyMi; H. itndiilo bosoates

beim 2. sehr genau die secandären Degenerationen

and stellt ooob weitere MittbeUungen betr. die tieferoa

Himpartion In Avisiebt.

I. Fall: Kind im l. Lebensjahre. Cungeuilaler Sub-

sfanzverlust des Grossbirns, an Stelle der nnteren

FrontalwindunK, des dpercialum, der oberen TemfOial-
«tndang and der Inaol Andot siob eioo naoh ansasB
Ton einer Ependymmembmn abgeoeblotiene und mR
dem linken Seitenventrikel crimmunicirende Ilühlc

(I'urus). Im finken Frontal- und Parietallappcn Micro-

gyrie, im rechton (irosshirn Macrogyrie. Seoundäre
Veränderungen: Heträobllicbe Volumsverkleinerting des
linken äu^eran Thalamaskerns, mächtiger FaserausUl
im TordoroD ond nitUorea Abaobnitt dor inaorsB
Eapsol nnd der linken Haaboostrablnng. Linke PTia-
mide verschmälert. An den atrophischen Partien

war macroscüpisch keine Veränderung wahrnehmbar.
Kleinhirn ohne Vcranderung.

U. FaU: 87jabriae Idiotin. In den ersten Lebent-

onatsn apofriootuonnor AnUl mit nohtssoitiger

Homiplegie. Geistig sehr beschränkt, zählt nur bis 19,

war nicht aphaaisoh; athetotisohe Bewegung und Rigi-

dität in den parelischen Gliedern. Epileptische An-
falle Tod an einer acuten Krankheit Section: Der
eorticale Ilauptast der Unken Art. fossae Sylvii obli-

terirt, Defect im Bereich der 3. Stirnwindang, 1 Tem-
poralwindung des Operculuro, ein s Tbeila der Insol

und eines dorsalen Absebnitts du Patamen. Dia fO-
nannten Windungen sahen wBrmerartig aus, ihro Blndo
war ganz dQnn, die darunter liegende Marksubstans
war verwandelt in grosse mit Flüssigkeit gefflUte

Käume, die mit dem Seitenveiitrikel nicht communi-
cirtcn. Secundäre Veräuderungeo : Dds liuke l^orpos

genioulatnra intern, bis snr Unkenntlichkeit geschrumpft»

dio QaagiienMUon oatartot In CSontiniiit&t mit Jonam
«orHaft ein ontsrteier Tsaerrtraag, dor dio Innom
Kapsel durchsetzt, zum Hemisphäreodefcct. In der

linken frontalen Brücken- und der Pyramidenbabn
mächtiger Faseraasfall, ein massiger in der Zona in-

certa (Forel), der lam. medull eitern, im Arm des

linken hinteren Zweib&gels und im rechten Biodearm.

Atrophie des linken latetaloa Tbatsmnskomos oad dor
anliegendon Gittorsebiobt boooodofs vorne, mit OMg**
dobntem GangHenrenpnschwund.

M. macht besonders aufmerksam auf die bisher

noch nie bescbrieLene secundäreVernicbtung desOorp.

gonio. int. und sainos Stioleo. dio or boi KaniBOhrä

und Katzon durch Abtragung eines Tcmporallappena

experimentell erzeugen konnte. Da er ausserdem ooob

in dofflThalamos GanglionzoUoniebwaDd boebaohtoto,

so stellt er die Forderung, in die Lohre von den secun-

dären Degenerationen im Ochim a!« neues Glied die

bisher wenig berücksichtigte secundäre Entartung
TOD Ganglion solloBffappon ointafSgos.

S c h m aas(lS) tcbtldortdie Veränderungen, welche

sich nacli Commo'.io spinalis im Laufe der Zeit im

Rüokonoiark aasbildeo. Ais üntersocbangsobject

diootea ibn 8 typtaobo dorartlgo Fillo, bot wolohoa

derTod unter I.rihniuii){serscbeinungen bei dpn?4jühr.,

Idjäbr. uud 29jähr. Männern 47 Tage, b Monate und

1 V4 Jahre naob demTraama eingetreten war; am dio

Anfangsstadien ; h unien, bnoibte er Kaninchen

durch Schlage auf den Kücken des sonViocht in die

Luft gebülleoeu Tbieres experinieotell Hückenmarks-

•nohilUaninfMi bot. Dio boin MoMoban gofudoaoa

VoiiBdwttDgen bcataodoo in pciadm StrangdiffMia«
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ntioDen (ohne ErwAiohangaherde) Deg9nw»kioQ der

gnraM» Sdbttein, und d»r hiBttnn Womlo« Br-

weiobungsberden (stran^fSrinige, im Hioldrboro),

Bildong homogener Masaen an Stellen der grauen

SobsUnz nod HShlenbiidang. Bei den Kaninoben

fanden aioh: MokSroige Degeneration der OangÜM-
zellen der Vorderhörner. Quellung und Verbreiterang

der Acbsenojrlinder bis tarn 6 fachen des normalen,

MÜra «»pillaf* Blatangvn and Itogenmtioa dmeliiMr

Worzelo, rjli i'^n und HöhlM.t il lung. In diesen Ver-

ioderangen glaubt S. die Anfangaatadien der beim

Hraielieo beobaohtoteo tot itoh m baben. Br ihnilt

danach die erkennbaren Folgetustände der RückaiH

markserscbnttemni^ ein in Gruppen: Ij Einfacbe, in

•Um&iigeni Zerfall läbrende Necrose eines Theiiea der

bwvBmh ElMDMt« (8traii|d«g«ii«ratfMi). fl) VeoiOM
der nervösen Elemente init gleichzeitigem Zerfall der

Stötuabstanz, &) diffos, QuersobnittsliaioD} Br-

weiehung; b) circnmscript« tnmmatiMilNBrwtiekmiig»-

berde; in der Folge Höblenbildang; analog emboliscben

Erweiobongsberden. 3) Analog der traomatischen

Qescbwnlstbildong: Qliose, and Sjrringomyelie dnroh

Zarfall gliösen Gewebes entotahMd.

S. hebt aij^-rfrri^r!! herror, dass niobr Pasern ab-

gaatorben »ein kÖDDen, »Is wir zu erkennen Termögen,

and data dia Paaara antar Unatiaden aaah bloa tr-

müdet sein können; ersteres erklärt Fälle mit bedeu-

tendem klinischen, geringen anatomischen Befund,

latatarea raachtädtlicbe Pälla, aowie solche, die in Hei-

linf tbafgahaft.

Pi«k (8) untersaobl acht Gehirne von geistig

geannden und kranken Individuen, in welchen er eine

grössere oder kleinere Anzahl von Cysten fand. Die

OfitaB waian aawoht ia dar Riada ala amA fm Hark
vorbanden und gingen manrhnia! inZQgen durch beide

Sabstanten durch; einzelne fanden sich auch in den

grossen Ganglien. Eigene Waadttng feblt« ibnani P.

schloss aus seinen Beobachtungen, dass es sich in altaa

Pillen handle um Cystenbildung durch Erweilerung

der perivascuiären Ljmpbräume. Da die Härtung in

fiaaiaB Sli«fe«D to Ataabot acMgt aa ttisata dia

Möglichkeit pinpr cadaverfisen Gasbildung sicher aus-

geschloasen werden, bavor dia Oaatang des Vfs. an-

gaBamnan wardan kanD.

Rosenbach und Scbtscherbak (10) steUt«n

an Hunden Versnoba übar QawabavarindaraDgan
das Rückenmarks infolge von Compression
•B, indem sie denselben Silberkügelchen in den Wirbel-

banal ainbraobtan. Dar naeroaoapiaaba Befand ergab

ausser Verdickungen der Dura au den Stellen der

Compression keine erkennbaren groben Veränderungen,

BD Daneben Stellen Hess sfob eine Erweichung der

RdakanmarkssubstaDz nachweisen. Microscopisch ge-

wahrte man Zerfall derAchsencylinder mit Erweiterung

dar Kearogliamaschen nod Verdickung der BiUkobeni

In dar granan Snbatant — dar HintarhSmar — fand

man rnanrhma! Höhlen, die Iheils l.'er, thoils mit einer

oolloiden Masaa erfüllt waren. Als Grund für diese

Otuflwficiadtniigai iawaU, als anolt ftr dii mUan«

bilduDg führen die VfF. nidit anti&adliobe , sondern

Stuangarorglnga an.

Sabaffer ( il ) erörtert an S F&llen die Vorgange

secnndSrer und multipler Degeneration nn
derMedulla oblong. undKückoRmark, und zwar

handelte es sich im ersten Falle um einen Solitär-

tuberkel der raabtan Oblongntahalfte mit secnndliar

aufsteigender, im zweiten um einen SoIitSrtuberkel in

der Brücke mit absteigender seoundärer Degeneration

der Seblalfa. Im drittan Falle bandalto es aiab am ain

Gummi aypfiiülicura der Brücke mit absteigender

PyramideaanUrtoog and multipler Degeneration im

Rdokenmark» Omnd für dfaaa degeneratlran Prooaiia

sind theils Stanungsvorgäuge infolge looalen Droibai

seitens desTnmors.theilsGefässerkraBkong OBd daiWU
resultirende Ernihrungsstörung.

i) Hnnt.

1) Baiseeret, Dn Pianpliigas daa noaTaaoMilB
dans rHirido-STpbilia. Annales de Ia Sociiti. —
ä) Carbone, T., Contributo alla oonosoeoia obimiea
dei pigmenti dei melanosarcomi. Giornale della R.
Academia di Mcdicina. No. 7 u. 8. (Die oheoisohe
Untersuchung des Pigments mclatiotischor Geschwülste
eolbielt kein Eisen, sondern die Bestandtbeile des Haut-
u. Ba&rpigmentes.) — 3) Gesancr, Ad., Mierosoopisobe

Untaranaiiiagan ftbar dan Baaddangahaltdar normaiiin

nanaebKeihan Hanl Diaaert. Brlangan. 1889 (Vorf.

fand in der normalen Haut des Menschen Microorf^nr, s:n n

in den Haarbälgcn und Talgdrüsen; von dir^ ri kann
cino Infeetion ausgeben. Die unverletzt' Kp lermis

ist für Microorgan inmen undurchdringliob, macerirende
Flihsigkeitcn können sie so verändern, dass Baeterien

bindurcbdriagen können.) — 4) Krokiavios, A.,

Uebar Lnpns. Pneglad lakanM. Mo. 98—M. —
S) Schuchardt, K., Die Kntjitehung der ^nbrnt&nen

Uygromt:. Varcboii'a Arob. Bd. Iii. il. 2. d05.
— 6) Shattock. S., Tubenolar abMoaa of tha bnaat.
Path. Tr. Vol. XI.

Sohuobardt (5) untersucht an der Hand dreier

Pilla dia Rntatahang dar asbaaUnan Hygrama
ond he' r!i-, f!-»ss sie nicht nur aus präformirten

Schleim beutein hervorgeben, sondern — und zwar sehr

hinflg — ans oigenthSmUoben Spaltbildungen im

Bindegewebe, dia niaht in der ersten Entwickelung

angelegt sind , sondern sich erst bei dem physiologi-

scheu Gebrauch des Bewegungsapparates ausbilden.

In der aratan Zait ibrer Eniatebung baben diaHjgraBa

einen vielkammerigen Bau, ähnlich dem cavernöser

Geschwülste. Späterbin acbwindet der fächerige Bau

infolge Degeneratiant' nnd Raaoiptionavorgängen, nsd

das Hygrom stellt sich als eine darbvnndig« mit

serösem Inhalt gefüllte Höhle dar.

Krokiewicz (4) untersuchte lupöaes Material

von 15 Kranken, die zwischen 6 Monaten und 15JahraB

an der Krankheit gelitten hatten, und kam dabei in

folgenden Ergebnissen: i) Der lupöse Procesa ent-

spriobt seinem anatomisch - histologischen Cbaraoter

naob dan tobarkalAMn OawabsTaiindarangan obrani-

scher Natur. 2) Die Knötchen bilden sich aus den

präeziatirenden fixen Gewebszellen in der Uumgebung

dtr 0«fta«a| aia anlbaltan viele Rieaaniallan (10, md
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a*br), aber Intoe VerkSaiiBf. S) TaberketbaoUlto

sind in den Heerden spärliob TOrbanden ; am besten

ffelins:* der Nachweis durch Impfung. 4^ Lupus ist

ein tuberculo^er Prooess, bei dem das tubercuiose GiU

VOD Mbmelitr Wlrkug tot; WMia 1a Twiwr« allga-

meinar TaberoaloM aaob die Haut mit ergriffen wird,

so Terlänft der Process aoator, «itl di« ladividaeo

weniger resisteot sind.

I. Allgencinei. itppelbildingeR.

1) Pujol, Rapports du pied bot congenital aveo

rhydrocAphalie et l'hydrorachis. I'arls. — 2) D c b i c r re,

La tb^orie de la monatruosite dooble. Arob. de Pbys,

No. 3. (D. führt das Batstebcn von Doppelmissbild jngeo
aaf dae Eindriegen tob m: oder mabreren Speraatoaoea
{fl daatelbe Bi lurBek*) — S) Debierre, Ob. et 0.

D u t i 1! e 11 1 , Contribution A l'^tiide des nionstri ^ i-ibles

du g'-'nn; synolo. Ibid. — 4) Fernandcz, Äug. M.,

Notes and reraarks on the hirth of a double foetus

somewhat r>j!<(imbking tbe äiamese twins. Amer. Joarn.

Jan. (Todtgi borene Sterno gastropagen.) — 5) Lewin-
Bohn, Leo, Kin Fall von Doppelniaegeburt Thoraeo*
pagiu tetrabraebiu. Dinert. Berlin. (Verf. beaebreibt

eine DoppelaiiWieburt , bestehend aas 2 todten Uäd-
oben, welobe an Brust und Leib mit einander verwachsen

sind. Ober- und unterhalb der Verwachsung, die vom
oberen Rimdo de^ Sternum bi^ tu dem gemeinsamen
Nabel herabreicht, ist jedes Kind vollkommen selbnt-

Stiadig und normal gebildet Der anatomisobe befaod
etfiebt ein grosses gemeinsames Uers, daa am d«a
rechten ond Unken lienan der beiden Kinder laBannaD*
geflossen ist. Ans dem reobtan, eiokamnieiigen Henen
entspringt nur die Aorta; aus dem linken sweikam me-
ngen Herzen entspringen 2 Aorten, welche durch einen

kurzen dünnen C anal mit einander commuuiciren. Das

Veoenaystem für beide Kiu der gebort dem linken Her-

aan an* Lungen und Luftwege sind deutlicb getrennt;

Nagen und Duodenam aind doppelt. Di« einteile Lieber

ist wie ein Bneh nuannengeklappt, sodaaa daa fordere

Blatt den vorderen
, das hintere den hinteren Pauch-

decken anliegt; an der Iniifnllächc des vorderen Hlattes

befinden sich Hilus, in nclche die betr. Leber^^ofii-ssc

einm&ndcn. Die (ial'enbl.\:>e fehlt. Müi und l'ancreas

sind doppelt; thei so sind die Harn- und Geschlechts-

organe Tardoppell und regeUnäaaig gebaat.) — 6} Pbi-
aalizi C, Centxibntion i la Patbologi« de l'Eaibiyon

bnotain. Journal de ranatomie. No. 3. T. XXVI.
(Verkflmmcrtcr kleiner Kmbryc aus der G. Schwanger-
schaftswoche.) -~ 7) Sond6n, Zwei mit einander 2U-

s&mmeu ^ti«a«:hijeue Leibesfrüchte. Hygica ^orbandl.
219. (Weibliche Doppelmissbildung, vom Ende dee
8. Monats, zusammengewachsen von der Höbe der ge-

meinsamen Nabelschnur bis zu den Soblfisselbeineo.

Tod gleiob naob der Oebart} die eine naobte schwache
Itcspirationmnuobe. IMe Frau hatte ausserdem vorher

noch ein drittes Kind mit i^olirten Eihäuten, Nabel-
Strang und HIacenta geboren.) — 8j /.ander. R..

Ueber fuiiCtiuni-lly und genetische Bez:ehungen der

Kebanniere zu anderen Organeo, apeoiell sum tircasbirn.

Ziag]er*e Baitr. Bd. TU. S. 441.

Dia von den Dabiarra a( Datillaal (9) ba>

sobriebene Missbildung gehört zu der Classe derSynoti.

Dieselbe wurde rechtzeitig nboron ond lobto noob
einige Stunden post partum. Sie beatobt ans awei an
Kopf und Rumpf bis unterhalb des Nab.ts mit ein-

ander verwa<;h»enen Kindern minii liehen (leschlecht»',

unfetlialSi ;!(t Vt i w.iehsuri|C buttjii die K nder nichts

Abnormes. Das Gesiebt lässt keinerlei Zweitbeitaog

erkennen, dar Kopf iat aehr valaaiiiiSi. An darfltnlei»

Seite sieht man in dar Medianlinie, etwa im unteren
Drittel, zwei wohlausgebildcte Ohrmuscheln m't ihrpm

vorderen Rinde zusammenstosien und so eiuen gemein-

samen äusseren Gehörgang bilden. Der aoatomi»>che

Befund läsist au den Gesiohtskoocbeu keine scharfe

Zweitbeilung erkennen, welche jedoch an der Baais

oranii dantlieh berrortritt. Die Hals- «od Broatorgana
sind nit Anroabme des Oesophagus doppelt. Dar
Magen bildet einen langen Sack und ist dreitbeilig.

Die Vcrt. stellen ihn als entweder aus 3 arsprAngliob

getrennt angelegten Organen zusammengesetst oder als

durch Tbeiluug eines ursprünglich einheitlichen Or-

ganes hervorgegangen hin In der Höhe des oberen

J^onnm tbeilt aiob der Verdannngitnataa und 1>estdit

für Jedei Kind giMndait, abeaao aind atia Idnan
verdoppelt.

Den Mecbanistnos der Doppelmissbildoog fähren

die Veilasser auf Tbeilung einer einzigen embryonalen

Anlaffa uifiak.

Der Abhandlung von Zander (8) liegt nicht nur

ein eingehendes Stadium der älteren Literatorangaban

über Verkleinerung der Nebennieren bat

Missbildangen, sondern eine groMa Menge eigener

Beobachtungen über Missbildangen rerscbiedener Art

zu Qrande. Es bat sich dabei gezeigt, dasa die Vor-

klainamnf dar Nabanniaran niobt bei jadar Varkam-

morung des Qrossbirns oder anderer Theile des Cen-

tral nervaaayatama forkommt, sondern daas sie in Ab»

hüngigbait atabt fon ainar VerkfiBmarang der fardaaati

Partien der Qrosshirnhemispbären. Wann tv ainar

Zeit, wo die Nebennieren noch nicht ausgewacbsen

sind, Eotwicklungastörungeu in den Stirnlappen ein-

tretan, ao bleiban dia Kabanniaiaa in ibita Waobt-

thum zurück. Der Qrand dlaiM VatbnltaM Ist naob

nicht tu überseben.

II. Itifiiilik

1) Beneke, Zwei Falle von multiplen Hirnhernien.

Virchow's Archiv, bd. 119. H. 1. S. 6a (Verf. be>

tohreibt zwei Fälle von Hiniberoian. In aiateraa Falla

bandelte es sich na einen graiaen Tnaior In dar nobten
Farietalgegend , im anderen um einen aolohen im lY.

Ventrikel Krsterer Tumor gehört microscopisch in

die Clasae der Gliome, letzterer in die der Papillome;

in beiden Fällen siebt Verf. die Hernien als Pacchioni'-

.sche Granulationen an, deren Räume mit Himtrümmero
anstatt mit Cerebrospinalflüssigkeit gefüllt waren und
fahrt ihre Entatehong auf Vermehrung dea Bimdmaka
inrBok.) — 9) Coats, Joseph, An Aneneanbalaua
Foetus with open Spina BiGda Glasg. Journal. May.
(Fall von Granicschi-ti» mit liachischi^is ) — 3) Frarke,
F., KiemenKans-icyste. Virch. Ärch. Bd 121 :^ 156.

(Genaue histologische Beechreibttog einer büboerei-

gNiMA KiBanagangiiayita, «ahnnbainliah dam drittai
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Kiemenguge entspreobend.) — 4) Qtttm, B., Torti-

Mlit «t innitrie da la (im «t dn «im». Montpellier

»MiMl. f. üir. T. XT. No. lH. — 5) GoAiiiot, M.,

Foetüs anencephale. Brides amniotiquf^s multiples ad

h^rentes ä la face; difformitöi qai od resultent. Bull,

de l'Acad. No. 16. — 6) Israel, 0., Angeborene

Spalten de» Öbrläpp«bens. Vircb. Arcb. Bd. 119. S.Ul.
— t) Kostaneoki, K. t. ond v. Mieleoki, Die an-

ß'mn KieoMBflstelB dai Mvoaeben. Ihm iaatoniaebe
«niang aad ikr VeiUKnisi la tanraiidteD biMCliIo*

genen Miisbildungen. Ebenda». Bd. 120. S. 885.

Ed 121. S. 55. — 8) Landow, M., Ueber einen

seltenen Fall von Missbildurg der Nase nebst einigen

Bemerkangen iib«r die s^itlicbeo Naseuspalten. Zeitsebr.

für klin. Cbir. Bd. SO. S. 544. (An Stelle der linken

Nasenbälfte «in RSatel von I '/ om L&nge, '/« Breite,

rings mit Haut liedeekt, twiaeben inneren Aagenvinktt
und NasenwQfzel aafeitsend. Colobom des linkeo an-

teren Aagenlides. Die Missbildang ist nacb L. ent-

standen durch Ausbl ib' II 1er Vereinigung zwischen

seitliehem N^sen- und Im kern Oherkieftrfortsalz Nach
operativer Kntfcrnung des Rüs&els behielt der jetzt 4j.

Knabe nur eine rechte Nasenbälfte.) — 9) Leupold,
W., üeber die Entstehung der oongenitalen Hernien

aa nerrSten Aseagebilde in Anaobluas an eiaao Ifall

eigner Beobaobtung. Ditaert Wünborg. 18M. (Rt

hindelt sich um ein Kind weiblioben Geschlechts, wel-

ches in der Gegend des Hinterhauptes S prall gi.spat.nte

TaiDoreo, r d r Leudenwirbelgegend e.nen ebensolchen

seigt. Im Verlaafe eines batben Jahres vergrüsserten

sich zwei der Tunioren, gleichseitig wurde das Kind

aobwiober. Die Diagnose atallt Torf, auf Bydro-Manin-
goeele ooefpitalis. «wei Booepbalooelon an gteieher Stell«

rri; -^.N'-ir -Cirer Miorociphalie und Spina bifida dorso-

lumbalu mit Parese der Beine and Incontinentia faeciura

et urinae.) — 10) Meyer, K v., Ueber eine basale

Hirnbcmie in der (regend der Lamtna cribrosa. Vircb.

Archiv. Bd. 120. H. 2. — II) Paget, S.. Oocipital

EaoMlialooela, witb olaft Palate and Talipea Caloaneoa.
— li) Ponnall, W. W. A., Paaadooopnaloid Infent

Phil. Reporter. .Tan (Be-ichreibung eines Falles von

Anencephalus.) — 13) J'iicque, A. F., Note sor

l'h^rMit^ du bec-de-liivre. Progrii m6d p. 294.

(Verf. berichtet, dasa in einer Familie Lippenspalten

boi verscbiedenen Personen vorkamen, daas aber bei

cinom Bbe^r nur die Bltarn nicht aber doren Kinder

it dar ifubildung bebaftet «aren.) — 14) Reiobolf.
M., üeber fötale Hjrdroeepbalie. Dissert Hall«. —
15) Rabinaki. H., Zur Lehre von den angeboranan

Cyaten des unteren i i des mit Microphtbalmus

(Colobomcysten). Dissert. Königsberg (Kall von Co-

lobomejste bei einem Kind«*, im Anscbluss daran bc-

Bobreibt Verf. die verschiedenen Stadien drr Kntwick-

Inog aolcber CTstcn ; dieselbe beginnt als einfache Aus-

boobtonf dar Sdarii dabin kfinnen sich Theii« d«r

Ratioa fort^aen. Die Anabiiebtong vcrgrö^sert aioh

allmälig zu einer Cjste, welche zunächst noch durch

einen engen Hals mit dem Baibus lasammenhängt,

dann wird dieser sunäobst noch offi n H a'^ allmälig

solid and bildet einen 6brösen Strang zwischen Cyste

und Bulbus, endlich schwindet dieser, sodass die Cyste

isolirt neben den Aogapfel liagt Der letatei« bleibt

dabei Jedann] trarUlBnart, entiradar als Hieivpbibal-

mos oder als Anophthalmus.) — Iß) Sperling, M.,

Ein Fall von beiderseitigem Hirnbruch an den inneren

Augenwinkeln bei einem Neugeborenen nebst Bemer-

konpen über die an dieser Stelle vorkommenden ange-

b mi- u Bildungsfehler. Diss. Königsberg. 1889. —
17} TargoU»J.H., Foetaloretinian. Patb.Tr. Vol.2U.
— 18) Wollenberg, B., Bn Fall tob Hydreneepba-
locele posterior mit Spina bifida und cystiscber Dege-

neration beider Nieren. Dissert. Königsberg. 1889.

(Ausgetragene, todt geborene Frucht, welche ausser

linkaaoitigem Klompfosa and Klompbaod, reobtaseiligem

Pes valgus eine Hydrenoepboloeele posterior mit Spina
bifida und cystischer Degeneration beider Nieren zeigte.)

Aaf die umfangreiche Arbeit 7on Kostaoeoki
and Mialaeki (6) kann hier nnr knn hiagewiesMi

werden; sie liefern eine systematische Untersuchung

und ZosammeustelluDg dar angeboranan Kiemen*
fisteln das Hansohen, derea VerbKltniaa u branobio-

genan Gasohwülstan, Haataosirfiohsen am HaUe, Obr-

fiateln, Qasiohtafistaln.

Israel ff») beschreibt mehrere Fälle von Spalt-
bildung im Ohrläppchen. Dia Spalten hatten alle

ihren Sita Im Qobiet des Salons intertragioas; sie

waren bei Asoendenten der betr. Personen nieht BOeh-

veisbar, sollen aber erblich vorkommen.

Bin 22 jähriger Mann wird von (ireffi^ (4) be-

schrieben, dr-r mit linksseitigem Torticol Iis behaftet

ist. Die ganze linke üesichtshälfte ist in der Ent-
wickelung ztirückgeblit^ben , sodass die Mitte der Stirn

mit dem Varlauf der Nase und Kinnspitze eine naob
rechts convexo Linie ergiebt. Das Sternom, wie die
Wirbelsäule

, aeij{t eine 8-förmige Krüamong. Das
Koke SeblQmelbein ist im Vergleich mit dem rechten
verkleinert. G. erklärt diese Erscheinung durch eine
Rf-traction des Sfernocleido-roasloVdeus zu einer Zeit,

wo die OssiQcafion noch nicht vi>l!endöt ist. Durch
den Zug der kranken Sett« am ?t<^. mastoideus und
die Bemühungen, den Ropf wieder grade zu stellen,

wird von der Sohädelbarä ein Druek auf die Qbar-
liegenden Rnoebentbeile anageubt, und diese biordoreh
in dtr Kntwicklung beeinfusst Die Missbildung wird
desto stärker werden, je jijnger das Individoum zur
Zeit der Muskelrrtraction war. G. .schlägt schleunige

TenotomittdesSterno-cleido mast. vor, bevor dieVerknöolM*
rang dar Deforaitlt aingetralen ist

Der Fall, den v. Hey er (10) niittbeilt, betrifft ein

8 Tage altes Mädchen, bei dem eine haselnns<igrosse,

weich elastische Geschwulst aus dem linken Nasen-
loch hervortrat. Die Geschwulst wurde operirt durch
Abtragung und entleerte einen eiterähnliohen Schleim.
Bei der Seotion erwies sich der Tumor als Eneepba«
locele, die vom linken Stirnlappen ihren Uraprong
oabm, durob einen seitlichen Spalt der Lamina erUwoea
trat, ond ai^ ata federkfeldicker Strang in die Nasen-
hPhle senkte, während ein zweiter Zapfen nach hinten

zum harten Gaumen gezogen war. v. Meyer scbliesst

sich in der Aetiologie solcher Gehirnbriiche der Theorie
Horian's an, der sie duich Verwachsungen des häutigen
Primurdialsohädels mit dem Amnion entstehen lässt.

Je frühiaitiger aieb diese Verwachsuogon 15aan, desto
weniger wird eine gloidiseitige Spaltbildang im Be>
reiche dos Schälelskelets bedingt sein.

Sperling (Ifi) beschreibt einen Fall von Ilydr-

encopbalocela, deren Aasgangspunkt er in bydro-

pi8ob«r Botartong der SeiieDventrlkel snobt. Di«

Saltenbeit des Vorkommens von Ilirnbrüchen an Jen

forderen Partien das Kopfaa g^enüber den an der

ffintenralte orkonnanden eiUlrt er dadoreh, dan
bei der vomübergeneigten Lage des Kopfes des Em>
bryo die hinteren Abschcitte der Ilirnventrikol eher zu

gröaaeren Fiüssigkeitsansammlungen disponirt sind,

als dio vorderen, fo doren Umgebang a»D sioh das

Qeweba im Zustand« dner etwas stirkena Compres*

aion denken moss.

[Feigel, L., Beiträge zar Casuistik der Poren*
oephalia. Praeglad lekaiaki. No. 1, S, 8, 4.
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V«rr. tlMÜI Hurnm Flll« tob Pftrenoephali»

mit. Dieselbe \:fLnn CR^w(>^?r i!s inirt'^^ren oder er-

worben Torkommen. Io den eogeboreDeo Fellen

nMhto der Verf., lovie for ibm Knndrst die Be-

merkung, dass die oortioalen GehimgaDgiien bis io

die Tiefe der daroh Verlust an Hirnsabstant entstan-

denen Höhle sich erstrecken und ihre Wendungen

UldeD. Die nächste Schiebt bildet die wetob«, an Qe-

fhr^'^an reiche Hirnhaut, welche in Fallen, wo solch'

eiue Höhle mil den Hiroveiitrikelo im engen Zasemmen-

b«nge etebt, gleieb bei Beginn d«e Bpendya» endet.

Hingegen findet man in Fällon erworbener Porence-

pbelie die oorticalen Gentren ioh&r( &bgegreost 70d

den HöhlenwMdnngen, die dnrob dte welase Himsob-

stanz und eine bindegewebige, an die weiche Hirnhaut

erinnernde Membran gebildet werden. Was die Ent-

stehung dieser Hirnsubstanzverluste anbelangt, so er-

lebelni es sweiMbnfk, ob dl« toUerbafte Hinheinbil-

dnng die Ursache ist; ^hpr ist man berechtigt, nach

Lallemand, Cruveilbier, Brodowski o. A. die

im iotrnnteiinea Leben beetaadene Bncephaliti« als

solche tu erklären. Nach Kundrat geräth die Hirn-

substanz noch während des intrauterinen Lebens io

oolliquative Necrose, und zwar durch Behinderung

des normalen Blutkreislaufes; die Qefässe sind aber

nie gänzlicb für Blut undurchgängig mit Ausnahme

der Beealgefässe. Nachdem die schlecht ernährte Hirn-

snbftau in Neense Terailt, bildet sieb eine Art fon

Brweichungscysle, die von der weichen Hirnliaut iiber-

togen ist. Die Hirnhaut unterliegt nicht der Necrose,

da sie viderstandsfibiger gegen Bnibrungsaiuruageu

bt. Die Tsm Terf. beetMabtetan FiUe sind felgeods:

1. Therese G., 44 Jahre alt, die wegen Quintus-

neoralgie, FaciaJisIähmnng, Otitis media und Meoingitis

im Spital sich befand, seigte auf dem Sectionstischc

aoaser den klinisob naohgewieaenea VMioderoogen,
einen DeÜBet in der Gegend des Qjtm eeotralis ant.

nad poeter. der rechten Hemispb&re ron der OrSsse

eisee Apfels. Die graue Substanz endete scharf an der

Grenze des Dcfectes. Ks war also eine erworbene Foren-

oephalie, wo die Uühlc nicht mit den HirnVentrikeln

im Zusammenhange stand.

9, Natalie R, 10 Jahre alt, an flbrinSaer Lnngen<
entsUndnog gestorben, zeigt in der linlmn Hinbeni-
phäre an der Stelle des Gynis centralis posterior eine

Aash5hlang, die mit liem linkfn Ventrikel in Verbin-

dung steht und von grauer Substanz gänzlich über-

aogeo ist, ««igt also einen Fall von congenitaler Poren-

eepbalie.

?' t>ie Obduction des C , der von Geburt an Crctin

war uiid Contractu/cu der Handgelenke und des rech-

ten Kllenbogengelenkes hatte, zeigte eine congenitale

Poreneephaiie des ganaen miUleren Tbeiles der linken

Groeshirnoherfläcbe, die mit dem linlMB Tentribel in

Verbiodong stuid.

4. Im vierten Falle hni man bei einem 10 Hi-

notee nach der Geburt gestorbenen Kinde Tollkonmenes
Fehlen der beiden Hemisphären, an deren Stelle sich

eine seröse Flüssigkeit befand. An der Schiidelbasis

iah man nur die Streifenhßgel , die Pleiens chori idci.

die flöriier der Feitf-nventrike I, die Bahnen der (ie-

ruchsnerren und das Kleinhirn. Unter dem Mioroscopo

zeigt die Hirnsubstanz DetritasmesSSB and grosee

KJumaen «inss mtben farbatoflSss.

ft. Im fBnllen fUls, der «in Kind, das M Stunden
nash der Gebnt starbt bstn^ kennte man da« TOUlfe

Anencephalie diagnosticiren. Der ganze Scbädelraum
stellte eine Hlasd dar, die mit seröser Flüssigkeit aus-

gefüllt, aa der Basis aar das Kleinhirn und dae ver-

üagerte Matk aeigleu VadMt (Kaban)J

Kampf und ExtremitAten.

1) KarwcU, Richard. .\ Cyst of doobtfol Nature
Reaiüved from Che itroiti l^^ a Woman. l\ith Trans,

(b. entfernte aus der rechten Leistengegend einer Frau
eine Cyste, deren Wand mit normalem Epithel bekleidet

aar and mit strohgelbem Inhalt, welcher erstanrte» aa-
gefiSIU war. Diese Cyste hatte ihren Anftuig geaeamett
in einer Geschwulst, welche sich nach Ueberaostrengiing
der Patientin im Laufen zagle. Patientin klagte (Iber

Schmerzen im recbten Oberschenkel; keine Darm*
KcbliQgen im Sacke gefunden. B. meint, diese Cyste
wäre ein alter, leerer Hemialsaek.) — 2) Benario.J.,
Ueber einen Fall T«n angeborenem Jfaagel des Moteolas
pectoralia maj. and min. mit Flngbintbildang und
Scbwimmhautbildung. Berlin. Wocbensohr. No. 10.

(Verf. beschreibt einen jungen Mann, welchem rechter*

seitä der Muse, pector. maj, und min. vollütäodig fehlen;

der rechte Oberarm i&t m seiuem oberen Drittel mem-
braiios, flughautartig, mit dem Thorax rerhunden; an

der rechten Band ein typisches Bild von Syndactylie;

ausserdem haben der 2.-5. Finger nur je i Phalangen.)
— 3) Brown, William, Gase of Gastro-schisis. Brit,

Joorn. Jan. 4. (B. beschreibt einen Fall, in weleben
bei einem Kinde die Leber und ein Theil des Dünn-
darmes durch die NaheliifTnung hinduroh ragten. UQ'
tere Bauchwand nur aus seröser Membran bestehend.

Ais ein Nebenbefund waren in beiden ^cbamleist^n

tine sehr kleiner Penis ohne Urethra oder Scrotum

forbanden. Aoob andurobgAagig^ — 4) Cbiari,
Baebieohisis eireumseripta mit einer dnreb starke Ab*
kniokung des offen gebliebenen Uedullarrohres gebildeten

tumoranigen Protuberanz. Prag. Woohenschr. 17. Dec.

No.51. — 5) Coats, A caso of fissure of the abdomen,
vctöpia of ibe viscera, and eitroversion of the bladder.

Glasg. Journ. p. 306. (Fünf Zoll lange Bauehspalte

vom Nabel bis sur Symphyse reiehend} der Darm ond
eb StSek der Leber lagen ausseriulb der BanebbSble
in einem dünnen Sack \m Uiiteren Knde der Spalte

lag die Hinterwand der Blase mit den Urelereu frei

zu Ta^'e; an der Symphyse bestand Defect der Scham-
bcinäste Nieren, Milz und Magen m normaler Lage.

7 monatlicher weiblieber Fötus, von gesunden Eltern

stammend t Tod wenige Minuteo naeb der Gebort) —
O Damonrette, A., Yiee de evnformation de lamain
droite. Arch. g<n6r. Decbr. (Genaue Beschreibung
Ciiicr Dopputbildung des Daumens der rechten Hand
bei einem SOjährigen Manne und Uebersicht über
d Paratlel-Fäilo aus der Lttetatur) —

- 7) Dudd, L, A.,

Spina bifida with absenoe of sac. Path. Trans. (An-

8
«blich intrauterin geplatzier Sack) — 8) Esoh, H,
feber angeberene Defecte der Bitremitäten. Disser-

tation. Krlangen. (An der rechten fluid fehlen der

2. und 3. Finger. An beiden Füssen sihd nur die

grcsse und kleine Zehe vorhanden.) — 9) Frcntzel, 0.,

Untersuchung eines Kindes mit 6 Fingern an beiden

O&nden und Fä-iM n. Virchow's Archiv. Bd. 119. D. 3.

— 10) Geissendörfer, W., Zur Caeuistik des con-

genitalen Radiusdefectes. Dissertat. Mfinohen. (Fall

von doppelseitigem tetalem Badinsdeftet» «nsgaiaiebnet
gegenüber den frOber besdiriebenen Fällen doreb das
Voibandenscin ron 5 wohlgebildeten Fingern, von sÄmmt-
licheu untereinander nicht Terwaohsenen Handwurzel-
knochen sowie durch einen das Handgelenk in 2 Theile

trennenden Meniscus auf beiden Seiten.) — 11) La>
benfle et R6gnier (Bordeaux), Anatomie d'un foetiu

symlUen et oonsiddiations eatiqaes aar la Syrntlia.

Ann« de 1a aoa. de Oaad. Aiitteilaia. ^aebeiaigeB
gssehieliliisbsB B«m«rfcin|«B 8bw flIrmsMHt nad daran
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Eintheilnng bcsohniben die Verf. eiaen FSto«, deueo
Femor* bia zu den Knien vervaobaen sind; Unter-

MlMDltel nnd Fasse sind TollstSadig getrennt. Es

teadelt lish nieht ao eine Verselintelzang der Knoohra,
MMideni vfelnebr der Weiehtbeile beider Obersebeok«!.

Der innere Befund ergiebt, dass die Nieren, kleine

ovoide Körper, Urethcrcn nicht erkennen lassen, ebenso

fehlt die Harnblase. Der Mastdarm endigt blind und

ist dareh straiTe MuskelsQge ron der äusseren Haut
getrennt. Di« Yersobiebung der Btckenknocben roa
feobta aaob liakai welobe kaa«orli«b oiebt «o betvot»

tritt, bembt naeb Ansiebt der Terfasser tbeib aaf
Moakelzu^':. thf "''. -luf abnormen ^rucl;ver^"lt{ni^!sr!n in

otero.) — 12; M ua. Km Kall von augeborunfm Man|;el

des 6. Fingers und Uittelhandkncichen.s der rechten

liand. Virchow'i* Archiv. Bd. 121. ü. -1. S. 836.
— 13) Polawski, A., U' l>er <-n\v Drf'PtmissbilduBg

einiger Ahppen and Muakelo als Ursaebe eiaer Kltenaa
Abnerniult in Bao dea Tborat. (Fisiara tlwnMrie la-

•rTsli5 ) Kbendas. Bd 121 S. 59S. (Defeot einiger

Muiikuln und einiger Theile der 2.-5. Rippe ohne
Functionstörung der Lunge, bei einem 36 j. Manne )

—
14) Uedard, F., De Thypertrofbie coogenitäle partit^lle.

Archiv gin^ral. T. 165. (R. beschreibt 2 Fälle von

«ongeniUler Ujpertrophie einer der beiden uateren

BitfenitSteo. ix fand, dam ia dem bypertropbiieben

Oiiede die Temperatur gegenSber dem gesund.-n um
9—4* erbebt war. Durch fottgcsetste Einwickeluog
mit einer elastischen Binde sah R di-- Hypertrophie

bedeutend zurückgL-hen und die Temperatur sinken.) —
15) Redard, P., Silloiis cong6nitaui du tiers in (erieur

de l'arent'bras droit et du medius, de lannulaire du
petit doigt de la roain droite Bctrodactylie. Pied-bot

TarusiqaiB da pi«d dcoit. Gas«tte hebdon« He. 33.

(Congenitale eireuRre Fureben an den genanoten Stellen

bei einem Mädchen von 14 Monaten, welche R für

Folgen einer intrauterin entitandenen Seierodermie

bält; sie sind (heils flach, thcils tit-f; der rechte Zeige-

finger hing l>ei der Gebort nur noch an einem düunen
Stiele, der abgebundeo wurde; der r. Mittelfinger be-

atebt aoa einer raadUebcn HaaM. HInneia aof eiaen

Mher veo K. terSUbBtliobtea analogen Fall; beide

Fälle sind S'hr 1 hrreich in Bezug auf das Zustande.

kommCD int/.iati r.ner Spontanamputationen ) — 16)

Scbaeffer, Oscar. Ueber Schwauzbildungen beim

Menschen. Münch. Woobunscbr. No. 31. — 11) Sklo-
dowski. J , Ueber einen Fall Ton aageborenem reobti»

aeitigen Mangel der M. pcctoralie B^jor and niner mit

gleiobaeitifeB Hiasbildungen der reehtea Hand. Tireb.

Arohir. Bd. 121. S. GOO (Sohwimmbautbildung der

r. Haod.) — 18) S tad t m ü II e r , N., Ueber einen seltenen

Fall von symmetrischer Syndaclyl.e dir Miitilhand.

Dissert. MiJQcheD. läB9. (Dm Syndactylie befiteht

darin, daas beiderseitig Melacarpus IV und V mit ein-

ander vecaebuMlien »indj die beiden kleinen Finger

atebea atark lAdoeirt, 3. and 4. Finger beiderseitig

stark flectirt, zwisshen 4. und 5. Finger beider Bände
eine geringgradige Scbwimmhautbildung.) — 19) Var-
eot, M. G . Un ca.s d'h6mimilie, note commoniqaöe a

la 8ooi6t4 d'anthropologie. Gazette midical de Pvis.

No. 18. (V. baa^reibt «ina StoaiiBelbiliaBf am linkm
Yorderana.)

Chiarl (4) giebt die Beschreibung einer Spalt-

bfldBBg ia der bfataraD Wand der WirbelalBl«

mit Bildung einer lutnorartigen Protubcranz, welche

aicb gaoz im Sinne ron r. Kecklioghaasen als

8pb» biilda darstellt. Das Besonder» dieses Pbllea

liegt nach der Meinung des Verf.'s darin, da^s die

tnmorartige Protubersnz in der Wirbelspalle durch

eine Abknickung des oUsd gebliebenen MedoUarrohres

badingt war, sb« einer Spina bflldB sich fand, welche

ttm als HjfaloMla baiskliDSB nass. DIssa Unnts

abar aw sa stttsUBdan saiB« dass dar «Hsn fabUabans
Th.-il des Medallarrrhrn"! wegen za grosser Länge

gegenäber dem betreffenden Abaobnitt der Wirbelsiula

bat Pix«tt«n das Rdeksamarlss darüber und daranter

sich abgeknickt hätte, and so zum Vorragen gekommen
gekommen wäre. Nun zeigte aber die Wirbelsäule

der beireffenden Kindsleiche normale Dimensionen.

Verf. gianbt dssbalb, dass die jetzt vorliegende Myela*

Gele erst ein secnndärer Zustand sei, dass vorher eine

Hjrelo-Meningooele vorhanden gewesen wäre, welobe

aar VanrlHbnBf de« Rftokennarks gefShrt bitte, dann

nach Abduss des Fhii'Iutns im subarochnoidealen

Baume durch Beratung de« Sackes eoilabirte und nun

erst darehAbteiahaBg deszosanimenslnkenden Rfieken-

markes die Myalaoeleformirte. Auch die microscopiscba

rntcrsuchana; sprach für ein derartige? Zustimdekom-

men, indem die an der ventralen Seite der Zona me*

dallo vasoaloaa austrataodaB Marren vialfadi gewon-

den wnren, also einst einen grösseron Raum dnrch-

xogen haben muaston um zur Durcblrittsstelle durch

dia PasbijDSBinz su gelangen.

Frlntaal (9) beaohraibt ein todtes naBgabaraaaa

Kind männlichen Geschlechts rai; jederseits einem

überzähligen Finger bezw. 2eben. in allen Fällen

fand sieb daa übenftbliga Olied an dar Auaseaaelta.

An den Händen hatten die überzähligen Finger eine

constante Stellung gegen die V. Finger und dazuge-

hörigen Metaoarpalknochen. An den Füssen war die

Verbindung lockerer. Die Muskeln und Sehnen waren

nicht vermehrt, dagegen liessSB sich äbarx&bUge Ner-

ven nachweisen.

Auf ainaai Lingssebnitt faadaa sich bb aiteB vier

Gliedern als Gründl atrp derselben je zwei phalangen-

artige Gebilde aus i£norpel. Zwischen beiden ein Qe-,

lenk. Die V. Zsben babsn aasb nnr svsi mit KDaeban-

kernen versehene PhalangSI», S«as( sind dl» übrigaB

Skelettheile normal.

Scbaeffer (16) bescbreibt ein Präparat, bei welchem
roa einer Grabe an unteren Ende des Sacrums ana
ein 4 em langes weicbea Gebilde entspringt, welcbes

mehrere Rinsehnürungen besitzt und am anteree Ende
.herzförmig", zweizipfiig ausläuft. Keine Verbindung
dieses Anhanges mit dem Stiisshein gefunden.

Weiter in diesem Falle linden hieb nisch «Klump-
b&ndo', Defectc des li^dius, Daumens und Zeigefingers

sowie Verwachi.ungen der 3. uud 4. Finger bcideraeita.

Fibutas and Füaee feblen gaas. Aaal- und Penis»

offiSdea rsisdilosssB. Tastlkal aiobt desosndirt,

Haut.

1) Bonnet, Ueber angebori'iie Anomalien der

fiebaarung. WQrzbnrg. SiUgsber. 1881). No 9 —
1) Ohiari, H., Ueber Bypertrichosis d"s Menseben.

Prager WMbensehr. N«. dOy 41. — 3) Lindfors,
A. 0., Fall Ton Elepbantiasia congenita cystica (s. By-
drops anasarca gelatinosi). Zeitschr. f. GeburLsb u.

Uynäk. Bd. XVIII. S. 2jS. (Vf. beschreibt ein I\ind

mit sehr starker hydropischer Haut, welches todt ge-

boren wurde und von einer Mutter stammte, die an-

scheinend ebenfalls während der (iravuiiiät an Uyilropa

gelitten hatte. Am Hinterhanpt des Fötus (and stob

ataa Cyste, das Han beaasa aiaa einaite Kammer nnd
tiaa ganaiasaa» AtriafwtrtanlarKMIiaB^ Dar Banip
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best«! rntbielt einen offenen Spilt, welcher mit den
tinkm BnistfeUsMk sanamieDbiiig und die linke Tor-
bmn«r den Hemm «ntbielt)

Bonn et (I) demonstrirte einen Fall von allg«»

metner con;^i>ni!aIer Atriohie an dem CadAm «inM

9 Wocheo alt (jewordeneo Ziegenböokobeos.

Bei BetnudktiiDg mit btOMem Auga tnobefnl dli

gante Bant völlig haarlos, bei genauerer Besichtigung
finden sieh jedoch an einxelnen Stellen, namentlich an
der Bauchgegund, fra.m kurte Härchen, welche bei ge-

nauerer ÜQteraucbung sämmtlich ein Kehlen der Spitze

erkennen lassen, also sehr brüchig gewesen sein müssen.

An miorosoopisdien Schnitten dorcb die Haut erkennt

DM spiralige and durebeinander geknotete Aufknäue-

iBDg der Haare; manche haben die Epidermis dorcb-
broeben und ragen verbogen und gekräuselt über sie

hervor, andere sind gänzlich im Haarbalge verborgen.

Der firuni für diMe Knäaelbildung tindet sich in

einem Uiniierniss für den Durchbruch durch die Kpi-

dcrmts, indem deren Uomscbicht sieb um das Doppelte

und Dreifache verdickt, und zugleich mit verhornten

Zai^fen veit in die Hurbalgmfindaag bioaianiKbMd
«rwtea. Diese nbooime IHefc« der Epidermis biltTerf.

für den Ausdruek des Gesetzes, dass die EntwictelünK

des Haarkleides und die Dicke dtr Kpidermis in um-
gekehltem Verhältnisse la einander stehen und dass

beide, Uaar und Epidermis, vicariirend für einander

warn Sebotw dM X5cp«s «intnten.

(XrealstioQM>i|KMit.

1) Audry. Ch. et K. Lacroix, Sur un cas de

»alforraation du coeur. L3-(rn mid. No. 10. (2'/i

Tage altes Kind, dessen Uerz aus einem Ventrikel und
einem Uersohr besteht. Aorta und Pulmonalis ent-

springen aus dem nebten Ventrikel, grosses Loch im
8»ptam interventrieolare, MitnUdffnong fehlt, so dass

der linke Ventrikel ein kleiner Appendii des rechten

ilt Linke« Heraohr rudimentär, rechtes stark «at'

wickelt, in dJeees ergieesen sich die PulmonalveoMi.
Auf der Triouspidalis röthlicbe warzige Gebilde, die

Verf. für Kndocarditis hält. Die FÖtaltSne, vor der

Geburt auscultirt, waren unregelmüssig gewesen )
—

2) Dareste, U., Üuaiit^ normale et t^ratoiogique da

coeur. Progres midical. p. 476. — 3) Derselbe,
Moamltee reeberobae aar la moda da faraation daa
nonstiae ompbalo^balae et aar bi doalitt primlMra
du coeur dans les embryons de l'embrancbement dfi

Vert*br<j. Compt. rena Tora HO. No, 22. — 4)

Bbner, Carl, beitrat zur Kenntniss der .\cardie.

Dissert. München. (Verf. beschreibt vier Präparate

von Aoardiaci und scbliesst sich der Darlegung von

Breaa ain, daaa dia Batatebang der aag. Aeirdiaoi aof

aina StSrang der amlnyanaieo Anlage oder deren EttU
Wickelung zurückzuführen ist.) — .*)) (l ree n fi el d

,

W. S., A oase of malforraation of the heart with large

deficiency in the interauricular stptum patency oi the

foramen ovale, and stenosia ot the aortic oritice. Joura.

of anatomy. No. 3 — fi) Klipstcin, Zwei Fälle von

aoaganitalar fienmiasbildong. Archiv f. Kinderheilkd.

XI. H. 76. — 1) Fraiaa, H., Beiträge zur Lehre von

den angeborenen Hersanomalieen. Ziegler*s Beitr. Bd.
VII. S. 345. (Mehrere Fälle von Dcfecten in der

Kammerscheidewand und andere angeborene Anomalien
des Herzens.) — 8) Sandbop, Ein Fall von conpeni-

taler Deitrocardie ohne Situs viseerum traosversus der

übrigen Organe. Dissert Greifswald. (Rein klinische

l^obachtung.) — 9) Stadler, Otto, lieber eine seltene

Misabildung dea Hersena. Diiaart. WOnborg, und
Wünburg. Verbaadlangen. M. t. XXIT. Bd. Na. 4.

D(a AoiffibraiifaD foa Dfttaata (S) sind f»n fon«

duMatalar Badavtug fBr dM antiDdalH abmaat*

lieb daijanlgan Miaabildvagan daa Hartaaa, Wal-
ch e bei Do p p elb il d u n :i mit VersohtTjelzung TOD

Braat aod Bauch baobaobtet werden. D. fand näm-

lieb bai maobiadaiBaB Tbiarmiaabildongen ein doppel-

seitiges Harx ond bewies, dass die doppelte Anlaga

des Hertens zu einer fröhen Entwicklungsperiode nor-

mal ist. Schon früher ist von Pander die Bebaup-

iang aofgaatalU woideo, daaa das Han laprtBfHeb
aus 2 selbständigen Hälften znsairimpngesetzt ist.

D. hält die von Pander angegebene Begründang für

irrtbämlicb, hebt aber barrer, daaa «r aalbet ganz mn-

zweifelhafte Fälle von Herzverdoppalng gesehen bat,

da die beiden Herzen atiabhängig von einander pal-

sirlen und Blut ia die Gefasse übertrieben. Solche

Taideppalangaa aiad alae niobt ala Tkaonungen einaa

nrsprüngficb einfachen Organ" -innr^Ärn als das Stehen-

bleiben des ursprünglich doppelten Organs aaf ünar

aabr frdbea BatwieUangaatafa aafentMaaa.

S tadler (9) baoabraibl daa Hera ebm S Menala

alten Mädchens.

Abgesehen von den Details finden noh folgende
wesentliche Anomalien: Ursprung der rergrSaserten

Aorta und dar Terklainartea PolmoBalavtaiie ana da«
hypertrophlaeben und dilatirten rechten Yaotrtbat,

ferner ein Defect im hinteren Theil irr Kammp;r-
schcidewand, damit verburden ein Ustijm vcnL'Sum

commune, ein Defeet im Septuin atriorum mii er:dlich

Hanget des Ductus art«nosus Botalli. Bei der Beant-
wortung der Frage, ob diese Verhältnisse als tint>

wickeloogsbamnang oder als das Endreaaltat entsOod'
lieber Proeasaa ansaspredien aind, entaobeidet sieh

Verf für das erstere und verlegt die Zeit dar StBraOf
in die 6. Woche des Embryonallebeas.

Vaab aiaar aatbiyolaflaebaa Aasaioaadaiialiimg

über die Urani^'^fn -Ipr c n e r i t alen Herim ias

bildang und ihre gegenseitigen Basiabaagan be>

aebraibt Klfpatain (6) awal Fllle wdebar iBeoMlfaii.

Bei dem ersten, einem 7G Stunden alt gewordenen
Knabtiu, zeigt das nach vorn um seine Wurzel gedrehte

Herz den vollständigen Mangel einos Septum ventrieu-

loram aowie einaa Uabarung der Tnbakal das eiaea
Tentribels qaer in den andafeBi die Wand deskirseb*
grossen linken Ventrikels ist exoessiv verdickt, statt

der Mitralklappe ein rudimentäres Segment auf der

wenig seharf abgegrenzten AtrioventricuUrgrenie, ein

A'"rtenurt«pninK im linken Ventrikel besteht nicht
Vom rt rhtcn Ventrikel gebt ein sehr breites arterielles

Gefiss ab» welehaa 1 aas aberhalb ein sich ab Art.

pnlm. daratelleadea Qalisa abgiebt. Das genannte, aoa
dem rechten Ventrikel stammende grosse GefUss ist

der Ductus Bofalü, welcher die Function der fehlen-

den Aortenwur^rl i:::t r:iiini:it. Zweiter Fall ein in

der Mitte des 9 Monats geborener 2 Tage alt gewor-

dener Knabe, Höhle des linken Ventrikels kirsebkem.
gross, Mitralis nicht ausgebildet» Oetiam aortlaam (ablt.

Beim Aafiicbneidea des angaa Araoa aariae fadan aiab

aaob die Klappen des Ostiam aertiean, aatobalb
dieser Klappen ist das Ostiam Teiaebloasan. Poimo-
nalis ungewöhnlich weit. Der weite Ductus Rotalli

mündet in die Aorta Beide Abnormitäten sind nach
des Verf. 's .\nsicht aLs üeromungsbildnngen aafeufaaaaOt

nicht als die Prodacle entzündliobar Proeeasa.

Digesttonsorgane.

1) Rosenkranz, Km k'^ll von angeborener Steno-

aimog daa OBaodarau and Oiekdanna «ebat Dal^et
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einer Nien. Dissert. Königsberg. (Atresia ani; Atre-
tk des OmdeMn obertelb dar BiDafiodang de« Dool
^tod.; Defeet der rediten Niere, r Ureter, r. Nieren-
arterie, r. SamenbUse und einet Toiks des r Va3 de-

ferene; CorooeinnicatioQ zwisoben Rectum und 1. Samen
blase. Gestorben 36 Std. Qa«h der Operation — Anus
ptaetematuralis — 3*

, Tage alt) — 2) Sbattock,
Samael 6., Congenital Atre^ia ot Ibe Oeaopbagus. Patb.
fiansact. (Sb. fuid bei der Seetion einet Kiedee ite

Oeaopbagoi 8,5 en Ton der oberen LeryniSfftanng ein«
Verschlies3ung df^-^rlbrn Unter dieser Stelle folgte

em 2 cm langes ::>tuck, welches einer Schnur ahnUch
war. Darunter bekam der Oesophagus wieder seine

natüriiebe Wette und trat in den normalen Ha^en ein.)— 3) Talini, B., Di una viziatnra congenita ano-
rettale. QMiette medica lombarda. Mo. 8S. (Atreeia

aai bei einem fmoutlieben Xneben; ttett dee Anne
eine von rotben Falten umgebene Vertiefung, unmittel-

bar daneben recbts von der Rapbe ein kaum 2 cm
langer Spalt, in dessen Grunde man in einen Cacal
von 6 mm Dorobmesser gelangt. Hin in denselben
eiogefübrter Catbeter gelangt oben in das Rectum,
welcbes also hier dorcb eine anomale Oeffoung neben
dem Anus sich naeli aussen SAlrt; duroli dieselbe

flndet DeAeation statt, aber anter Schwierigkeiten.

An den Rarnvegen keine Anomalie bemerkbar. Ope-
rirt.) — 4) Voll, Adam, lieber eine seltene Miss-

bildung (Pehlen des Penis und des Afters, Commani-
cation »wi.^ehcn Hlwe und Hectum). D;ssF:rt Wür?.-

borg. 1889. (BescbreiboDg eines Fötus, in welchem
ginslidter Mangel einer Anal- und üretbralöifoung

«r. Hur ein kleiner Haotboatel diente alt Braata
einet Seratnnu, ein Ttatllrel in der liniten Leitten«

gegend fühlbar, der rechte .schon im nodetisaek. Nach
Lösung der Verbindung der Hla.se mit dem Mastdarm
kamen .Samenleiter und Samenbläscheii zum Vorschein.

Prostata fehlte. Während der Präparirang fand sieb

gegen die Symphyse ein kMiar Iftrper, welcher als

«in varliBmmertez Penis angesehen wurde. Später
«vrde dieiee dureh »eitere microscopitebe Ontai^

auobnngen l)estätigt.) — 5) Zumwinkol, Zur Ca-

snistik des Darmverschlusscs, hervorgebracht durch
I5inschnürung einer Dünndarm.sehlingc dun fi > i;;

Meokersohes Divertikel. Langenback's Arcb. Bd. 4U.

S. 841. — 6) Derselbe, Subcutane Dottf-rgangscyste

det Nabels. Ebendas. Bd. 40. S. 838. (Kirsobgrosse

tat dem geschlossenen Mabelring gelegene Oottergaogi)-

qrtte roa Oanndarmatraotar, einem Ijibr. Mädeben
opmatlT estfenl)

UiogeoitehippuRt.

1) Abel, Bad.f Ein Fall von Pseudohormaphrodi*
tiamna maaeoUnaa. Diaaert Qietfivaid. (Oer Fall

«nebeint in Yirebow'e Arobi? nnd aoU im niebaten

Bericht referirt werden.) — 2' nueniot, M. Dfgfnf-

resceno^ kyslique des reins chez un foetus hydropique

du terrae de hait mois. Ca.s gravc de dystocie. Bull,

de TAc^d. No. 16. (Cystiscbe Entartung beider Nie-

leo eines 8 monatliehen FStus, von solcher Grösse,

daM dadorob ein aobverea Gebartabinderaiaa eotataad.

Die etnaaloeB OjatMi warm Ibeilt aua HariMaoiUhMi,
theils aas Glomerolaskapsein (Rest der Gefässacblingen

an einzelnen Schnitten erkennbar) entstanden: alle

waren mit einem abgeplatteten Epithel au.sgekleidet

)

— 8) Ha ose mann, D., Polymastie. Verbandlungeu

d.' Berl. anthropol. Oes. Mai 1889. (Beschreibung und
Abbildung mehrerer Fälle von Polymastie, welche an-

aeheinend durch Verdoppelong der Drüsenanlage ent*

standen sind. An der DiaooMion betbeUigt aiob Bar*
teU, welcher weitere Fltte zn den frober von ibm
raitgetbeilt' II hir..' u'ügt.) — 4) Kru.se, Arthur, Ueber

eine einseitig gelagerte üofeiseamere mit partieller

HjdfMMpbrose. Diaaoft. OreiCswald. — 5) LSwen-
«sanekMMht «w iiMMsMa iMM». laM, Be.i.

tbal, SiegMed, Bin Fall von eTstlseber Rnreitemng
des WollTschen Ganges. Dissert. Würzbarg. — R)

Possi, M., De l'hermaphroditisme. üazette hebd ma-
daire. No. 30. p. 851. (Verf. unterscheidet: 1 ) P.-ieu lo.

hermaphroditismus partialis, welche die Gynandne, Frauen
mit Hypertrophie der Clitoris und Verwachsung dar
grossen Schamlippen und Androgynie umfasst Letstere
itigt eine geringe Bntwickelung des Penit, MoBorobia-
mva oder Kiyptmwbiamna ond eine Einsiebanc in der
Rapbe des Serätnmt, manohmal mit einem senr stark
ausgebildeten Frenulum vereint, lias sieh kammarS^
auf die Raphe fortsetit, die Labia minora vurlüiiacbend.

Die Brüste sind meist weiblich ^;eb:ldet. 2) Eigent-

licher Pseudubermapbroditismus. Ks handelt sich hier-

bei um männliche Individuen mit Hypospadia perineo*
aorotalit, Bntwiokalang einer Sebeide mit Ejmaa, mandi*
nal sind Uten» und Toben vorbanden, nebenbei be*
steht Krypt/irchismus. Der Pi-nis ist w. nig ausgebildet.
S) Sogenannter wahrer lliTmaphrodiliamus P. bestreitet

das Vorkommen von wahrem Hermapbr^füt ismus und
weist nach, das» ketner der bis jetzt in der Literatur

angeführten Fälle einen genügenden Beweis für daa
gleichzeitige Vorkommen von Ovarien und Hoden lie-

fert.) — 7) Räuber, Angeborener Mangel dm mSna-
Hoben Gliedes. Virchow's Arcb. Bd. GXXI. S. 601.

(Einmündung der HamrHhre in den Maatdarm ) — 8)
Schaeffer, 0., Biliungs-Anomalieen weiblieher Ge-
schlechtsorgane au.s dem fötalen Lebrr<salt-r mit be-

sonderer Herücksichligung der Kntwickelung dr .s Hymen.
Arcb. f. Gynäkologie. Bd. XXXVIl. Uett 2. — 9)

Selld6n, H., Eine eigentbümlicbe Missbildung. Eira.

S.

616. (Bndimentärer, epitjwdiaeber Penia; Fehlen
et Serotam ond der Analöffnnng; Deftet der Bant

an den zwei unteren Dritteln des Bauchen, statt deren

eine dücne, undurchsichtige, .«chroutziggulbgrau«;,

trockene und sähe Membran. In der Ueg o hypogastrica

rother fleischiger Wulst, an dej^^eti äpitie eine runde
Oeffnang; aas letzterer entleerten sieb auf Druck fäces-

ibniiobe Maaaen. L Daumen and 1. Hallu doppelt,

ktebaaohaawaMinlich. 6—7 Woehen bo frBb geborenea

Kind «ner mebr als 40jäbr. gesunden Matter.) —
10) Sbattock, Samael G., A Specimen of Incomplete
"Transverse" Hermaphroditism in the Femalo with a
Note on thö Male Hymen, l'ath. Transact. — 11) Va-
lenta, A., Kin Fall von gänzlichem Mangel der inne-

ren Genitalien mit einer kaum angedeuteten Voira bei

cntiprechcnd entwickelten Brustdrüsen. MeoMFabilien.

IX. fi. 4. ^ IS) Werner» J., Bin Beitr« ttriebre
TOD den BntirieketangaatSrongen der weiblieben Ge-
schlechtsorgane. Dtsoh. Wofhenschr. Ko 11. (30iähr.

Mädchen mit Fehlen der Brustdrüsen, D-fecten der

Schamlippen und anscheinend völligem Fehlen lies

Uterus, soweit die Untersuchung an der Lebüudöu eine

sichere Diagnose ermöglichte. Die Feraon war auch
geiatig sehr aor&okgeblieben.) — 13) Winter, Bin
Fall TOD FaeadolMnnapbrDditiamiiB. Zaittobr* f. 0«-

borlahSlA n. Oynlk. Bd. XTIIL & 859.

Löwenthal (5) berichtet einen Fall, in welchem
bei der Seetion in der Uteruswandung links
eine taubeneigrosse Geschwulst gefunden wurde.

Utema nnd Vagina wurden anaammen gehärtet und
inieb einen Sebiitt in eine vordere nnd Untere HUfta
g^ÜMUt

Anatstt eines einfachen üteros- and Sebeidenlamens

ond anstatt der erwarteten Geschwnlst ein dreifaches

Canalsystem, mit den einzelnen Cariiileu vullkummen

scharf von einander getrennt und keine Communicatii

n

nachweisbar. — Bs besteben zwei Uteri und znci

Scheiden, beide der Länge nach von einer Zwii>chen-

«and gatienat In der linken teitlioben (vorderen)

Uteraswand befindet sieb ein dritter Hoblraom
von dicker Musculatur eingeschlossen Dies-r Canal

beginnt im Fundus uteri in gleicher iiohe mit der

Uterasaeibeldemnd nnd rsiobt pamllal dar Uteraa*

n
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bfilite Iris lur Hittd d«r Seheid«. Br erweist tidi

ein cystiscb erweiterter Sftcic. Innere Wandung ssbr

glatt unii mioroscopisoh kftine Spur von Epithel aod
nur an einz< Iih ii St«-Uen findet iiflh eioe Anhia'oog
Ton feiDkörnigem Detritus.

Sebaeffer (8) untersuchte die QenitalieB

Amatlicher der MiincbenerPraaenklinik im Jahr« 1889

zugestellten weiblichen Föten und Todtgeborenen.

Unter 100 Präparaten fand er nur 33.3 pCt. normale.

S. fährt eas, dssa der Damm aus einem combinirten

Wachsthuni der inneren Organe und derjenigen Ein-

slüipuDg entsteht, die xur Cloakeobildaog führt. Der

Mastdarm wird damh die Ton aasaea homaieade ßio-

slälpang nach hinten gedrängt. Diese Einalülpun^

belheiiigl sich später weseoUieh ao der Bildung der

Vtil?a, was daraas hervorgeht, dass die kleioen Sohan-

lippen Talgdrüsen besitzen. Ein Präparat zeigt Rec-

tum und Müller'scbe Gänge in die gemeinsame Cloake

mündend, zwischen beiden liegt eine blindsackariige,

2 cm tief* Taaebe^ watoha S. fät die ectodermab Vüa-

stülpung erklär!, die die Müller'srhen GSnge verfehlt

bat. — Das Hymen wird im 5. Hooal als bilamellatos

angelegt und zwar so, dass die iDaere I<amella der

Vii^jina. din äussere der Vulvae! nsttilpung angehört.

S. beweist dieses dadurch, dass die Querfalten der

Scheide sich auf das innere Blatt des Hymen fort-

•etsan und hier Faltaa bttdeo, die beim Verwachsen

die von Bästelberj^er veröffentlichten Hymenal-

Cysten biiden. Durch hintere Ausbildung etoceloer

Qaer-> oder Schrtglatsten bilden sich die rersobie»

denen Formen wie Ffymen crenelatus, denticulatu?.

oarinatas n. s. w. Das äussere Blatt wird durch

Falten niid Leisten gebildet, die ans dem Saume
der Nymphen, dem Prenulum, der Clitoris, also jenseits

der HarnröbronÖffnuDg herzuleiten sind, die sicher ccto

dermalen Ursprungs sind. Das iiymen bil&nieliatus

almmt mit dem Atter der FSteo ab, die beiden Blitter

verwachsen S. fuhrt Fälle an, bei denen trotz fehlen-

der Vagina ein Ilymeo deutlich ausgebildet war.

Br erklärt die Entstebnnf dea Hymen darob das per-

pendiiMiIiire Aufeinanderwirken zweier Kräfte, die

durch das Cntgegenwacbsen der Vulva and Scheide

gegeben sind. Je mehr die eine oder andere über*

wiegt, desto höher aitat das Uymen oder fällt bei nur

einseitiger Wirkung ganz fort. Ferner beschreibt S.

die Missbildu&gen der Vagina, des Uterus und der

Adnexa oteri, welche bei seinen Pitparaten sich er*

gaben und führt sie anf ontwlclelungsgcscbiclitliche

Momente zurück. £r erwähnt hierbei einen Fall ron

Ptolapssa nteri inoonpletns bei einem mit Spina bifida

lumbalis behafteten Fötus. Bei stalistiscberZusammen-

Stellung der Lagererhältnisse des Uterus zum Mast-

darm fand er dies Verbällniss ?on Dexliopositio uteri

SO SinlatTOpositio von 88,8:37,8 pCt. bei 54 FaUen.

Sbattock (10) beschreibt einen Fötus, walahen

er wegen des Vorhandenseioa von Ovarien ala

weiblich bezeicbuete.

Die LaUa aajera waren gut entwickelt, die OUtoris
dagegen ron unnatürlicher Grösse und mit einem
Pra«pntiuiB clitoridis. Rectum und Anus normal. Auf
der nntMea Fliebo der Clitoris baland sieh eiaa

Fordie, welche nach einer kleinen OefToung im Peri-

neum — die der Urethra — IQbrte. 1 c« hinter

dieser Oeffnung war die Uretbra von einer normal ge>

bildeten PritsMu umgaben Dahinter die Blasi-. —
Es befand sich hinter der letiteren ein Uterus, voll-

ständig mit Tiibi'ti und Ovarien, wi'lche z.ihlreiche

Follikel euthalten. Vagina paasirte vom Uteruü aas

durch den unleren, hinteren Theil der f'rontaiU und
mAndate dnreb eine kleina Oeffnuog in die üiethca.

Ofarien eewie Prostata teigten mieraoeopiseh das typt*

sehe nr.rinab' Aiissehcn dieser Or^ant-.

Sb. meint weiter, dass nicht nur der Uteras,

aondam ancb die Vagiaa dnrob die Veficnla proatatiea

daigestellt werden. Er betrachtet die Oeffoong des

Hymen als die rcrenp^te unlere Mündung der Vajfins

und zwar dass diese die Commnnication der Vagina

mit dem OrogenitaUSinna andenteta.— Hieraaf ancbt«

er ein Analogon des Hyn ni- -i Manne an der Steüe.

an welcher die Vesicula prostatica in die Urethra

mündet.

Nachdem er die Urethra Prostatica eines Er-

wachsenen von vorne geöffnet halto und eine Sonde

eingeführt, machte er einen Schnitt im rechten Winkel

an der Aobse der Urethra angelegt und oberhalb des

Caput gallinaginis, wodurch er die Vesikel ölTnete Mit

einem Bougie wurde es jetzt möglich bis zur Urethra

an gdaagen, wo das Instrament abar anf efna

schmelo S^ialte l<am. welche dem Boü^ie das weitere

Eindringen unmöglich machte. — Diese Duplioatnr

sviieheo dar Dfathra und Hjman maacolinaB mit

Oeffnvag nimmt er alc Analogoa dea Hymao an.

Valenta(ll) basobreibt einen Fall von gina*

liebem Fehlen der inneren Gcnitä!i«n.

Hei einer SOjäbr Frau waren die äusseren Ge-
schli'cht.sthcilc nur rüri;mcntiir entwickelt; die Labia
majora febllcn, während die kleinen Sohamlippeo von
der 5 cm langen Clitoris schOrzenförmig heiabhingea.

Unterhalb des Kitalera befand sich eine von avertirtar

Scbleimbaat nmgebene Oeftinng, onterbalb dieser eine
zweite, durch welche der kleine Finger in einen ca.

2 cm !ani(cn Ulmdsack gelangte. Die bimsnucll per

rectum ••t vesicani ausgeführte Untersuchung — eine

solche war mi>giicb, da durch die jahrelang fortgeset»-

ten Cohabitationsver^ucbe des Ehegatten die obere der
Oeffauogen, die Hamröhio, gen&gend erweitert war —
ergab, dass ütems nnd Oviurien fiberbaopt nicht vor-

handen wann; noch Hess sich irgend eine Spur fcita-

Icr geottab^r Aiilan- rcsto entdecken. Beide ltru>tdrüscn

waren gut cn'.wickrit, die Warzen erectil.

Winter (13) berichtet über einen Fall von

Zwitterbildung, welcher bei einem lebenden

Indirtdntaa «bna mieiosoapiBoha Bestitlgnng dar «in*

Minen Befunde untersucht wurde.

Es bandelte stob um eine 28jäbrige Person, welche
als Hädohen etsogcn war, einen dorobaus weiblichen

HaUtns beaasa nnd mit einem männlichen Individuum
verlebt war. Die Untersuchung ergab eine kleiue,

nicht durchbrochene Clitoris sowie das Fehlen der
kleinen Labien, .statt der grosäca üigenthümliehe runz-

lige Häutfalten mit (platten Muskelfasern darin, ia

jeder dieser falten steckt« ein taobeneigrosser rund-
lieber Körper, der nach dem Befunde zu schlicssen aus
einem Hrdcn nnd Nebenhuden beitand. Inner« Unter-
sncbnng ergal>, dsss sieb Stiinge, einem Yas deferens
vergleichbar, von hier aus fortsetiten. V t. - iner Pro-
stat« oder einem üterui war nichts zu lüblen. Der
lall iat iafolgadaasan ata ein minnlieher aanuahcfl.
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1. AUgcMeiM Werke «id Abhiadkimgeo.

1) Haoser, G, Dm Cylinderepithel-Carcinom des

Magens u. d Dickdarms. Mit 12 Taf. gr. 8. Jena. —
3) Soh&ts, J., Microscopische CaroiDOmbefande. HU
€ liieropbot. ynmkfnrt.

II. Allge»ejae«.

1) Adamkiewici, A., Vcbf-r die (jiftigktit der

bSMftigen (iescbwülste (Krtbsi,/ SitzoDgsbericbt der

Wlmer Aoad. d. Wus. No. 13. (Xo m«iuobli<ih«n

Kiebnn vernntliet Ä. efaeii fliftstoff, weteh«r Kanin-
chen in wuni^eri Stundf'n irdtct, währtrifl anderen

Gcschw üls'.on solch'- ^iftisi'n Kit^uiisfhaftcr; i.lch'. i;ieon

sind.) — '-') Ciiojtf, Kin seM c i Kill von (icschwulst-

bilduug bei eiutiai Kinde. Müuchener WocheDSchrift
No 36. (Die sehr grosse Gesebwolat nimmt die ganu
link« GesicbtahiUte ein; über ihre Natur liegon nur
kÜDiMhe BevbacbtuDgen ohne mieroscopitobea od«r
SeotloBsbefund vor.) — 8) Cohn, M., Beitrag zur

pttbologiteben Anatomie der gammSsen Neobildangen.
Diss. Würzburg 1889 — 4) v. Ei se Isberg, üeber
einen Fäll vou erfolgreicher TfaD!i|>lanlatioo eines

Fibrosarooms bei Ratten. Wiener Wochenschr. No. 48.

(Einer ilteren Ratte wurde von dem Scbuiterblattc ein

grpaaerer aus SpindeUellen bestehender Tumor oxstir-

pirt Qod Je ein kleiaea StQckcbcn davon wurde frisch 2

anderen Ratten in die Banobhlihle eingebracht, bei der
einen blieb diese Uebertragung erf s, bei der

anderen entwiclielte sich ein Tumor von gleicher

Struetiir li;s zur li''ihnt'rri-Grosse.) — f») llolluii,

Heinrich., Zur Casuistik der Nierengeschwülste. Iitaug.-

Disa. Greifswald — 6) Norman, C, Gase of intra-

oranial taoior. Journ. oi nental aotenoet. Julj. — 7)

Pfannetietiel, J., Ueber die Pseadomnone der
CTstisohon Ovarien^eschwülste. Beiträge' zur Lehre vom
Piiralbum:n und zur pathal&giscbcn Anatomie der

Ovarientumori n. Archiv für Gynält. Bd XXXVIll H. 3.

— 8) Strebe, H., Ueber Kerntheiluog and Riesea-

sellcnbiidung in GesohwQbtaiB ttttd im Ksoolienmark.
Ziegler» Bettr S. 341

Hollen (ö) bat ans den SectionaprotocoUen des

OnUkwaldw ptihoi«giMh«ii lutitaU« «He ttaBttldben

in den letzten 4 Jahren ToigvkoamMMn Ki«rcn«
tamoren aosammengestellt.

So Boniehst 4 Geschwülste, die der Nie<«nkapsel

angehören (capauläre Lipome), sodann mehrere kleinere

tliluslipome und eine bereits von Schlüter beschriebene

Myxombildong im Hilus (l.-D. Grcifswald 90). Ks

folgen 4 Fälle von kleinen Fibromen and 2 Fälle von
primären Sarcomcn :

a) «ia B«ad- und SpinddieUemBnMRii bei «ioer

Uler«! Fraa hatte die Nienakapael dnrehvoehert und
dje stanze Nachbarschaft sarconi?i(üs infiltrirt.

b) ein Stiiiidelzellensarcora bt-i einem 6 münatlicbeti

Kinde (vielleicht con^cnital), das sich innerhalb dir

Nierenkapsel in Form einer diffusen Infiltration ent-

wickelt hatte, ohne dieselbe tu durchwuchern. (Niere

giaaeeigroas.) Im Aoaeblnas bierso folgt 1 fall von
otaataneeheB Sareomeo beider Mieren bei allgemeiner
tympho-Sarcomatose.

Ausser kleinen Tumoren gewueherten Nebennieren-

gewebes werden noch 2 grössere Nebennieronadenomo
erw&hnt, deren eines doreh eine aof&ülend grosse

ICetutaae -dar Brut too T4 ea Umbog noaiMMohnftt

war, die iiitra vitam als prtmürea Osteosarcom der
Clavioula imponirte (vonDr. Loewenhardt 188G beschrie-

ben.) Carcinome der Miere aind als primiro nioht aur
Beobachtung gelangt, digegen bi 4 nilea als melaatn-

tisobe besehrielwn.

Di« nil aebönen Abbildungen ausgestaltete Arbeit

Ml 8tr5b« (8) Usit m «Ii wahraebalDlloh er-

scheinen, dass die Kerntbeilungsvorgänge in

den Geschwolstzellen nicht nur nach dem Typus

der mitotischen Theilung rerlaufen, sondern dass ver-

schiedene Modificationen der Theilung vorliegen, ron

welchen man keinen als den eigentlich normalen etwa

den andern gegenüberstellen darf. Mamentlioh die

Blldang der Rieeemellen MweU dnrab Zoenmmen-
lliossen mehrerer Spindelzellen als durch Kerntheiluny;

innerhalb eines grossen Frotoplasmabaafens wird

datoh Abbildnngen ven einem SpindeiiettenBueem er-

lintert

Ul. Angeberene (ieKhwttUte. Teratome.

1) Bidder, A., Rino coogenitale Knorpolgcschwnlet
am Halso. Virch. Arch. Bi 120. S. 194. (Virf. be-

schreibt einen bei einem t> Monate alten Mädchen ei-

stirpirtfn Tumor, in dessen Innerm sich iinc

Knorpelplatte von l cm L;int;e und ä mm Höhe vor-

fand.) — 2) Hess, C, Ueber eine subcutane Flimmer-
opte. Ziegicra Beitr. fid. ViiL S. 98. (Am BSeken
eine« 15jährigen MIdoheni inderHSbe des 4.-5. Len-
denwirbels sass links von der Wirbelsäule eine Cyste,

welche bei dem Kinschnfiden Oel entleerte, sich bald
wieder füllte. Später enthielt sie klare Klii.ssigkeit,

wurde aümäiig faustgross, ^erieth in Kit<^rur,g uad
enthielt Fliromerepithel auf einer Schleimhaut ähiilicben

mit Papillen bcaetatea MembraiL.) — 3) Joöi, J., Kin
Teratom aof dn> Arteria pnimonnlis innerhalb des
Herzbeutels. Virchows Arch. Bd. 122. ?. 3?1. — 4)

Jordan, M-, Pathologisch anatomische Ikitiiifje zur

Elephantiasis congenita. Zicglers Beitr, Bd.VIll. ,S,71.

(Die als t'ibruma mollosonm oder als Hlephantiasis be<

zeichneten Fibrome der Haut gehen entweder von der

Seheide der Merren aoa, und treten alsdann unter der
Form oonfluirter Knoten aof oder sie entwickeln sich

vorwiegend in den Gelässscbeiden und stellen dann
das Bild einer diffusen Bindegewebsneubildung dar.)

— 5) Kaufmann, K., Ueber eine Geschwulstbildung
des Nabelslranp. Virehow's Arch. Bd. 121. S. 518.

(Apfelgrosses Myif*.«-are ^ma feb angiectodes der Nabel-

schnur unmittelbar am Nabel, congenital, innerhalb

6 Tagen deutlich gewachsen, und deshalb operati?

entfernt Das Kind war längere Zeit später vollständig ge-
aand.) — 6) Lediard, H., Congenital cyst of tbe
tongue. I'atbol. Tr. Vol. XI. (Bei einem 6jäbrigen

Kinde enthielt die Zunge eine so ffross« Cyste, dass

der Mund fortwährend offen stand Diesell)e wurde
etitfernt, enthielt Epitbeiien, Fottkörncben, Phosphate
und Cholestearin in einer hellbraunen Flüssigkeit.)

1) Sohmidt, ilenoo a. Martin, Zwei Fülle ren
GesdiwQlsten in der Gegend des Sebwansbeins. Ar»
beiten aus <itT chtrurj^ischen Univer^itätipoliklinik lu

Leipzig. I8'.'l. {[, Lip 'm zwischen Atter und Schwani-
beinspitze, 2. Cyste, welche Bindegewebe, Neuroglia

und pigmentirtes Epithel enthält, und vielleiobt als

Mfelec^iteeete, eBkrtMden «ne dem antenten Ab-

11*
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schnitte des enbljonalen Räckentsarkcs, zu IwtrMlitieii

iit. — 8) V*riOtt Reeberobes sur ies Nmti piguran*

tsires ehreoiwerii« et diftia. Git de Pftrh. N«. S.

(Fahrt den Ursprung der Naeri pigmentosi aaf ent-

zündliche Vorgänge der Haut, sei es im intrauterinen,

sei es in der ersten Zeit drs fxtrautrrlnon Lebens
zurück.) — 9) Voelckner, Arthur, Retro Peritoneal

Tvratoma Patb. Trans. (Bei der Section viri> s 4 Monat
alten Kindes fand Verf. reohts vom Rückgrat einen

Tumor aus zahlreichen Cysten gebildet, mit klarem,

strobKelben »Ibaninösen lobslt Der lioke Tbeil
dieses Tonort wer fe«ter und enthielt Fetttnuaen
sowie fibrn>. s G, web,-. Tn diesem wart ii Knochen and
Knorp«-) TKuliwciüibar. Mioroscopisch landen sich Fett,

S) ni' I /.i-]ir M. fibrte-elastnehe Fuern und ein Theil
eines Knochens.)

Joel (3) beschreibt ein Terato m, welches necb

selber A»g»be eto Uniean dattteUt.

Kin 14jähr'i;tr Ktiab- fiel tolt um, als er gerade
auf einen Omu buü f;<sprunj:L'n war. Bei der Obducticn
fand sich ausser Tuberrul -si- und .Stauung in MiU ui.d

Leber ein hühnereigrusseä Teratom der Arte-
ria putmoDslis aufsitzend und sie ver-
engend, «etcbes oecb J.'e Ansiobt Todesorseobe
gewesen ist Mtoroeooplsoh bestand dieselbe «u Hohl»
länmen mit geschichtetem FHmmerepHbel, bjelinen
Knorpel, scblcirodrOsenatti>:> m lymph&tis^bem und
Pett-ücweb'-, j;!;it;i;n MiJ;ilitltri.s.;rii und OfTiSHi-n. Auf
Grond diestx Baues und der Lage der tJeschwulst

spricht J die Vermuthung aus, das« dieselb-' in

früher F$l«Ueit ebgeaprengten Pertilceln dea
firenebialbaunee ihren Oreprong verdaDke,

IV. Miireme. Llpenc. CbeuilroBie. ^ji^mt. ItltttBtc.

l) Arnold, J., Ein knorpeihaltig'-'s Kibn-rn des

Scheitels mit Hypertrichosi^s. Z e^jler's Ht itr. Bd. VIII.

8. 118. — 2) 'Beroot B. W., Mutiple GoeboDdroae.
Dise. WOnborg. 18B9. (S'/tji^hriger Knabe mit (Äon-
dromen der Finger.) — 3) Börry, J , Fibm Chon-

drome of tongue. Pathol. Transact. p. 81. (Haselnuss-

gross, von S''lil>*imhaut bedrckt, rechts am Raniie der

Zunge sitzend, bei einem 4Ujabrigeti Manne.) — 4)

Kbm, A-, Beiträge zur Casnistik seltener Lipome.

DisSi Greifriwald. 1889. (Die vom Verf. in der Greifs-

walder obirorgischen Klinik beobaobteten Fälle be-

trafen 1. ein Lipom am Halse. 2. eins am Handrücken,
S. ein retromammäres Lipom bei einem 14jäbrigen

Knaben) — 5) Schlüter, H., Ein Myxom der Niere,

Beitrag zur Casuistik der Nieren^;^:srtlw^lht«;. Diss,

Oreifswald. Patho! -^ischos Institut. {!i< ; dem vom
Verf. beschiicbenen Fall ist das gM\i<: FiiUgeweb« im
HUae der linken Niere in eine myiomatöse Geschwulst
OB^ewaadelt. Die BototehaBg des Tanoia ist bSobst
w&briieb«inli6b anf eine frQbere Steinbildvag sarüek*
iMi'':'i' -1, ii-lriif»lls war da-j Nierenbecken und der
li.uiil. .tri im Zuslan i sehr starker chronischer Eot-
iiindunp ui.d Umwandlung in itranulatiüiisgowob« be-

grifTcD. Mieroscopisch waren auch in der Geschwulst

reiebliebe Herde von Zellenwucherung vorhanden, so

dass die Umbildung der letiteren aas dem Fettgewebe
der Nieren aof ehronlaebe Beiraag betogea wefden
konnte.) — 6)Shattook, Pedoncolated ebondroma
from knee-Joint. Patb. Tr. Vol. XL — 7) Targctt,
J. H.. Nyxi-li[Mima tho spermatic cord. Ibid.

Vol. XI- (ll<.><:h3t unkkrtr Fall, anscheinend Metastase
einer bösartigen (iescbwulst in der Bauchhöhle.) — 8)
Toussaint, A., Ueber primäre Mesenterial- und Netz-

tnmorea. Diss. Würzbnrg. 1889. (Ein Lipom des

Netaee.) ^ 9) Wedel, J., Ueber di« Looalisa-

tion der MibMitaiiHi Lipome and Atharome. Oisseri
Qrelfiwald. (Verf. stellt atie den Srotiensflsatetial dea

pathologischen iDttitata SO Qrailiiwald die deit be-

obaobteten Lipome stisanma wd besl&tigti wie die

Abbildangen ergeben, die Mhw tob Gfoseh gemaebte
Beobachtung, dass zwischen den Lipomen und den
Atheromen insofern ein gewisses Ans^chliessungsver-

hältniss besteht, als die Atherome an den drüsen*

reichen Stellen, namentlich der behaarten Kopfhaut,

am hautigsten sind, während die Lipome im Gegensatt

dasu au den drfisenanaen Tbeileo, vomebmlicb des

Naekens ood ROekena Terkommen.)

V. Hyome. ifeireme.

I) Arnold, J., Ein Fall von glycogenhaltigem
Myoma striooellulare am Hoden. Ziegler's Beitr. Bd.

Vni. S. 109. — 2) Heroiel, E., Ueber Fibrome and
Neurone der peripheren Nerren. Ebendas. Bd. Vllt.

S. 3S (Ro-schr< ibuiip eines Falles von abnormer Pig-

mentLrurc der Haut des linken Armes bei einem neun-

j;ihrik;eii Ktiaben, weleber mit einer difTuseti Kieplian-

tiasis des lioiken Armes und liankenueurom im Bereich

des Plexus brachialis verbunden war. Der Fall ist aU
aogebonaes Leiden aufzufassen, durch die Operation
ist relatire Reilang eingetreten, die sehr gemtM
Krankengeschichte und bist ilr jische Erörterung des
Pibroneuroras siehe im Ofig iul.) — 3) Hess, K . Kin
Fall von i.-iuUij.len Dermatomyomen an der N.vsi.».

Vircb w's Arcb>v. lid. 1*20. H. 2 (Es bandelt sich um
hantkorngrosse Wärzchen an der Nase eines 20jährigeii

Individuums, die im Alter von S —4 Jahren entstanden

nd acbmerzlos sind. Die operativ entfernten Knöt-

ah<m seigeo microaeapiseb das Bild reo eiroDniscripteii

Baotnyomen aus tJUgm ron glatten Muskeieuem be*
stebend, verbunden mit diffuser .\nsbreituiig von
gtattcD Muskelfasern in der umgebenden H^iut. Als
Ausgangspunkt llsstsich die Mu.fcularis der Kautgefässe

erkennen Durch Verdrängung des aniicKenden Binde-
geweben vrird eine seheiobare Kapsel gebildet. Inner-

halb der Tumoren waren Merrenfaaern nachzuweisen.)
— 4) Jakoby, R, Deber doppelseitige Myome der
Riersiöcke bei gleichzeitiger Gescbwulstbildung anderer
Orgiiie Diss. Greifswald. — 5*^ Lacrnix, B. et P.

li'.'nnaud, Observation pour servir rhi>t(j:re du
nivrome plexiforme amy^linique. Arcb. de m6d. expör.

No. 8.

Der von Arnold (1) bescbrielene Fall von

Hodengeschwaist ist bomerkenswerlb wegen der

Saltallheit der Myome mit quergestraiften Moakal«

fasern und OljoggiDgebalt, in welches der ganze Hoden

aufgegangen war. Bs ist möglich, dass die qner-

gestreiften Muskelfasern aus glatten Muskelfasoro

durch .Metaplasie hervorgegangen sind, obgleich ganx

Sicheres darüber nicht zu ermitteln war. Der Aus-

gang Tom UoDter'soben Leitband ist deswegen nicht

wahiMheioUab, weil man aonat aDBehmeo mSaita,

dass die Geschwulst die Grenze dieses Bandes über-

sohriUen, den Hoden xom Schwand gebracht and

TheHe daa KabaDhodeiu versprengt h&tte, während

bei den hierher gehörigen Fällen von Rokitansky
und Neamann die Neabildoog aioh auf daaLaitbaad

beschränkt hat.

S merkwSrdiga Filla Ton FibromyombildvDg
in beiden Ovarien, welche im Greifswalder

pathologischen Institut zar Beobachtung kamen, sind

von Jakoby (4) genauer beschrieben worden. Bei

dem ersten handelte es sich um eine 50j&briga Prav,

waloha an einem Krabe darOallaoblaw mit Matoitaam

Digitized by Google



QBAWITZ, PBTSIOliOeilCBB AHATOIUB, TSBATCMGUt OW» OmMLOOIK. 263

»of 4mi Bsnobfill w Orniil* giof. TUUit ElwtXM»
waren in böckri>{6, übrigens ({leichmässig aQSseheod»

an der Oberfläche gl&lte Geschwülste umgevAndeH,

wiM» in kvioerM Zuamnianbuf mit dein Utonu

stutden. Bei oberfl&chlicber Betrachtang h&lte man
aooh diese Geschwülste als Metastasen des Gallen-

blaaeokrebses betrachten können, es zeigte sich io-

deMMif du» Ii« mMiwoopiaoli und nloioMopiMb
total von diesem verschieden und als Pibromvomt»

zu deuten waren. Es handelt sich also um eine

Combinatlos iweier Oescbwalstaitoa, iralclie an-

abhängig Ton einander entstanden waren. Auch bei

dem sweiten Fall war der Befond ao den Eierstöcken

ein gleichartiger. Die Geschwülste waren von lappigem

Bau, vom Peritooeom überzoK'en und wurden von

Rudolf Iii U- Noastrelitz exstirpirt. Ihfcr Strtictur

Dach warea beide Fibromjome von gleichmässiger

Bntwiekltiaf ia baidan Orgsnaii; dia Tr&gerin war
ein 20 jähriges Mädchen, welches wenig später an

Magenkrebs mit Metastasea zu Grande ging. Da in

dar Lftaratar ibaliolt« Filla basebriaban aiad, bei

welchen dieOawiebsa darBfarttöcke als metastatiscbe

Krf'r.-P' gedeutet wurden, so mag die Mnthi^ilun^ dazu

Anregung geben, um weilerbin aul abnliche Vor-

loamsiaaa «« «obteB.

\'r>n der Schulter eines 1 2jäbrigen Knaben wurde

eine Geschwulst entfernt, welche seil ti Jabren be-

•baeblat war, ata laagaauaa Waofaatbam gezeigt aad

dam kleinen Patienten keinerlei Beschwerden ver<

nrsacht hatte. Lacroix u. Bonnaud(5)bescbre)ben.

dass schon bei der Operation ein eigentbümlicher Bau

dar ans labliaicheo kleineren hellgraoan Knoten zu-

sammenfresetxten Geschwulst aufgefallen sei, und dass

versobiedentlicbe in die Muskeln sich forlsetsende

Kaotaa daa TaoHMr als ale plaiffarmas Vaorom
gekennzeiclinet hätten. Die niiiTüScopischu Tnler-

soohung hat nao ergeben, dass die Geschwulst

groasantbaila aaa narklosen Nervenfaaam losammen-

gaaatet war, aad die vir. legen mit Recht ein Gewicht

auf die grosse Schwierigkeit, welche iu der Unter-

scheidung diassr Nervenfasern von gewissen gleich-

aitofgaa Zfgaa gawalltan Blndagawabaa battabt.

Sie weisen darauf hin, dass bei Eichufern an den

Fasaalo statt der gavöbolioban luarkhaltigen Nerven

aia Enata doroh marUaaa Pkaara varkammt, aad aia

aahmen an, daas *a Stab bai dieaaai Knaben ebenso

um das Vorkommen markloser Fasern inmitten des

Nervenstranges gebändelt babä und dass eine reich-

Uaba Varmabroaf dar latetaraa galagaalliob sa aiaar

Verwechselung mit Bindegewebe geffihrt h.itte. Dieses

scheinbare Bindegewebe bei solchen plexiformen

Maaramaa, wia aa Harobaad baBohiiaban bat, wird

vM daa VIF. fir Harraagawaba erUirt

Yl. Aagiaaie. L7Bi|ihaa|iaBe.

1) Baier, C, Ein Beitrag zur Histologie und
Pathagaaaaa dar Blttt«7a(en daa üalsas. Piagar Zbü-
aabrift f. Betik Heft 1 (fa dar reobten Supraafavioa-

largegend einfs eirijährifj<-n Mädchens fand .sich parallel

dem Soblüaselbetn eine biäulioh sobimmerode Angiom-
OaaabVQlst, «alaba baias Sabiaian durab aina aaak-

laaMa forohe in 2 Abschnitte von Ja WaUaoasgrBwa
gatimlt araobiaB. Ba handelt sich aa aiaaa flaata-

raadao Sask, dasaea Spannung dareb Anstauung dar
Halsveccn beim Sehreieu zunimmt. Microscopuch finden

sich Reste vr n Lymphdiüsengewebe neben Bindegewebe
und zahlr(j)ch':G Blutriiamon, sodass B das 'i'.'bil II^ f3r

eine in der Anlage entartete L7mphdrüi,e ansieht.) —
2) Bark er, A. B., A casc of macroglossia, so-calted

lympbangiona caveraosum. Patbol. Transset. p. 77.

(Lympbangioni der Zaaga von einem S'/i jäbrigea

Mädchen, congenital, im Alter von 2*/^ Jabren aont
unter Schmerzen vergrössert. Bzstirpation des vorderen

Drittels der Zunge. Dilatirte Ljrmpbräume in den

i'a(/illen und zwiixjben den Mu<!keln, auch einzelne

Heide kleinzelliger IntiltratiLn.) — 3) Ltenuke, Zur
Genese der Leberangiome. Virchow'.s Arch Bd. 119.

H. 1. S. 76 (Beschreibung eines keilförmigen, aus

dar Lebar aiaaa Pbtbiaikars atammenden Uardai vaa
bnnorotber Farba. Die Labemllm shtd dareb Oallen»

Stauung zu Grunde f;r(t:3ngoii, an ihrer ?t'.'ll<: finden sich

Bluträome, wrirhe Vr-rf. als ersten Anfang i ints cavcr-

ni'.scn Ängijms ans^i-ht.) — 4) (iuttmann, 1'.. Km
grosses Lfmpbangioma cavornosum am Uesicht und Hals

eines Neugeborenen. Berl.Wochenschr. No.9. (Congenitales

Lympbangion, voa daa Ohnauscbeln bis auf den Hals

binabretebaad, ao gross wia dar Kopf eines Neugcbora-
nen ; das Kind konnte atbmen und schlucken, starb

aber am 4. Tage ohne Krankbeitssymptome.) — 5)

Hutchinson, J, Ljmphatic naevu» of tho tongue.

Pal hol. 'i'raii!>aet. p. 7^. (Päpttlare Naevi der Zange
mit ectatlscben Lympbräumen, von einem SJähiigen

Mädchen und einem SC^ahrigen Manne}. — 6) Robin-
son, H. Betbam, OaTO'noiis Augiania from the Leg.

Fatb. Trans. (Am rechten Beine eines Sjibr. Knaben
befand sieb ein runder, koApfäbnlich erhabener Tumor,
Baut darüber dünn und v.:.!i bläulicti'.'r Farhr. Die

Grösse und Fi'stigkcit des Tumors w--chsfItL' ijfter.s.

Microscopisch zeigte es sich, dass dit- M.xnse aus grosse-

ren Räumen bestand mit endotbolcn Zellen. Ks waren

auch aoab weniger entwiekelte Gefässe vorhaudea»

Tumor congenitalj — 7} Eotbanaicber, L, Uebar
Lymphangiom. Dias. Wflirslnirg. 1890-91. (Vf. besebreibt

in sehr sorgfältiger Darstellung die Operation und den

microscopiscbon Befund einrs Lymphangiomknotens,
welcher aus der Achselhöhle L-ints 4 Wofhen alten

Hädcbens extirpirt wurde. Nameotiieb ist das Weiter-

wachsen der f^ymphspalten um die normalen Lymph-
driisea Iteram in d«r Basebreibung bamerkeaswertb,

aad aasaardaa^ daaa dia Lyophdrilsan aalbat in daa

Bild das aavaraStra LTuphaagiOBsa Ubatgabaa.)

1) Coen, B, Adenom der Bartolinischen Drii&e.

Ziegler's Beitr. Bd. VUL & 424. (C. besebreibt einen

Fall von AdanoD dar BartoIia*aebaa Drüse, einen Be-
fund, der jedenfalls zu den ioasarstaa Seltenbeitea

gehört, und durch eine scbCne Tafel erlKutert ist.)

— 2) Dernjinsky, Ueber einen epith-jlialen Tumor
im Unterkiefer. (Kpithelioma adamautiuum.) Wit;ner

Wochooschr. No. 40, 41. (Verf. leitet den Tumor von

Rpithelien des Scbmelzkeimes ab.) — 3} Knauss. K.,

Eine Geschwulst der Schweissdrüscn (Cylinderepitbuliom}.

Viicbow'a Arob. Bd. 120. H. S. 8. 561. (Bascbraibang
einer am Insseraa Fussraada aiaar Klteren Frau operativ

entfi riiten, etwa haseloossgrossen Geschwulst, welche

Verl. aU von den Schweissdrüsen und dem dieae um-
geben len Uinde^ewebe auügehood anspricht. Er hält

sie für ein Adenom der Schweissdrüsen mit Wucherung
des Stroma; Ober den bösartigen Cbaracter der Nea-
bildoag laasan sich nur VormnämagBa anCstetlen.) —
4) Robinson, H. B,, Epitbalial teaionr of aoft patata.

Path' I. Tn- i
'

p.. 83. (Wallnussgrosscs Adenom der

Sohleimbaul cic±> weichen Gaumens eiiur Sdjäbrigen

Fiao.) 1^) TrdUt« Adfoo ibroaia da Ia auaalia
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avec kyste, ablatim total-: du sein, examen micro-

seopique, dibut d'6volution cftrcinomateuse, proor« de
\\ transforimtioii pOttible de certaines tumflon, rjpll-

t^ea benigoM eD tumeora d« naavuse natnra.

¥111. l>eraittitle,

1) Cohn,,! , Uebtr eine Dermoidcyste aii der grusseu

Fontanelle. Diss Krlaiij,-eii. 1889. — 2) Diehier.E.,
1 . >u r verkalkt« [)«rmi>idcyäten. Diu. Würzburg. (Ob«r-

) I der Nasenwurzel einer 51jährigen Frau sasa ein

kirscbgroiMr Tanor mit Atberombrai aod flaaren,

den«n Wand farfaükt od«r TerknSdiwrt war.) — S)

Glaeser, Untcrsuchongeo über Cholesteatome und
ihre Erj;ebnis8e für die Lehre ron der Entstehung der

Ge-ehwiilsto. Virchow'.s Areh. Bd. 122. S. 389. (Bc-

äcbttiibutig cnMa CvQgioiuefätcä von Cholesteatomen an

der Uirnbasis ; Ueberaicht Qber die bisher beobachteten

Cholesteatome Terschiedener Körpergegenden und Erörte-

rungen &ber Metaplasie der Gewebe, Epithelial- und
Endothelialkrebt. la dem ron G. beobaditstaB Falle

lOll daa Cholesteatom von dem Endothel der Pia nater
aosgegangeii sein.) — 4) Goldmann. K , KIne ölhaltige

DerraoidcT.^te mit RieÄentellen. Ziegler's Beilr. Bd. VD.
S. h'jb. (Die lilesenzellen im vorliegenden Fall sind

wahrscbeinlicb auü einer Epithelzeiic hervorgegangen,
ihre Kerne zeigen Mitosen. Vf betrachtet sie theilsalt

FniDdkönienieaeDseUen,t]ieiiaalaaolohe, bei welaheneine
partielle Neer«ae des ZeHenleibei ni ibier Bildnng
Vnranla-ssung gegeben hat) — 5) Johnson, Raf-
raond. Sublingual Dermoid. Path. Trans. (Verf. ent-

tCriKe unter der Zunge eines 17jährigen Mädchens eine

Cyatt mit dickflüss igetn, an Epithelialschuppen und
Kettkörnchen reichem Inhalt Keine Cholesterinorystalle,

Die Waadang beataad au« Biad«gawsbe und die innere
Fliehe denelben xeigte Straotgr der tMmalen Baot)
— 6) Klaussncr, Ein Fall von Dermoidcystc des

Ovariums. Anatomisch histologiiche Studie. Zeitschr. f.

k!:!.. Chir. Bd. 'M. 177. — 7) R o b i n s o n
,

Betliam,

Dermoid Cyst oi i'orehead. I'atti. Trarif^. ^Albi-rtjiD an
der Stirn eines 35jährigen Mannes.) — 8) Targett,
J. fi., Dermoid cjst near knee. Ibid. Vol. XL — 9)

Weil, C, Bin Beitrag anr Localisation der Dernoid-
egritea. Wiener Bl&tter No. 11. (Ein Atherom in der

Bobikand eines Arbeiters, welches auf angeborene Ab-
schnürungen bei der Fingerbildung zurückgeiührt wird.)

— 10) White, W. Haie, Dermoid cysl attached to

the Froiit of Ihe Pericardiam. Path Trans. (W. fand

eise Cyste, welche durch Adhis onen mit der rorderen

Fliehe dee Pericards und mit der rechten Lunge vcr-

waehssD war. Inhalt: trQbe« gelbliohe Fldssigkeit»

Cholesterin, FettkSgeleben lovte m^aia Fettmü« «.
n.^are.) 11) Wilde, L., Demulid «{fst of Inmbo-
sacrai region. Ibid. Vol. XI.

Zur Frage nach der Qenose der Dermoide des

Ovariums giebt KUostner (6) einen Beitrag durch

die sehr genaue Besobralbaog «inea Dermoida vii

seltenen Bildungen.

Dasselbe entstannite einer 90jährigen Fraa, war
15 : 10 cm gros» und enthielt im Innen, atissfr ien
gewohnlichen Bestandtheilen ein Kxtremilat'-n-iihrilu-hes

(iebilde mit Metacarpus, gelenkiger Verbindung und
fünf Endgliedern mit Nagr-Tn und kieleräbnliches Ge-
bilde mit Zähnen, ausserdem beobachtete K. das Yor*
kommen eines llaarweehsels and Metamorpboae m
Bieseniellen zu Fettzelleo. FIlDf Tafjla Abbildaagen
erliotera die Beschreibung.

11. ^oxteue.

1) ArAold, J., Zwei nila f»n prinübrem Angio*
aanom der Leber. Siegicili Beitr. Bd. TIU. a

2} Banti, B., Sarcomi inßltrato bilaterale dei reni.

Aroh. dl Anat. norm, e pathol. Vol. V. p. 2. — 3)

Bienvrald, Beitrag snr Kenntniss der Tbymnsge-
aehwälste. Dias. Greifswald. 1899. (Verf. berichtet fiber

einen Fall tob LymphosanNwi der ThynrasdrOMi
welches den pli^tztichen Tvd der Trägerin hcibeigefBhrt

hatte. Durch microsco[.iische Untersuchung wird be-

gründet, dass di r Turner nicht als einfache Hyper-

plaaie sondern als Geschwulst aufzufassen üt ) — 4)

Cbristiani, F., Bio Fall von periostalem Sarcom des

Fentur mit einer Metastase an einer KiapM der Vena
foBOralb. Diss. Wfirsburg. 1889. — 5) Kve, F uttd

J. H. Targett, Sarcoma of forearm growing into a
large vein at the bind of elbow. Path. Tr. Vol. XI.
— Eylmaun, B., Kin Fall v^n mvelogenem Alveo-

larsarcvm. Dm. Würzburg 1889. — 7) Brssel, 0.,

Beitrag zum feineren Bau der Obcrkiefersarci me Diss.

Würzburg. ~ 8) Uandford, H., Myio-sarcoma. S;x

reoarrences in fweaty^ihf« ]rean. Path. Tr. Vcl .XI-

— 9) Hebb, Lympho-sarcoma ofkidnej. Ibid. Vol. XI*
— 10) Johnson, R, Retro-peritoneal sareonia. Ibid.

Vol. Xl. vHun dzellensarcome hinter der linken Niere

eines 41jdhrigrn Manne», Ausgang der «reschwulst ist

iiiL'lii jrm.ttelt. D:e Kxst irpatien mishlang. 2 Tage
darauf s:arb der iiranke.) — II) Kiiraktewicz, F. X.,

Ein Fall von secundärem Spindelzellensaroom der

Leber nit apeoialler Berftekaiehticnaf der Histologie

vnd Bistogenese der Bindegewebsneabildang. Diss.

\V'i-;4")rg. (Primäres Spindel/Allensarcom rim V rder-

arra mit .Meta-.'.asen, deren Bistogeneae den ilaui^ltheil

der Abhandlung bildet.) — IJ; Kutzner, H., Zur

Casaistik und Histngenese der Lympbosarcome. Diss.

Greifswald. 1889 (Die im Imtitat des Beferenten be-

obachteten Fälle Ton Lympbcaueon sind oamentlich
benerkenswertb dardi einen Fall, bei welchem eine

ganze Anzahl sehr grosser Geaehwulstknoten bei einem
juugeti Manne zeitweise eine vollkommene Rückbildung
erfahren haben. Betretls der Hi>t. genese hat Verf. fe-it-

gcstellt, dass bei dem I 'rtsi Lreiten der Geschwulst in

benachbartes Bindegewebe KerDthethingsfiguren immer
nur in den kleinen lymphatisebea Zellen der Ge-

sebwulst vorkonnen, wibrend das Bindegewebe von

diesen Zellen durch E-nwanderung und weitere Ver«

mchruug v. r li;ini;t wird.) — 13) Paoli, B. de. Bel-

lrag 2ur Kenntniss der primären Angioaarcomo der

Niere. ZiegStr s Bt;ilr. Bd. VIII S. 140. — 14) Power.
d'Arcy, A complete case of ossifying sarooms. Path.

Tr. Vol. XI. (Osteoma oder Osteoid des Kniegelenks

bei einem 13jährigcn Mädchen.) — 15) de Ruyter,
Oongcoitalc Qesehwalst der Leber nnd beider Neben-

aiercD. Langenbeekls Arcb. Bd. XL. 8. 98 (l.ympbo-

sanOBU congenitum der Leber und Nebennieren bei

einem lOtägigen Kinde.) — IG) Targett, J. H,, Sar-

r mia ot t np .i- Path. Trans, p. 89. (Rundzellensarcom

des Zange iimuskels von einem 65jäbrigen Manne.) —
17) Wallach. Bin Beitrag zur Lehre vom Melano-

sareon. Vircbow'a Areh. Bd. CXDL Holt 1. S. 175.

(Bt'tscbRibung einer Metbode de« Maohweisee von Klsen

im Pigment mel iit. tischer Tumcrer. ; die Methode be-

steht in Kochen mit Kiinigswa^ser und nachhertger Be-

handlung mit gelbem Blutlaugensalr.) — IS) Zenker,
K., Ein taU von Hbabdomyosarcom der Orbita. Bben-

das. Bd. CXX. II. 3. S. 536. (Besobreibong eines aus

der Orbita eines 7j&hrigen Knaben opnati? cDtlemten
reeidirirten TametB.) 19) Derselbe, Sur Lehre
von der Metastascnbildung der Sarcome. Diss. BrlaogCB.

18S9. — 30) Derselbe, Dasselbe. Virchow's Areh.

B. CXX. U. 1 (.'^tct; ns'al! mit folgender Diagnose:

Grosses Sarcom der rechten Halsgegend mit Compres-
sion des Kehlkopfes and der Trachea. Metastatischer

Tamor in Abdomen mit Abflachung der untersten

DSandannscbUDgen. Multiple Metastasen in beiden

Lungen. Metastase in der linken Sebilddröse und
reebten Niere. Obtniation von Bals* «ad Lungen-

mm dweb QcacbwttUtnaaaaB. ObtnnttcD tob Brao-
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chial.istrii iurch ilesrhwutstma-ssfiTi. Kn.ie «i'.si'bwuLst

mftüjicu 103 lioken Utiizco. Erabolisober lofarct der rechten
Niere. Die GeccralisiruuK der Geschwulst iat darob
die Blutgefäsiliahn vcir sich g?«!:angcn.)

Der wste der beiden Fälle van Arnold (1) be-

trifft «iiien 15jährigen BorMben, wetober ao etaeir

Lebergesobwalet litt, die bei der Probepanottoa

als Angiosarcom erknont wurde. A. nahm an,

d&ss in irgend eindu anderen Urgao der Primärsitz

der Oescbvolst vorbandea seia würde, Qberteogte

sieb nhft lei der Section, dnss die von Knoten dicht

darobsetzte Leter thatsächlicb das primär erkrankte

Organ Mi. Der tweita Fall betrifft einen 53jährigen
Mann, welcher unter den Erscheinungen von schwerem

Icterus und Lebercirrbose zu Grande ging. Neben

dar Cirrhose fand aioh bei der Section ein grosses

Sarcom im rechten Leberlappen, welches stob

unzweifelhaft als ein primäres, hauptsächlich vom

Bindegewebe der Gelässe ausgeheudas Gewächs nach-

»alsea Ifeet. A. «teilt diraaf «ine Helba tob Hti«

theilungen aus der Literatur zusammen, welche unter

aDderein Titel pablicirt sind, aber vielleicht in dies

Qabtet dar aabr Mlteaen Priaiirtaroema dar Lebar

binata gabfiraa dflrftaa.

Die beiden Fälle von Nierensarcomen, welche

B a nti '3) mittheilt, haben dieEigenthümliohkeil, dass

die Geschwulstmaase beide Nierea gleichotäuig iofil-

trürt mp. aabstttairt hat B. Ist to Varleganbeit ba-

trefTs de:' A .iTr-sunK des nefutiJes. Soweit sich aus

der Darstellung beartbeileo l&sst, baadelt es eich beide

Mala 010 Lympbosareone, wdobe gaat besaadars

häufig in den verschiedensten Geweben diese Forto dal

infillraliven Fortwuchorns besitzen. Rof. hat gleiches

in Uuskein. Mik und Nieren bei L^mphosarcoiueu

baabaebtat, aad bilt «a ffir mögliob, dass keine dieaar

Nierengeschwälsto' als Primärtamor anzusehen ist. (Die

Uiss. von iJülien [referirt in diesem Bericht: Onko-

logie, Allgemeines] entbiltaia priaiiiaa Spiadebellan-

sarcom der Niere von iofiltratiTaD Waebatbam ftbaliofa

denen von Banti. — Ref.)

De Paoli (l .i) bosclireihf nritfr der Bezeichnung

der Angiosarcome '6 Fälle von NierengescbwüUten,

van deaan 8 dem Labendan axatirpirt waren. IBs

scheint, dass hei dieser Abhandlung die Interpretation

der Geschwülste als Aogiosaroom sa einer Vernaob-

lissigung der Literatar aber die anders beaanaten

Kierengeschwülste geführt hat. Es sei daher dem Vf.

empfohlen, die vom Hefrrenten und Sabourin und

Anderen gegebenen Darsteilangon und Bilder der Ade-

none and Vabaaniereastranen mit daa sainigan zu

vprgleirhen. Vielleicht stellt fsich alsdann heraus, dass

die epithelialen Zapfen am die Gefässe heram, welche

ar abbildet, dooh alebt als einfaob gewnobertea Qaf&aa-

endothel bezeichnet werden dürfen, sondern dass es

sich um richtige Epilbelien bandelt, von welchen nur

darüber nicht mit Sicherheit zu entscheiden ist, ob sie

aas Niaranapitbelien oder aas aVgesprengten Nebaa-

aienatbsllen ersprfingliob entstanden sind.

lue» Tkratoloou okd OnKOtoo», 355

1) Banti, G., Carcinoma primitlTe della tiroide
«OB ripatiaioni nella msoosa della traobea edoi bronohi.
Arebivo di Anatomie norm, e patbol. Vol. 5. Heft i.

(Vf. beschreibt einen Kr.hs der Schildriräse mit bjra-

linem Inhalt der Zelli ri und warnt, solcb«' Gebilde
voreilig für Fara iti : . rurhlüsse zu halten.) — 2)

Bowlby. Anthony A., Melaootio Epithelioma. Path.
Trans (Mcianot. Krebs von der Zehe einer SSjähr.
Frstt.) — S) Brandt, Kr, Ueber gutar^ Mamma-
gasobwületa mit spsaieller RBokskibt aaf ihren Ueber-
gang in bösartige Formen. Nor-,k Ma>,'a«. p. 43.') 552.
603. (Br. vertritt die Ansicht, dass rler L'cbergang
gutartiger Mammatumoren in bösartige kein plötzlicher

sei; wenn man in Zweifel komme, ih Carcioom vor-

liege, solle man ampatireo. Ki if t ampatirte des-
halb 11 Brustdrüsen wegen ehroq. Mastitis.) — 4}
Castro, A. de, Ueber das seoBndlf« llagenearaiaom.
Diss. Berlia. Nor. (S lUla von seoandärem Hageo-
earelnom und Statistik 91>er ^le bisher beobachteten
Fälle.) — 5} Chachamowicz. St., Ein Fall von pri-

märem Gallenblast^nkrebs bfi St.-inbildung in der
Gaileiiblase. Dis». Oreifswald. — 6) Coats, J. and
J. Finlayson, Cancer of terminal part of common
bile duct, jaondiee, distcnsicu of duets and gall bladderf
rnptore of galt bladderaad biliary peritooitia. Glasgow
Jonrn. Aniast — 7) Vranke, F., CaroinoniaUts ent-
artetes Rpidermöid d :ä Oaumetiballens. Zugleich ein

weiterer Heitrag zur Entstehuuj} der sog. Atherome.
Virehow's Arch. Bd. CXXL S. 444. — 8) Derselbe,
Kndothelioma intravasoulare hyalogenes der Submaiil-
largegeisd Kbendas. Bd. CXXL S. 465. (Verf. be-
sobreibt oben beaeicbnetea Tumor als von Badothelien
der OeflUse [ab der Blat- oder Lymphgefäne wird
nicht entschieden] ausgehend und macht im Anschlüsse
hieran den Vorschlag, ffir alle derartigen 6e.sohwQlsto

den bisher üblichen Namen Angiosarcum fallen zu
lassen, ilagetj^n die Bt'jeicbnuDg Kndothelioia zu
wäbleti.) — ' H a r s e m a n n

, D., Ueber asymmetrische
/entbciluiic rn lii.>ithelkr>bäen und deren biologisobe
Hcd-;iitung. Kbendas. Bd. CXIX S. 899. — 1<D
Hebb, &. G., Tamoar of skia («jrlindroma careiuoma-
todes) Patb. Tr. 7o1. XI. — 11) HIava. Sur IVpi-

thetioma du panoreas. Arch. Boh^m. da m6d. IV.

(Fünf Fälle von Cj'linderzellencareinorn des Faucrra«,

einer mit hyaliner Umwandlung des Stroma, einer

combinirt mit Canoroid des Oesophagus. Nach H.

sollen die meisten Puwreascareinome vom Epithel dss

Dnotus Wirsuugianas aosgebenO — IS) HutobinsoB,
J., Morbid growtbs aad tameun. The erateriform

uicer of the fooe a form of epithelial oanoer. Path.

Tr. Vol XL (Vf beschreibt eine Reihe von Beob-
aebtungen, wo in der Haut der Augenlider oder der

Nase dicht an d«ü Augcnhdotn eigeutbümlicbe runde
stark hervorspringende etwa kirscbgroase Gesohwtilste

Sfanden waren, welche eine kraterfCrmigo Vertiefang

ibrer Mitte enthieltea, die offenbar dureb die Ab-
stossung von Epitbetamssea aastaade gekommen war.

Diese Geschwüre erwiesen sieb als krebsig.) — 13)

.lolinson, R., Epithelioma of floor of meuth, tonRUt

and low.r jiw. Ibid. Vol. XI. — 14) Klebs, K.,

Ueber daü Wesen und di'j Krkonuung der Carcinom-

bildung. Deutsche Woobeosobr. No. 24, 25 u. 33.

{K spricht rieb entschieden gegen die parasitäre Natur

der Krebs» ans, soiBa biatologisoben Mittbeiloogan

lessen sieb in Ktrse nicbt wiedergeben.) — lS)Ratt*
ner, A., Ueber die Reziehungen de» Careinoms zur

Fachjdcrmie. Virchow's Archiv. Bd. CXXI. lieft '<i

S. 378. (Anknüpfend an einen Artikel aus No. 25

der Deutschen Wochensohr. über die Frage, ob Caroi-

nom oder Paohyderraie, erörterte K. die Unterschied«

beider Prooasse.) — 18) Labarsoh. 0., Ueber die

GesobwalstbaMiabaaqE «Cfiindrom'. Bbendas. Bd.

GXZIL S. 879. (Potemik gegaa P. Franke, betr. dia
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B<.7.iiclii.uii>; .Carciiiom;i .-ylindromatosum" für einen

Epithcliaikrebs des lieum mit hyaliner Degeneration.)

— 17) Ransom, W. B., A case of primary ai rjma
of the U«a«k. Lanoet. Nov. 15. (bme eingehende

Beschräibnog der histologischen Boschaffenbeit eines

Xrabsea, deMen epithelialer AnUnsil m domioirt» diss

R. dIeKrebstvitdungen überhaapt nur Bpitlielwiifth^

ruti^;cn, <]. h. als histiüi']« ncschwtllst«? aufgefasst

msätu Will, welch« gaua ohne Stroma eiistiren kijnnen.

Das Stroma ist eine secundäre, zur eigentlichen Krebs-

bilduog nicht nothwendige Bindegewebswaoherung.

Dieser itaftusang kann der KeL t& eine Reihe von

TamoreB, aiaentlieh von weieben OMOtnomen des

Hodenst »us efgener Brhbrong beipfliohteii.) — 18}

Robinson, U. B., Dact Cancer of breast. Patb. Tr.

Vol. XI. — 19) Derselbe, Dnot. Carcinoma of Male

Nipple. Ibid. — 20) Richter, James, N i . ' a

casc of Carcinoma of sapra-renal Capsulen ai^ i luni^s,

kidneys freely movable. Edinb joarn. July. — 21)

&nsseU,W., Abstract of an address on tbe charaote-

ristio organism of Cancer. Lance:. Dec. u. Brit.

Joura. Des. 13 (AbbildoogBii). (Verf. beaebreibt in

den Krebsen Körper, welebe er fBr Pvnm'ten bilt and
awar der Gruppe der Sprosapilze angehSrig. Dieselben

geben eigenthümlicbe Färbungen bei einer cotnplicirttiu

Behandlung mst Kuchsiii. ihre Natur als lebende Ge-

bilde ist aber nicht erwieseu.) — ü) Sauquirioo,
C, il cancro e la teoria parassitaria. Rivista elin.

ital. Ho. 3. (S. oaterraebte Oareinom« hat Becterieo,

find In Wesensiteben swei Sorten, von denen die eine

dem K^rtoffi-lbdcillas, i'.e andere dem I3&C. epidermidis

gleicht, und k im zu der Auhicht, dass eine Infection

mit nicht speeitl-scht^n Microorganismen Ausgangspunkt
für die Entstehung von Geschwülsten sein könne, weil

die Gewebe dadurch zur Proliferaüon gereist würden )

— 33) Schmidt, H., Ein Fall von Scirrbus der Tby
rwidea. Diss. WünbarE. (Beschreibung eines Scir-

rboB ohne Krankengeschlobte und Seetionsprotoooll.)

— S4) Schmidt, H. B., Ein pleiiformea EpitbeliOB

der Haut mit hyaliner Degeneration. Ziegler's Beitr.

m. VIIL S. 167. — 25) 'Iari;ett, J- H., Cyst of

thf hilurn testis, becoming mali^jnant. l'atli Irüi-ict.

P (Uodontumor bei einem 72jabr. Mann mit

aiter Hydrocele combioirt.} — 26) Zeh nd er, Ueber

Krabsentvidteloag in Lfombdr&aen. Vircbow's Arabiv.

Bd. CXIX. Heft i. — 9T> Zenker, K., Careinom n.

Tuberkel im srlb- i. Or^jan Arch. f. klin. Med. Bd. 47.

S. 191. (1. liii einem ringförmigen Canoroid des

0'--s-j,.lu^-uä faiid';[i sich an der Grenze nach dem nor-

malen Oöwcbts hin mehrer« typische Tuberkel mit

Rieeenzcllcn; Bacillen nachgewiesen. 2) Haselaoss-

grosser Piattenepitbelkrotia des wabren Sttmnbands
eines 70jlbr. Mannes; an Bande ud Ifi das balii>
gewebc hineinragend tjrpiacbe Tuberkel. Baoil1«Btlt^

bung fiel negativ aus.)

Hansemann (9) stadirte an IS OareiDoman ond

mehreren \Vani>n, Pachydermien und Condylomen die

Yorgfinge der indirecten Kerntbeilung. Er (and dabei,

als EigentbÜDliobkeit der bdaartigen Epl-

tholwuoherungen, eine Reihe von Formen asym-
metrischerCaryokioesen, baapteäohlich bestehend

in einer ungleichen Anubl der Scbleifen und einer

ungleichen GrdSM der neu entstehenden Zellen. Diesen

Vor^nrtsf setzte er in Analogie mit der Ausstossung des

Kichtungskörpercheos aus dem Ei. Die biologische

Bedeatnng der MTmmetriMlion ZeUlbeUoBg ttt aaeh

H. die, da?5 d ircb dieselbe eine Entdif^prrin7,irnnc' der

betreflendcQ Zellen bewirkt wird, welche mit einer Ver-

änderung der Waebathiimwnergie nod dw Waebs-

thumsrichtung verbunden sein soll. Dadaroh werden

Epithelzellen von geringerer DifTerenzirung, aber mit

grösserer selbständiger Existenzfähigkeit gebildet,

welche im Kdrper weit ron ihrer UrapraDgastalle fort-

geführt and 7M Ahnenzellen einar tiaiian gleietinrtigaB

Geschwulst werden können.

Franke (7) konnte an swei Atheromen des

Danmenballena einea dOjäbr. Mannes Careinom-
bildung im ersten Anfang ihres Entstehens

beobachten. Die Qesobwülstchen waren »osammen

mit dem tvisohenliegBBdm Qawebe and der bedeokeB"

den Haut exstirpirt und im Ganzen Uaselnüss gross;

ihre eine Hälfte zeigte sozasagen normales Atherom*

gewebe, wihnBd man an d«r anderen rtsrka Pmlife-

ration im Biadegewebe und den Epithelien bemerkte,

welche zam Hineinvuchern von Epithelzapfen in die

tieferen Schichten des Bindegewebes führte. Ein Krel»

der Hohlband ist bisher bot eiBBul be«ba«btet| der

vorliegende Fall ist nach P. ein f nicum, AoAMcdaai

antersoohte F. zwei Atherome im ersten Begiaa der

Bntatebang, dia «r rieh aoa der behaarten Eapfhaiit

exoidiren Hess; dieselben bestanden lediglich ans Bpf-

thelien ohne Zusammenhang mit der Epidermis. Auf

ürund dieser und früher veröffentlichter Beobacbtangen

begründet F. «eine Anffasiaaf foa den KalggesohwSl-

ston der Haut: sr nnterschoidet die Dermoide, die von

ihm als Epidermoide beieichaeten Atherome
nad PeUienlaicytteB. Letttere siad wirklioba Retee-

tionscysten und entsprechen ins Unmässige gewach-

senen Comedonen. Die „Epidermoide* entstehen in

der Tiefis der Catis durch Abschnürung von Epithel*

upfen (bei Dermalden: Haottbeilchen) im iotrauterinea

Leben und Weiterwachsen derselben im eitraaterioea

auf irgend einen Reiz hin: sie sind keine Reten-

tioBscystaa aoadera araprftagllcb faate,

wirkliche Geschwülste.

Die Untersnohongen Zebnder's (26) fahren za

folgenden Reialtaten; Die enten Krebsherde tietea

in den zuführenden Lymphgefassen der Lymphdrüsen

auf, Der Krebs breitet sieh denirt .us l.iss die erateo

Herde sich durcb oentraies WacLsihum vergrössero.

Die Ktabaeatviahalang gebt Blfeoteaweis« ver sieb.

Tn allen Krebsherden sind retcblichste mitotische Vor-

gänge zu sehen. Das Lymphdrüsengewebe weist bei

Krabseinwaaderang saerat keia« weieatilohea V«r>

änderungen, namentlich keine Proliferationserachei-

nnngen auf. Später treten deutliche Compressions-

erscheinungen an demselben auf. Die Blutgefässe

aeigen vielfsoh Hypertrophie der Uuscalatnr oad Bado-

thelveränderungen. Die Lymphgefssaendothelien, so-

wie die Drösenendolhelien zeigen im Gegensatz zum
Saroom kalne wweatUobea Variadtraagea.
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pflanzliche und thierisehe Parasiten
b«Mrb«itet Ton

Prof. Or. P. GRAWITZ in Greibwiüd.

A. Pitoasllche Pamslten.

I. 8|ill|ilM.

1. Allg«m«ine Werk« und Abbandlangeo.

1) B&bes, V., Bacteriologische Untersaobangen
über s«ptiMbe Pr«o«M« dw KiudeMiten. Iioipi. 11^.— 8) Cabadi, Le^ot tm iMntlsdivs niereWeniiM.
8. Piurto. — 8) Cornil et Babes, Les bactdries et

1<ar rolo dass l'^tiologie, Tanatninie et l'bistologie

p»thologiqaedes mala'lies it 'li u es. 3 ed. Av. 385 fig.

et 12 p»9. 2 vols. 8 — 4) Fokker, Ä. P., Die
GruBtllauen der Haoleriologie. Rede. gr. 8. Leipzig
— 5) t'oruobritte der Medioin. Rede von UoTorriobt
QDd Weigert. Bd. VIII. — 6) Frinkel. 0., Onind-
rim d«r JlMleiri«DkaDde. 3. Auflage. S. Berlin. —
T) Frinkal md Pfeiffer, Atlas der Bacterienkunde.
5 Lfg gr. 8. Taf. 22—26 mit Erkl Hcrlm. —
8) Dieselben, Dasselbe. 6 Lfg. (TetanusbaciUu.'i,

RanscbbrandbaciliDs. Tuberkelbacillos.) Taf. 27—81H Teit gr. S Berlin. — 9) Güntber, C. Kin-

fBbning in das Studium der Bactertologie. Mit 60 Photo-
KrMin«D. Im. 8. L«ipii(. — tO) Perron, De la

m^lbodA b7pod«m{q««4ns Ii midlaslloii anü- baeillaire.

8. Fuii.

2. Techmk.

I) Despeignes. V , Noureau regulateur pour etuve
chauffie au petrole Lyon. med. No. 27. (Beschreibung
eines mit Petroleum beisbaren Brütapparates nebst
dazu gehörigem Regulator.) — 9) Gasser, J., CoUore
da baoilla tntbiqiM «nr laUiaox r utritifs color^ At«h.
de mfd. eipaiinentale. No. 8. (G. beschreibt das von
Bi rc h - Hirsch fe 1 d emplohleiit' Vci fahren, die Typhus-
bacillen auf einer mit Fuchsin jijelärhUTi Oelfttine zu
lüchten, da .sich hierbei bestimmte characteristi.sche

Veränderungen herausstellen in den Tersofaiedenen

Perioden des Waobsthums, welche eine leichte Unter*
aebeidoog der l^pbiubaoilleo von anderen ermSgUobaD.)— 8) Hallar, X, Der Bant ali baeterielociiober Mlbr*
bo'len. Berlin. Wochenschr. No 39. (Verf. nimmt
als Nährboden statt de.s Fleischwasscrs lisrn, welchen
er durch Sodalüsung schwach alkalisch macht, iiltrirt,

und mit 1 pCt. Pepton, V«pCt. Kochsais, b—lOpCt.
Gelatine oder 1—l'/ipCt Agar-Agar, wenn erforderlich

mit Gljoeris, TraabanaiMlwr und Asdema foiaatat,

aafkoeb^ flltrirt, in Oliaehen fallt und elerilteirt.) —
4) Laoroix, De Temploi du carmin alune dans les

lecberabes d'bistologie patbologique. Lyon medioal.
N«, 9. (Bahnt dte bektnnten ^pnaohafteB de* Alani^

cartnins, besonders bei Färbung epithelialer GesobwSlste
ußd empfiehlt Doppelfärbungeii mit F,osin.) — &) Ni-
kiforoff, M., Ein Beitrag zu den Culturmethoden der

Anaeroben. Zeitscbr. f. üyg. Bd. VJII. S. 489. (Verf.,

welcher bei Gaffky gearbeitet hat, empfleblt sor An-
legung anaärober Culturen Beageiugliaer an beiden
Bodos in eine C^nllarröhre aonaiiMieD, llnlkb vie
ThermovaterrNirent dann da* andere Ende orasubiegen,

und nan daieb Enrillmen and Austreiben der Luft
durch Ansaugen das flü.ssige Näbrmediam hinein zu

bringen und dann zususcbmelsen Die Methüde isi

schnell, billig und sicher, .eine .Abbildung erläutert

diese Culturröhrehen.) — 6) Prausoits« W., Kleinere

Mittbeilungen zur bacteiiologiioben Teobnfk. Hfioeb.

Wochenschr. No. 48.

Die teohnisoben Verbesserungen, welche Praus-
nitz ((>) Vür.'ichlügt, betreffen: 1. eine kleine Vorrieli-

tung. welche am Objeciiv angebracht wird und das

sogenannte Fischen einselner Colonien von einer Ge-

latiaeplatte erleiebtertj der kleine Apparat wird von

Kataeh in Vlneben, Sehillenirawe, angefertigt, bei

Bestellung ist das Objeotir einzusenden oder dessen

Stärke genau anxngeben; 2. einen Apparat, bei welchem
die Ksmirch'schen RoUculturen in sehr gleichmiissigi-r

Weise borgistcilt werden j S. einen Apparat, welcher

alle zur Wasseronteraneihllllf nothwendigen Instramenia

derart oompendiSa auaaniBengelegt entbilt, daai onn
aoeb aoaierbalb dea taboratorianu sofort CaUano an-
legen kann; 4. eine neue Methode zur .\pfertigung Ton
Daucicultuun Verf. cooscrvirl Gelalineculturen derart,

dass er mit tiner Pipette langsam eine verflüssigte

Gelatine zusetzt, welche 5 pCt. Essigsäure oder 1 pCt.

Carbolsäure enthält. Wenn das zu const rrirende RShr-

eben in K&ltemiaebang stebt, so entarrt die ingeeatste

Gelatine aofort and braaeht nor gegen Biatmeknang
gesebfitst so werdeo, am die Caltor Jabrelaag so con-

scrviren.

8. Allgvmaner Tbeil.

I) A Imq uist
,
Untersuchungen über einige Bacterien*

j;atturi^;en mit Mycelun. Zeitsfhr. für Hyff. Hd YIII.

S. 189. — 2) Baginsky, A. und M. Stadthagen,
Ueber giftige Product« saprogener Darmbactenen. BerU
Wochenschr. No. 18. (ßin ans Darminhalt rein ge-

saobtatea Baaterion, den f&ulnisabaoterian angeb8rig«
lieferte bei eberatseber üntersaobang einen sn den
Teialbuminen g' hir n ^en Körper.) — 3) Blücher, H,
Kino Methode zur Flattenoultur anaerober Baeterien.

Zritaobr. fBr Bif. Bd. YUL & 498. (Dar Main«
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Apparat, in Gnttky's Inttitut erfunden, bat vortraff-

liobe BesolUte «Keten; er benatst »IkAliaob« P]rn>-

ganusaSare. Oho« die Abbtldangen (Hotnebnitt) sofawer

zu liijsi.'hreib^in, sle-ht iahfr im Oiij^inal.) — 4) Bon-
chard, L'.4 nctioi.ii des prodaits socrälcs \>iT lu.s mi-

crobes jinth.: g-hii-'s. rorni.it rciid. T 110. Ne
— 5) Bram, K, Untersuchungen über die Degent.ra

tionserscbeinung^n pathogcner Bacterien im <ii stillir!en

Wuaer. Diu. Konigebwg. 1889. (Yeif. beschreibt

di« Tor^Dge dee Zerkalls, «elebe «n TypbaibMilleiit
Cbolemspirillen, StapbylococcoQ und MilsbiandbaeiUen
bei l&ogcrem Aufenthalt in destillirtem Waucr beob-
achtet w< rdi t. und kommt zu dem Resultat, dass die

Deg«ucralif>nstürraen, welche man hierbei bc^bacht«t,

sehr ähnlich dcnjonigen sind, welche bei Milzbrand-

bacillen auftreten, welche in den RQckeol7m|ihsack des

lebenden Frosches eingebracht sind. Br siebt duin
«iae BeatitlguiiK der Anmbne BauragArten'h, wo-
neob das Absterbeo der Hterocrffanieitten bei immanen
Thieren wesentlich durch NabrunRsmangtl zu Sl.iiiiiij

kommen soll.) — f>) Brieger, Bacterien und Krank-

h.it>i;.ttc. Biol. Centialbl. X. No. 12. — 7) Buch-
ner, H., Ueber pjogcne Stoffe in der Bacterienzeile.

Berlin. Wochenschr. No. 80. (Verf. l'.gt ein besonderes

Üewieht darauf, dass die eDtsÜDdoogseineiBadea Sab-
stauen weniger in der die Baeterien tingebenden Cultor-
flüssigkeit als in dem Zf lleMkih derselben angchäu't

•ei.) — 8) Carbonc, F., Sui vi.lrni prodotli dal proteo

Tolgare. Ritorma mciiica. S'-jit. (Verf. sli-llte die

basischen Produote des Proteus vulgaris, darunter Tri-

methylamin und andere in faulen Fischen vorkommende
PtonÜDe dar; es konnten dnreb Injeotiou aolober

FtoBHÜne Tbiere Regen die Baeterien Inmon gemaobt
«erden.) — 9)CentanDi, K, Ein Fall von Landfy*
seber Paralyse, histologischer und baotcriologisob«r Be-

fund. Ziegler's Bcitr. Bd. ¥111. .'J. — lOi Dittrich,
F., Die Bedeutung der Microorganismen der Mondböhle
für den roenscblichen Organismus Prag. Wochenschr
No. 38 (Ueberaicht über die bisher bekannten Micro-

organismen der Mundhöhle und ihre Bedeutung als

KraakbeitMmger der Poennonie, Otitis media etc.) —
11) Bbertb, J. C. und 0 Ifandry, Die spontane
Kaninchciise|.rtif:im'c. V-n-li. .\irh.v. iii 121. H. 2.

S. 840. (Verü. landen lu tiuum spucitau gtbUif benen

Vt ,Tabr alten Kaninchen einen dicken, rahmigen Beleg

auf Pleura und Peritoneum, der sich microscopisch als

aas Eiterkorperchcu und einer grossen Anzahl ovoider

Coecen bustebend eraies. Sovobl euitoreli, als aaob
morphologisch waren diese Coecen von denjenigen an-
derer hifui'ti'-nhkrank'hiMti Ii ln-i Thiureii, wie i i.-t',ü^fl-

chol''r.l, 'irr C'-'w K'Aiiir.chti.si i'tiramit u.a. \ er.schn.'iltju.j

— 12: l'y.auii, |{i.-i<herobes .sur los dia<tases et Icuco-

maincs ^'i-ri '6s }>ar it:s uiicrobes de la l»lenaorrhagie.

Lyon. med. Ne. 10. (Verf. brachte Orchitis berror,

indem er Tbieren diastatisobe Stoffe und Leueonaine
eines aas der HamrSbre eines noraalen MenteheD ge-

zflebteten Slaphylococcus injicirte.) — 13) Krnst, P.,

Die Prflbjahrsseuche der Frösche und ihre Abhängigkeit
von Temperaturcinflri.<i.sen. Ziegb'i's Iii Ir. Iii VlII.

S. 2l>3. (Untersuchung Uber diejenigen B<kctUcri, ttelcbe

namentlich im Frühjahr die ausserordentliche tlmpfind-

liohkeit der Frösche gegen jede Art von Verletzung
erarsacben, da sie im Wasser loben« in die Wunde
eindringen und die Frösobe su Grunde richten. Im
Sommer sind sie unwirksam) — 14) Fokkcr, Onder-
zoekingeii umtrunt melkzuurgistins. .N< lerl. Tijdschr.

No. 4 — 15) Permi, Cl., Die Leim und Fibrin löien-

den und die diastatischen Fermente der Microorganismen.

Archiv f Hyg. Bd. 10. S 1. 16) Forstor. Over
de inwerlling TSn bet rookn ' p h> L mfectie vermögen
van toberoulouso Stoffen. Kederl. T^dsebr. No. 18*

(Das RSuebem von Fleisohwaaren giebt Iceine Siehorheit

für die Abl-^dluiig Vmii Tuberktlbacillen, welche etwa

darin enthalten sind.) — 17) Freytag, C, Ueber die

Binwirkung conoentrirter KoehsaUlüsiuigen Mf 4m

Leben von Baeterien. Archiv f. Hyg. Bd. 11. S. 60.

— IS) Oessard, C, Sur les fonotions obronoginea
du boieille pyocyanique. Compt. rend. T. 110^ No. 8.

(G. fand, dass ein und derselbe Bacillus pyocyaneus
etwas VITscbiLdcnartige Farbstoffe bildet, je nach der

chemischen Beschaffenheit seines Nährmittels und dass

andererseits verschiedene Bacterien auf gleichem Nähr-
medium gleiche Stoffwechselproducto bilden können.)
— 19) Griffitbs, Sur nne nouvelle ptoraaine de pn*
tr6be^on obtsnoe par la eoltare du Baeteriam allÜ.

Ibid. t, 110. No 8. (Ein auf faulen Zwiebeln ge>

fondener Baoillus bringt ein Fäulnissalkaloid in Culturen
bfrvor, dessen obemisobe Formel C|,ü,,0 ist" — 20)

K.ibr.;fil, G., Ueber die Einwirkung d*m kün.stlichen

Magensaftes auf pathogene Microi>r^annm>jn. Arch. f.

Hyg. Bd. 10. S. 283 (Die Einwirkung des Uagen-
sattes warde auf den Cb<>krabacillus, Typhushacillos,

Stapbyloeoccus aoreos und andere geprffft.) — Sl)

Rirehner, U., Untersnebungen Sber die Binwirbnng
di-s Chlrifoforms au' 1- Mai-terien. Z''i(scbr. für FIv^.

Hd. VIII. S. 465. — -tl) Kita&alo, S. u. Tb. Weyl,
Zur Kt-iintniss der Anaeroben. Ebendas. Bd. VUI.
S. 41. Bd. VMI. S. 404. Bd. IX. S. 97. (Da dio

3 Abhand!ütigt;ri der Verff. sehr zahlreiche negatif«

Angaben über Substanaen enthalten, welehe die Gultnr
der anaerobiseben Baeterien bemmen und fSrdern, so
ist -'S nicht möglich, in Kürze eice Wiedergabe tu

maclien. Nicht alle Ruduotioiiimitte) begünstigen die

Är.aerobt-n und .si'h.iiij^-^n die Aeroben, Oiyiiation»-

mittel begtiustigf^u die Aeroben nicht.) — 23) Kiadakis,
F., Ueber die Einwirkung des Leuchtgases auf die

Lebenstb&tiglLeit der Microorganismen. Diasert Berlin.

81. Min. (Die nnter C. Fränicel angestellten Vor
suche Ober die Wirkung des Leoebtgaees ergaben, dass

dass<<lbe erheblich verschieden von dem Wasserstoffgas

wiriit' . da zur Culiur der Anaerobien sieh als gänz-

lich uubrauobbar erwies. Von den bei Sauerstoffzutritt

lebenden Bacterien wurden u. A. die Eitercucoen und
liilzbrandbacillen durch den Leuchtgasstrom getödtet.

Trotxd»>m erwies es sich aber unwirksam, um eine in

oder Botwicklung bsgrifene Pä'ilais« «ofMihalten. Nur
bei den Anfangsstadien trat eice desinSeirende Wirkung
herv >r ' — "21) Kühne, W.. Ki<*sf ',.<üure als Nährboden
für OrKausmen. Zeitschr, f. Hn.l. IM 27. S. 172.

(Verl bt ein Vurlahrcii dii. um Kirselsaure unter

Vermischung mit Fleischeitract zu einem durchsichtigen

Nährboden für Microorganismen zu machen, welcher

bebe Hitsegcade rarträgt and in dilinnea Stfiekoben

bequeme Unteisnehung tniässt.) — fb) Leobnscher,
0., Kinfluss v.; n V'^rda'jut/£:'''i''i'f<'ten auf Bacterien

ZetUcbr. f. Itliü Med. Hl. XVII. S. 47«. — 26) Lier-
mann,W.,BacteriologisetjeL iitersueliuii>;cn über ^lutnde

Intoiication. (Aus Gartenerde cullmrte Fauhnssbioilien

und Prüfung derselben und ihrer Stoffwechsei; r
' ducte

auf Miose.) — 27) Orth, J., Uober die Ausaoheidung
abnormer körperlieber Bestandtbeile des Blotes duroi
die Nieren. DeuUche Wochenschr. No. 44. (ßnigogen
den Befunden von Wyssokowitsch führt 0. Beob
iiohtungen \u . au> 'j-jri':i; der Ueberttilt Vs.n Raeterieii

durch die unveratideiten Wiomeruii rcsp. Harncaualchcn

der Nierenrinde hervorgeht.) — 28) Pansini, S.,

Bacteriologische Studien öber den Auswurf. (Aus dem
bacteriologisehen Laboratorium der zoologischen Station

in Neapel.) Virohow's Archiv. Bd. 128. S. 484. <-

29) Penzoldt, Ueber die antibaoterielten Wirkungen
einiger .Anilii.farbstofle. Arch, f. czper. Path Rd. 26.

S .^10. (Me(h\ lviol*'t, Malachitgrün, Trimetbylroianilin,

Rose b.ri|;alf, Ph-nylblau und Methylenblau wirkten

in concentnrten wässrigen Lösungen stark wachsthums-
hemmend auf Staph aureus und Milzbrand Als un
nfUg und auch nicht stark irritirend erwiesen siob

itose bengale, Phonylblau und Metbrlenblan , atltin

therapeutisch verw-jrtbbir ^ini di^' Vi rauche bisher

nicht gewesen.) — 3U) Sch I ich ter, F., Bacteriologisobe

Unluraelimig des Kntte» ans dem Colon desoeadetis
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bei einem ¥M» ton Atmui tni vestibokria. Wiener
Woobeaeobr. No. 44. (BanillaB bstU aSrogenes nnd
Baeillas coli communis.) — 81) Taroier et Tignal,
Recherches exf ^rimentales relatives ä raction 1 quelques
antiseptiques sur le streptoeoqiie et le staphjiocoque
pyogenes. Arcb. de med exp^ritn. No. 4 (Den VerlF.

scheint diedenseibenüegeDstand ausführlich behanielode
Arbeit von Martens [Vircbow's Archiv, Bd. 113] un-

bek»n»t geUiebea w lein. Aach sie fanden, «Um das
Sublimat das wirksamste Antiaepticum gegen die Eiter-

coccen ist ) — 32) Toldhausen. P., Untentuchongen
über Uaotcrium phöäphorescens Fischer. Diss. Würz-
bnig.

Boucbani (4) überreiclite der Academie ein Werk

über die Wirkung der Sloffwecbselprodacte pa-

tbogener Mioroben, als deren ResnUat er kon
berichtet: wenn man oincm ((('SiunltMi Thierf itiii

löslioben Producte eines patbogenen llicrobea injicirl,

s« gewinnt das Blat diesss Thierea die Billigkeit,

diese Bacterienart abzntödten, nnd «war ist diese

Bigeoscbaft nicht etwü an dts Gepcnwsr! der Pto-

meine im Blut gebunden, sondern die bacterienlöd-

tende FIbigkeit ist glsioh nall. wenn sebr visle FUh
meine im Blut vorhanden sin^^, si.i vermehrt sich in

dem Maasae, wie die injicirten Substanzen durch den

Orlo aasgfsehieden werde«, nnd bleibt noob lang» Zeit

später, nachdem die Absobeidang vorüber ist. forlbe-

stehen. Die Versuche lehren 2., dass die palbogenen

Bacterien gewisse Substanzen abscheiden, welche, der

Blatbabn einverielbt, die Auswanderung der farblosen

Blntkörperchen unmöglich mach<»n un(1, wie Boti-

chard hinsufügt, in Folge dessen auch die l'hago-

Cftose.

Die Mittheilang von Fokker (14) lässt die Frage

nach der Einwirkung tbierischer Fliissigki^itsn auf

Bacterien fast noch schwieriger erscheinen, als die

sof die Btotwirknng geriobteten Unti^rsaebangen. Vf.

faml nämlicb. J;i.ss oin in Holland an der Milch<räh-

rang gewöbnliob betheüigler Cooous höchst ver-

sobiedenartif wirkt. Je nacbdem er in frfsob nnter

aseptischen Vorsicbtsmaassregeln aufgefangene oder

in solche .Milch übertrajfen wiril, welche duruh Iring^re

Erhitzung steriliairl worden ist. Es zeigt sieb uiiiu-

iieh, dass die In sleriUsiHe Httoh abertragenen, aneh

nc'i-h ^0 L'<>ritt^en Mengen sofort in VVrmehrnne: tiber-

geheu und die Milch zur Gerinnung bringen, während

In der aaeptisob aafgefangenea llilcb tu-

nächst die echten Milchs&ureerreger abge-

tödtet werden: ihre Colonien vertnindem sich er-

beblich und eist nach 24 Stunden beginnt eine Ver-

mehrung, welche dann nach einigen Tagen zur Ge-

rinnung führt Eine Erklirnng bierfflr lasst sieb aar

Zeit noch nicht geben.

Pnnsini (28) untersncbte den Aaswurf toq

45 theils gesunden, theils an verschiedenen Krank*

heiten Ipidendon Individuen auf <lii> in demselben
vorkommenden Mikroorganismen. Der Auswarf

WQfde Morgen«, nli nSgllobst wenig Seoret Temaiscbt,

direct vom Mumie weg in steriü^irten Gl&sern aufjre-

fangen and durch Ueckglaspräpardle, impfungeu und

PUttenenlturen nnfersuobt. UanptsSeUlob dnrcb

letcktr Mctbcdr, dit P. für die eiaslg eotpcIieidMii

hllt, fand er Im OaoMn uaaer sog. Sohleltnbant-

Streptococcen 3 Speeles VOD Pilien, 21 Species
von Bacillen untl 10 von Cooeen. Die Pilze

waren Üidium albicans (4 mal gefunden) und zwei

nene Oidiamarten Qe S mal). Von den Baoillen sind

8 Speeles in KartofTelcultnren ah^ebililet; gefunden

wurden: Bacillus aureus (2 mal). B. cocoineus (3 mal),

B. pyoejanens (2 mal), B. squamoeas (8 mal), B.

fluoresoens putidus (3 mal). B. fluorescens non liqoe-

faciens, B tcnuis spuligenes (3 mal), Pnetimobacillns

Friedländer ( < mal, bei Phlhisikern); von Oocoenarten:

Staphyloco cus pyogenes anrenn (3 mal), 8k pfsg.
albus (1 mal), MicrocoecHS albus liqupfaciens von

Besser (11 mal), Streptococcus pyogenes (4 mal bei

Pbtblalkem). Hieroeooens Tersieolor (7 mal), Sareina

lutea (3 mal) ?arrin;i nurantiaca (3 mal), Sarc. alba

(10 mal), Sarc rariegata (23 mal) ucd andere unbe-

nannte Coccen ond BaoilleD. M. tetmgenns wudo
niobt gefonden.

Die Untersoebnngen, welche Freitag (7) über

die Einwirkung von Salzlake auf verschiedene Bac-

terien angestellt bat, sind von dem Gesiobtspankie

aus ontemommen worden, am die Qefabren sv benr»

theilen, welche nnch äcm Einpökeln von krankem
Thierfleiscb etwa entstehen könnten. E$ hat sich

dabei gefunden, dass die Sporen der Milsbrand-
bacillen in conce ntri rten Salzlösungen nach

f) Moiiatrn ühorhaupt nicht verändert wurden, wäh-

rend die Bacillen schon nacii i Stunden ZerfalUor-

sobolnangen aelglen nnd in den Callaren versagken.

Hie Typhusbarülen erweisen sich äuss^'rst widerstand^

fähig, erst nach mehr als 5 Monaten waren sie abge-

IGdtet, diejenigen des Scbweinerothlaab bednrfteo

einer etwa 2 monatlichen Einwirkung, w&brend Clio-

lerabacillen bereits nach 6— 8 Stunden ihr Wachs

thumsvorniögen eingebüsst hatten, Erysipelcoccon

waren nach 2 Monaten noch lebensfähig, Dipbtberie-

bacillen nach 3 Wochen. Es geht daraus hervor, dass

das Einpökeln bei verschiedeoen Krankbeileu der

Tbiore niebt entfernt den Oiad von Sioherbelt be-

wirkt, wie man ihn sieh gewShnlieb daron rerapriobt.

Kirchner (21) bat die von Salkowski »Dge-

^ehene antiseptisohe Wirkung des Chloroforms an einer

Heibe von Bacterienarten genau festgestellt und in

allen weesntlieben Pankten bestätigt, denn wenn anoh

üacteriensporen von dem Chlnroformwasser
nicht gelodtet wurden, sondern sogar zum Auswachsen

kommen, so tifdtet das Cbloraform doob sofort die

darau.s eniwirkel'.en Bacillen, sodass also der EfTect

ungefähr derselbe ist. K. beautst das Chloroform aar

Sterilisirung ron Blntserum und empliehlt es bieno.

(Die Erfabruogen des Referenten sind in dieser Riöh«

tung hin nichi sehr •runstitr gewesen, da das Serum

oacb dem Erstarren opak und weiss warde.) K zieht

alsdann eine Reibe von Nnlianwendungen fir die

praclische Hygiene, nntor d.'nen namentlich die rer-

donstendc Eigensobaft des Chloroforms als praotiscb

wichtig ausgenutst wird. Aaeh ffir die Behandlnag

idor SommecdiarrbMO der Kinder dürft» eiob die inoer-
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Uofc« DunidimnK von CblofofomwMMr vMleiobt als

milzlringend empfehlen.

Leabasoher (25) anttnachta die Eiawirkang

Aw D»rmssft«s, i*B Ptiior«atf*ft*s ood der

Galle auf rersohiedene Mioroorganismen. Die

Vcrsuchsanordnang wsr so, dassje 1 com der steril

im lieageDzglaäd aulgefangenen Flüssigkeit mit den

bainffNiden Baotorieo versetzt warde, and sogleMb,

sowie nach 1.5. 15 und 24 Siun !' r. Platiencultüren

angelegt worden. Die Ansaht der (jo^oaten liees dann

•rkeoMtt, ob die ugewuidte Sabstras elneii Biallait

auf die einzelnen Bacterienarlen aaszuüben im Stande

war. Geprüft wurden Typhus-, Cholera-, FioUer-

Prior*8obe Kartoffel- and MlUbcaodbaoiUen. Van daa

Kosulta'.en seien folgend« Binzalheiten erwibnt:

1) DarnisafL vom Hunde, aas einer Fistel oben am

Jejunum gewonnen, desgl. aus dem lieum bewirkte

bei Typbusbadileo »erst (1 Std.) gering« AbaaboM
der CuUuren, weiterhin starke Vertnehrang. Finklor-

Prior's Bacillen Termehrteo sich Ton Anfang an stark.

2) TrypsinlSsung, kfinsilioh hergeateUt, war ein gnter

Nährboden für die genannten fünf Bacterienarten

;

besonders gut entwickeUen sich Cholera- und Typhus

bacillen. 3) in Schweine-, Rind- und Meuscheogalie

(letatere frieoh aaa einer Fiatal) wodiaan die ft Arten

g:leichf;4lls gut. noch besser Proteus, Bac coli com.

und Milcbsäarebacillus, weniger gut Bultersäureba-

eillns and Hereartoa. 4) Die isolirten OallenaKanD

vermögen in concentrirterwässriger Lösung (oa. 0,8 pCt.)

Mikbrandsporen unter Umständen abzutödten.

Permi (15) fand, dass die Fermente dea Milz-

brand- und des Cholerabaoillns, dea BadUas von

Finkler und Prior, des Microcorcus prodigio«u9 und

des Bacillus pyooyanens durch Erwärmen auf 50 ^

weder abgesobwEebt noch emiohlet werden. Kino

Absch\v"iclmnfr tritt fin für das Ferment des Mirrü-

coccus prodigiosus bei 55 Celsius, für daa des Ba

eiUus pyocyancQS bei 60', desCbolera- and Hilzbrand-

Bacillus bei 65 ^ während das Ferment des Finkler-

Prior'schi-n Rürillus lioch nach einer Erwärmurg auf

65" energisch Gelatine rertlussigte. Bei einstündiger

EraNIraung aaf 70* werden alle diese Permeat« aer-

stört. Salzsäure 5 prom., Snblimat T proc. Carbol

5 proo., Saljrcilsäure ia gesättigter Lösung stören die

Wirknng der genannten Fermente eben«« wie die Wir*

kang von Pepsin und Trypsin auf Pibijn, dahingegen

nicht die Wirkung auf Gelatine. 30 proc. Sodalösung

beeinträchtigt die Feruienlwirkung weder auf Fibrin

noch auf Gelatine. Kine Umbildung von Starke in

Zucker wird von manchen Bacterien. darunter der

Micrococcas (etragenus, Bacillus ramosas und Hea-

Itaoillas in reieblieiheTlIenge, dnreb denStaphyloooeena

citr> iis und den Soorpilz dagegen nicht veriniUelt.

laolirt worden die diaelaUschen Fermente vom Milz-

brand, Cbolera, Finkler'a, Mlller's Baeillns a.a. Nicht

alle dies« Fermente erregen Säuragtbrong der Stärke.

Vf. nimmt an, dass verschiedene Fermente gebildet

werden, von denen das eine die Fähigkeit, Fibrin,

Lein «dar Gelatine an ISaen, bealtat, wihrend mbcn
Ihm ein diaataliedi«« Pcnaent gebildei wird. Iifand

eine bestimmte Abbingigkeit der Permentbildang von

der Beschaffenheit des Nährbodens, auf welcbem die

Pilze cultirirt wurden, Hess sieb nicht nachweisen.

F. erkttrt alao die Absoadening der Fermente ala eine

von äusseren Ursachen unabhängige, mit dem Lebana»

process der Baoterien innig verknüpfte Function.

Als Ursache der Landry'scben Paralyse

beaebreibt Gen tan ni (9) den Befand, wetehen er

bei einem an dieser Krankheit gestorbenen Soldaten

angetrofiren hat. Er fand nämlich eine starke Veraa«

demng der Nerven, weniger des OeUna, nod ala Ur^

Sache derNorvenveränderung einen BaciUos, welchen

er für die specifische Ursache hielt. Derselbe ist nur

in den Nerven zu finden, deren Veränderung ist aber

niebt ala HenriUa an beieiebaen, da di« Bntotadnng

weder die hauptsächlichste noob ala« oeostant« Kr*

scheinung an den Nerven ist.

4. Specieller Theil.

Tu berculose.

1) Bang, B., Ist die Mtleh tabenmlSser KBhe vi-

rulent, wenn das üuter riebt ergriffen ist? Münchener
W ichonschr. No. 41. (In dir Rtga! nein, aber man
kann nio sicher sein, ob nicht TuberkelbaciUen darin

sind.) — i) Hollingcr, 0., U'2ber die inleotionswege

des tuberculösen Giftes, iiei. auf dem X. intern, med.

Coagresa. £beodaa. SS. - S) Cbiari, fl.« üeb«r
den patbologiaeb'aaatemieelien Befand in S mit ffoeb

sehen Injeetionen behandelten Fällen von schwerer

Lungentubercalose Präger Wochenschr. No. 53. (Um
die käsigen Krkrankun|?sherde Hess sich eine heftige

exsudative Etitauodung nachweisen.) — 4) Deneke,
Tb., Ein Fall von Inocolationstuberculose. Deutsohe

Weebensobr. No. 18. (Bin Kind hatte sich an einem
Naehtfssebirr Wunden an der Stirn zugezogen, welolie

dnrch tuberculösen Auswurf der Mutter infieirt wur-

den und das Bild i-lwr .•ichlics.'jlich tiidl ch tndigenden
Wundtuberculose darbott-n.) — 6) Dcspeigncs. V.,

DemoDstrations de tuberculose ezp6rtmentale obez des

animaux, dit ä sang froid. Lyon m^dioal. No. 44. —
6) Oobrokionski, V., De la p4n6tration des bacillea

tnbannlen daas l'orgaaisme k travers la moqaense
intMtinale et du ddveloppement de la tuberenlose es»

pirimentale. Areb. de mid. eip^rim. No. 9. (VI
der unter Cornil Versuche über das Kindringen von

Tuberkel baoilitia vom Darm bur aiutetlte, hat den
Uebergang der Bacillen zwar nicht direct verfolgen

können, kommt indessen zu dem Sohlnss, da.<is die-

selben imstande sind, durch die unverletzte Schleim-

hant bindarobsudzingen, aumai wenn der mit BaeiUen
versetste Darminbalt lltogere Zeit an einer Stelle der

Schleimhaut liegen bb:ibt.) — 7) Dubrueil, W. et

B. Auch 6, De la tubcrculosu cutaiö'» primitive par
inocuUtion directe. Ibid. N'o 5. (B-i'schreibuog to-

berculdser Uauterkrankungeu, welche bei eiuer schwind-
süchtigen 23jähr. Person an Hand und Arm entetan»

den waren. Cebertragong auf 8 Meenchweinchen er^

birtete den tubenmlSsenChameter dw Hautgesehwüre.)
— 8) (libbes, H. and K. L. Shurlj, Tubercle ba-

oiUi. Boston journ. 20. Novbr. — 9) Granoher, J.

et Lcduiii Lebard, La tubcrculuse ii.ogi^ique. Arch.

de m6d. expir. No. 5. — lü> (iraacber et H.

Martin, Note sur un mode de traitement et de vaooi-

nation de la taberonioee eziiirimentale. Gaset te des

hopitanx. No. 9i. — 11) Ildrieeart, J. et Cb.

Riebet, Influenc« de la transfusion piritoniale da
sang de chien sur l'^volution de la taberonioee obes

le lapie. C«mpt. cand. lUk — iS) iarael, 0^ B«-
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tUhi Bbw 4fo tnttonisoben B«faQ^ u iwei mit dam
Koeb*sehen Heilmiltet belwndelton taberoulSsen Loeal-

erknnkungen. Aus dem Berliner pathol. loslitat

Berl. Wochenscbr. No. 48. — Kuch, R
,
Ueber

bacteriolopsohe Forscbang. Vortrag in der allgt-m.

Sitzung des X. iotero. Coogresses. Monogr. Berlin.

— 14) Ooimas, M., Dcstruction du virus tub«rcBleut,

par les essenoes ^vaporei» "ur de la raousse de platine.

Coaipt» Nll4. Tob*. C&1> Nu. 14 (Vf. empfieblt ver-

•ebtedene ^aenno tob Tbymiaa, Citrone, Ruealjpttis

atif r ncm weisaglühenden Platinschwamm zur Vor-

duiisiung zu bringen, da dieser Dunst cuic höchst

energische bftcteDcnli'idt'jndo Wirkung auf dieTuberkel-

baoiilen hc?jiticn soll, auch bei kranken Henscbeo bat

Verf. gute Erfolgö damit gawhra.) — 15) Fonfick.
üeb« die W«obi«l«irkoo|en zwiscbeo <rtli«h«r ud

«IlgCBseiBtr TnbereiitoM. Vortrag gebslton in d«r

Sectioii für .".IL- ne P.^thologic und patbologiscbe

AnatLinie dos X. Internat, medicinischen Congresses

am 8 August 1890. Berl. Wochenscbr. No. 40. —
16) y. Scbroen, Zur Genese der Micrcurganismeo.

Wiener Zeitnog. No. 87. (Referat über die Demon-
itntionen, waleb« v. 8. aaf dem X. totem. Congress

Bber Mio« FonehttngeD betraft der Mutteraporen und
Toobtersporen der Tuberkeibacülen cehelten bat.) —
17) Wyssokowiex, W., Ueber den Kinflasa der Quan-
tität der \vnrapfteD Tubcrkelb&cillcn auf leii Verlauf

der Tnberculose bei Kaninchen und Meerschweinchen

Mfiochener Wocbenschr. Ne. 41. (Wrf. hat einige

wenige Impfrerauobe bei Kanineben gemacht, aus wel-

elien liervorgebt, daaa vereinzelt« Tub*rkolbacillen die-

aen Tbieren ebne Naebtbeil ii^ieirt verden kSnnen.
Er scblies.<tt daraus, da&s negetire BrgebniMe, welebe

man dnrcb UebertraguDg von käsigem Material aus

seropbal6s«n Lymphdrüsen erzielt ha», nicht so so er-

klären sind, daüs die Bacillen eine geringere Virulenz

beaiaseo, aoadera ao, dua ibie Zahl iür das Zustande-

koniaen einer Infeetian n gering gewesen iat.)

Der Vortrag von R. Koch (13) iit ab erste Ao-
köndigong des Heilverfahrens geilen Tuber-

0 alose von bober BedentuDg. K. stellt im üegensatz

u »adem HeHvereiioben ab obersten GraadsatB ffir

die Purschung auf. dass die Vorsueho nicht am Men-

aoben selbst begonnen werden sollen, sondern dass

laerst geprüft werden muss, welche Sabstamen das

Gedeihen der palbogenen Bacterien .schädlich beein-

flussen. Wenn man dann Stoffe gefunden hat, welche

die Eotwickelang derTuberkelbacilien in Keinculluren

aafnbaltoo im Stande sind, so soll man wiadenim

nicht sofort den Menschen h\s Verauchsobjeot wählen,

soodero zonaebst an Tbieren versuchen, ob die Beob-

aobtnngen, wetebe im Reagenzglase geroaobt worden,

auch für den Tbierkörper gelten. Nach r iesen Regeln

verfahrend bat Kocb eine grosse Zahl Yon Substanzen

gefunden, welche schon in sehr geringer Dosis das

Waobstbam de? Tnberktlbnfltiton ertögem, and nar

aof eine Verroj^» rang kommt es sn, nicht darauf, dass

die Bacillen wirklich abgetüdtet werden, um sie für

dsn Kdiper onsobKdfidi so maebeiL Koob ftbrt ab

solche Mittel an eine Anzahl ätherischer Oele. das

Napbtylamin ood CyangoldverbiodoogeOiWelobe scbon

in einer Verdünnung von 1 zu swol MÜNoaein dal

Wachsthum der Tuberkelbacillen bemm«n. Alle diSM

Substanzen blieben aber Tollkoromen wirkungslos,

wenn sie an tobercolüseo Tbieren Tersucht wurden.

TrotidoB M M bot dorn Sndiso nasb ontwioUuDgi-

ktaaModm MftlelD Koob gtloaiM, ainoSabttaM

aofsofindon, welette bei Neenobwelnoben im Stande

ist, selbst weit vorgeschrittene tuberkulöse Prooesaa

zum Sti!l->tande zu bringen. Koch zieht aus den an-

gedeuteten Ver&ucben einstweilen nur den einen

Sobluss, dass die bbber mit lUcbt beiwoifelto 116g»

lichkeit. pathogenp f^acterien in lebenden Körper ohne

Beoacbtbeiligung des letzteren unschädlich zumachen,

damit ervieten bt.

Eine experimentelle Untersuchung, wolebeQlbbos
und S h u rl y (8, über die Anwendung von Jodo-

form bei Fhlhisis anstellten, wurde an AflTen ausge-

rsbrt. Bs worden gleiobteitig 8 Alfen dorab Bin*

iiiipfiing niit einem b.-icllieiireirhen SpuUini eines

Menschen ioficirt. Die Tbiere wurden mit gleichen

Mengen von Jodofonn, welebes eingeatbnet wardo,

bebandelt. Sobald eins der Tbiere erkrankte, wurden

alle 3 getödtet, durrhsrhnitlicb nach 3^ '., Monaten.

Bei der Section landen sich an den impl.iteilen Ab-

soesss, in d«i«B Bitar TuborkolbaoUbo warsiif iNUurond

weder in den Lungen noch in der Hils odsr Laber

Tuberkel vorbanden waren.

Die kone Rote von Oranebor nnd Martin (10)

enthält Angaben über eine Bekämpfung der Tu-
berculose, welche die Verff. durch Impfung der

Tbiere im Sinne von Paste ur und Cbauveau erstrebt

haben. Sie benutzen Kaninchen, welchen abfa*

schwächte CuUuren des Taberkelbacillus in die Venen

eingespritzt werden, und beobachteten darnach einen

gewissen Orad orb6btar Widarttandafibigkoit, über

dessen practische Polgon einslwoilso noeb kein UrtboU

zu gewinnen ist.

tm AnsdilDSS an dio Venaobe mit peritonealer

In foeion von Bnndebtat bei Kaninchen, welche

eine grössere W ider.standsfäh igkeit derselben

gegen den ätapb. pyoseptious und den Bacillus pyo-

ejanons berrargabraobt bat, habe» R^riooort and
Riebet (II) äholiebo VorsQobo mit dorToboroa-
lose gemacht.

Sie beben 87 Kanioeben Infloirt, von diesen waren

16 mit Hundeblul injicirt.

Nach Ablauf von 1
'/] Monaten waren sämmtliche

nicht injicirten Tbiere hochgradig erkrankt, von den

injicirten nur 1 oder 2. Im weiteren Verlauf erkrankten

auch die injicirten, jedoch schritt die Erkrankung bei

ihnen viel langsamer vor, auch die Gewichtsabnahme

vailief lange niebt so rapide wie bei den niebt in*

Jioirtao.

Die Verfasser kommen zu dem Sobluss, dass die

lojeotion von Randeblot, wenn aooh keine tmmanitit,

so doeb bedeutende Verlangsamung des Krankheito>

processes bei experimentell hervorgernfener Tabeiea>

lose bei Kaninchen bewirkt.

Dipbtboritis.

1) Babes, V., Untersuchungen über den Dipbthe-

riebacillus u. die eiperimontelle Diphtherie. Virobow'e

Arcb Bd. CXIX. Heft 8. a 460. - 2) Babes, V.

u. K. Puscarin, Untersocbnngen fiber die Difditherio

der Tauben. Zeitsobr. f. Byg. Bd. VIII. 8. 978.

(Die Vert enaitteltan, daoa bat mebrereo Bpldeoif>n
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von Diphtherie unter den Tauben der LöiTler'sobe Ba-
dUoi als eigeotlicbe Krankbeitsarsache anzusabcn «tr,
«ihiend die aof der Zunge der Thier« gefoBdenen
Flafellaten keinen erkennbaren Antheil an der Krank-
heit batten. Die in den Bachen gosandcr Tauben ein-

geiOhrton Dipbtbcricbacillen verursachten, wenn kein

Substanzverlust der Schleimhaut bestand, keine Di-

pbthiTu; und vtrl' Tf f. r.afh wenigen Tagen ihre p&tho-

gene Wirksamkeit) — 3) Beck, M.. Bacteriologiscbe

Untersuchungen über die Aetiologie der menscblioben
Dipbthsrie. Ebenda*. Bd. Vlll. S.434. (Vf. bestä-
tigt die Bedeatnng der L5fler*seben Baeillen fBr die
Ditihlht-rif )

— 4) Behring u Kitasaf.:. , Uebr-r das
Zus'.ardekommen der L>i|jhthc-r;eiramurii!;il und der
Tctanubimmutüiät bvi Thn-ri ii. Deutsche Wocbenschr.
No. 4y. — 5) Brieger, L. und C. Frankel. Unter-
sachoogcn über Haeteriengifte. Berliner Wochonsdir.
No. 11. 12. — 6) Sapina, A.da et B. de Harigaa«.
Beaharabea exp6r{aMBt»lea aar I« bMille dipbtbiriqoe.

BeTOe Suisse. No. 1. (VfT. beschreiben das Wachs
thnn der Diphtheriebacillcn in verschiedenen Nähr-
medier. und Färlmng nach Gram, Ueberiroj fiui)^ in die
Subcut.s Villi Tliieren, wobei Temperaturerniedrigung
leobachtet wurde und Intoiicationserscbeinungen,
welche sich in localer und in LjmpbdrüaanaobireUang,
Enteritis haxmorrhagica, bMOOden im Duodennm, su-

miton in AlbomiDona IttMarten. In allen Haupt-
pnokten beatitigen die Verff. die Angaben von LoelTler

über die Hacillen, sir; machen auf d;-.- (letabr der An-
steckung durch Milch aufmerktain, da lu der Milch
die Diphtheriebacillcn sich üppig vermehren.) — 7)

Fräokel, C, Untersuchungen über Bacteriengiftc.

Barl. Wookentebr. No.49. — 8) Herverden, C. van,

Da «ttkinf wn bet dipbibaria-gif op da niar. Ncderl.

Tijdiobr. No. 19. (Oenaoe bhtologisnbe Beacbreibung
der bei Thterer. diirrh !.ulicutaiK und Intravenöse Ein
spritzuiig der Ptomaiuc von Diiihthi:i lel a^^^illen hervor-

gcbraehtrti Nephritis.) — i)) Uortel, M. ,F , b'eter das

diphtherische Gift und seine Wirkungsweise. Ütuli>chc

Wocheuscbr. No. 45. (Kurze Uebersicht über da;,

was bisher über das dipbtberiacba Gift, seine Zasam-
naiiaatsQDg und seine Wirkung in mensoblieben KSr-

per and oie dagegen angewandten Heilmittel bekannt
ist.) — 10) Ruffer, A., The destruction of micro-

organisms by arooeboid cvlls. British Journal, p. 491.

(Vf. legt der Zellenthätigkcit, uäwcuUscb der lympha-
tischen Z','lleii in Tonsillen und Peyer'schen Haufen
eine sehr wichtige Rolle bei für die ZoistÖrung der
pathogencn Bacterien. Namentlich bei der Diphtherie

sieht er die dipbtbarisobe Htmbrao für den Kampf-

Slatx an, in v«tA«K die Baeillen abgetödtet und an
em weiteren Yoidriagen in die Oavehe Terhindart

werden.)

Babas (1) «rSTtart tbeils an der Hand von Im-

pfungen an Kaninchen, theils auf früher .schoa erzielte

Resultate gestützt : 1. Die Rolle, welche sowohl die

Diphtheriebaflillen selber, als aacb die gelösten

Prodaete derselben, sowie die bei Diphtherie gefun-

denen Streptococcen spielen und kommt zu dem Re-

sultat, dass Irische Culturen regelmässig Viralem be-

»itaaa, dlasalb« Jadooh aaeh 15^30 Tagen arlimn
und erst nach [>berinipfang auf frisches Nnhrsnbstrat

wiedergewinnen. Aelteren CuUoiea gebt diese Fähig-

keit oftmals ab. Anf Wnnden fit di« Tinüsn« sslbat

solcher Culturen, welche aof der intaoten (Tonjanotira

keine Pseudomembranen erxeagttün . eine ^r5ssere.

Durch regelmässige Ueberimpfang Irischer Culturen

IwDD awii di* BmUIso a«lbst Monate lang vimleat

•riudtw, InjMti«MiD aii dw losiiotiMSnbfUM battra

Biohi die glaiehan Erfolg«, «irktsn angMohniflsigar

nnd erst in grösseren Mengen.

2. Die OewebsTeränderongen bei den an Dipb-

thtritia-Infaction tn Granda gegangenen KMtlnöhen.

Die Versuche ergeben, dass sowohl die menschlioha

als auch die experimentelle Diphtherie zu gnm ähn-

lichen Gewebsvetändeiungen Anlass geben. Aach

hierbei zeigte sieh, dass die toxischen Prodnote des

Bacillus nicht mit Sinharbeil dies?!bcin Verändernngen

nach sieb ziehen, wie die Bacillen selbst. Die in den

erkrankleo Herden Mster den Oip1ith«rfeb«eiUeB ge-

fnn denen Bacterien aeig*D wesentlioli »DdM» Geveb«-

Teräoderungen.

S. Teranche Aber Sobalzimpfungen gegen Diph-

therie. Nach den ErgebnlsteD der Schulzimpfungen

an Kanimdicn kann man mit grosser Wahrscheinlich-

keit auf die pr&cti&obe Undurchifibrbarkeit einer

Sohnteimpfang gegen Diphtherie aoblieasen, Tlelmehr

ist man M'ofal auf eine ratiMnelle Prophjlazis nnd
Therapie der Krankheit angewiesen.

4. Venuche, die Prophylaxis der Diphtherie be>

treffend. Dieselben ergeben, dass desinficirende

FlussigkcitfMi von l est Concontra'ion snf die 'Schleim-

haut des Hiiciien» oder der Conjunctiva gebracht ohne

Sobaden fBr dieselbe ein« Bildung tob Psendomtm-
branen hintanbalten

In ihrer kurzen Mitthoilung über die Schatz-
impfung von Kaninchen nnd Miosen stellen Beb-
rin-r u. Kitasato (4) den Satz auf: Die Immunität

von Kaninchen nnd Mäusen, die gegen Tetanas immu-

nisirt sind, beruht auf der Fähigkeit der zellenfreien

Blutüdssigkeit. die toxischen Substanzen, welche die

Teianusbacillen prodcciren, uiisch.idlich 7,u niai-hen.

Das Blut Ton Kaninchen, welche gegen Tetanas immun
gemaoht sind, ist Im Stande, dM TeteansgHt sa ter-

st6ren, dieselbe Eigenschaft besitzt das dem Blute

entnommene Seram. Diese EigenscbAften sind von so

dauerhafter Nator, dass sie aaeh in Orgnnismn« an-

derer Thiere wirksam bleiben, sodass man im Stande

ist. durch die Dlut- oder Serunilransfusion hervorra-

gende Heilwirkungen zu erzielen. Diese giftzerstörende

Bigeniebnft f^H dem Blnte eolober Thfere, welehe

gegen Tetanus nicht immun sind und wenn man das

Tetanosgift nicht immunen Thieren einverleibt bat,

se Ifset sieb dasselbe aoeb naob dem Tode im Blnte

und Gewebe derselben na'hwoijen

Im weiteren Vorlauf der Beobachlnogen über das

Toxalbnmin der Diphtberiebaolllen ermittelt

Frankel (€). dass eine Immunität durch die Bio-

spritzung kleiner Dosen dieses Miitels bei Thieren

nicht za erzielen war. Eine geringe Wirkung dieser

Art emiobte er, wenn er fon nnwirksam gewördeoen

Reincnl'.uren ^oss? Mengen der CuUurflijssigkeit.

welche auf 100^ erhitzt war, bei Meerschweinchen

anter die Haut braebte. Weit besser eigneten sieb

Näbrnüssigkeiten, weleke «ihrend einer Stande anf
65—70° erwärrat waren, nm bei Thieren in Mengen

von 10—20 ccm in die Bauohbaat gespritzt, gegen

eine spitere Impfung mit giftigen Dipbtheriehacterieo

am iBBsmiiilrM. Eine Veniebtsnaamfel ist hierbei
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notbwendif; Di» InftoliOD mit dem giftifon lUterial

darf frühestens 14 Tage nrxrh i!r>r Ausfährung der

Schutzimpfung statifinden. Dagegen ciaa locale diph-

tbtriaelie Erkrukoiig d«r VagintlMbleimhaat •rmit*

telst der von Löfflet hierfür empfohlenen blieb auch

fär die geimpften Thiere gefährlich. Fräokel kommt
tQ dem Rtrattat, dass das von den Diphtheriebaeillen

ereeagto «IgeoUiche Gift von der immunisirendon

Substanz verschieden ist. Beide SlofTe findon sich

neben einander, nur der Giftstoff wird durcti Tempe-

raturen Ton 55—60* Qovirkawn, d«r ImpEitoff ver-

trägt hfihere Wännet'rade. Als lleilmit'pl gpgen die

Dipbtberie erwies sich der Impfstoff als völlig maobt-

los, ds Thier«, «etohe mit Diphthertebadllen Infieirl

waren, srhneller starben, wenn sio von dem ImpCfttolF

beigebracht erhielten, als wie ohne denselben.

B rieger und Frän Iv?! 5) bpi^i hreiben genau das

Yerfabreo, mit dessen üulfe sie aus Keinculturen

der Diphtlieriebaeilleii die giftig wirkende

Su^??tan7. in reinem Zustande gewannen. Dieselbe

konnte durch Mcobol gefallt, in Wasser gelöst werden

nod «rwiee siob als ein anmittelbarer Abkömmling

der Kiweisskorper. Er hatte die Formel:

C 45,35, II 7,13, N 16,33, S 1.39, 0 29,80.

Diese Substanz besass giftige Eigenschaften. merl['

wQrdigerweise traten dieselbe bei sehr geringer Menge

tinter Umstanden erst nach Wochen und Moriatt>n ein.

Dieses Toxalbumin ist oflenbar beider Wirkung der

Baeterien das weaentlieb« Prinelp. Bei Cnltaren,

welche ihre giftige Rigenscliaf; verlören liatlen. war

aacb dieser Körper nicht nachzuweisen, sondern an

•einer Stelle «in anderer, atuebeinend verwandter aber

ungifUger EiweissstoiT.

In Kürze berichten die Vff. über Toxalbumine der

Dipbtheriebacillen, welche au( Kaninchen wirksamer

als anf HeerMbnelnehen weren; Uber das Toxalbomin

des Slaph. anrrus. welches Kaninchen und Meer-

scbweinoben zuweilen schon nach 24 Standen tödtete

und Bntiändnng nnd keimfteie Eiterung b«rT«iir«ebte.

DiMe Substanzen waren in Wasser unlöslich, während

Mnibrandbacillen ein in Wasser sehr leicht lösliobes

Tosalbumin bilden. Weitere Mittheilungen über diese

bSobat wlelitigen üotenitehangen stellen die Vff. In

Anssiobt.

1) Babes, V., Ucb^ r \ .ü .ai,,nl;it ui.d Varietäten

des Typhusbacillos Ztscbr. f H>>,'. Bd. 9. S. 828.

(Die genauen Unterschiede der Ty^husbacilkri von ähn-

lichen .Microben. die Krage ihrer Verwandtschaft unter

«iiiander, di« Modiieationen ibrer Virulenz« das Vor>

kommen in den Organen neaiehlieber Leteben e(o.

lassen sich nicht kurz rvferircn.) — 2) Cassedebat,
Sur an bacille psendo-typbique troar^ dans les eaai

de riviere. Compt. niid. Tom. CX. N^. 15. (Ein

in mancher Beziehung dem Typbuäbacillus Ähnlicher,

ab«>r doeb von ihm zu unterscheidender Microlv^.) —
8} Cygn&aa, W., Studien über den TyphasbacillMs.

Ziegler'i Beitr. Bd. VII. S. 87C. (Thierversoche

brachten den Vf. su der Anoabme, dass neben der

Oiftwukung auch ein« y«rmebning d«r Baeillen im
Blnt md den OiianMi bei dar TJUetkinnkbeit dnreh

die Typhusbacillcii bt^thciligt i!,t.) — 4) Krnst, F.,

Intrauterine Tjrpbusiniection einer lebensfähigen Fracht.
Ebendas. Bd. VlII. S. 188. — 5) Frankel, Eugen,
Zar Lehre von der Aetiologie der CorapUeatiooen im
Abdorainaltrpbus. Jabrbfteber d. Hamb, stldt. Kranken*
anstali. 1889. (Vf. bat eine Reihe von entzündlichen
Complicationen beim .ibdam'naltyphus uot^rsücht und
gefunden, dass diese nicht von den Typhusbicillcn,
sondern von anderen Hicroorganismen hervorgerufen
werden.) — 6) Karlinski, J., Bin Beitrag zur Kennt-
niss da TjpbotbaoiUiu im Trinkwasser. Aroh. f&r

üjg. Bd. 10 8. 464. (Die Typhasbaeillen geben
sowohl im reinen Wasser, als auch in der mit FÜca-
lien versetzten Jauche um so schneller unter, je reich-

lichere Fäulnissproii ss darin zur Kntwiok lang kom-
men. Jedenfalls finden sie auch im stcriti^itrtun Canal-
wasser keine gunstigen Lebensbedingungen.) — 7)

Kitasato, S., Die negative Indol-Rcaction d«:r Typhus-
baeillen im Gcgenvats su anderen ähnlichen Baotorien-

arten. Keitschr. f Hyg Bd. VII. S. bll». — 8)
Prnddcn, H., On the gcrmicidal aetion of bloodserum
and otber body fluida. New Tork. Reeord. Vol. 37.
No. 4.

Prndden (3) prüft« di« TyphoebaeilUn und
den StaphylococcuB aarous auf ihre Wachs-
thumsfähigkeit in thieriaobeo Flüssigkeiten,

namenlliob Ascites- und Hydrocelenflüssigkeiten, and
land, dass eine unzweifelhaft stark tödtonde Wirknng
anf die Typhusbacillen ausgeübt wird, welch? nament-

lich in den ersten Stunden durch eine erbebliche Ver-

minderung der waohstbnmsf&bigsn K«im« bem«rkbar
wird. In Wasser oder dünner Kochsalzlösung findet

zu dieser friiben Zeit sogar eine Zanabme statt, sodass

di« Wirkung der tb1«riseben FlQseigkeit«n anf einen

in ihnen enthaltenen StnlT und «lebt «Iwa auf die

Flüssigkeit als solclie b?70^en werden mit-'s. Auch P.

meint, dass cie Laclerieutödlende Eigeiiächafi molocu-

laren lEigenthfimIiebk«lt«n l«b«nd«r 0«veb$sSft» sosn>

schreiben ist. Auf den gelben Bitereeocus wirkt di«

Ascitesflüssigkeit nicht schädlich.

Ernst (4) beschreibt einen Fall von Uebergang
der Typhusbacillen von Mutter auf Kind; 4 Tag«
nach (It^r Gebart starb das Kind, im Darm waren

keine Veränderungen naobzaweisen, aus der Milz cul-

Uvirte B. d«n Typbnsbaoillus«

Cholera.

1) Gamaleia, N. . Sur l'action diarrbiique des
cultun s du Cholera. Coropt. rend. Tora.CX. No. 12.

— 2) Pfciffir, ]{., Uebcr den Vibrio Metschnikoff

und sein Vecbältnias snr Cbolera esiatioa. Zbiebr. f.

Bjf, Bd. Tll. 8. MT. — S) Seholl, H., ünter-
Buchungen über Choleratoxine. Bi rlincr Wochcnschr.
No. 41. (Diejenigen toiischen Substanzen, welche Vf.

durch die /.liohtiinc von Choicr-nbarillcn ;iatcr Luft-

abscbtusä in Eiern gewann, zeigten &ich als erhebliob

wirksamer als diejenigen, welche bei Luflantritt von
den Cholerabacterien gebildet werden.)

Die Miltbeilung, welche Boachard der Pariser

Aoademie über di«V«r8noh« ron Qama!«ia(l) maebt,

werden voraossichtlich die Grandlage für zahlreiche

weitere Forschungen anf dem Gebiete der Bacterien-

gift« bilden. Gamaleia benutzt zur präventiven
Impfang gegen Cholera Coltnren der Comma-

banflton, welobe b«i 180 Qnd •tehliiirt find. Di«««
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cilien zu tödten, wohl aber, um gewisse diastatische

Substanzen zu vernichten, welche von den Bacillen

heirorgebraobt werden. Die Wirkung dieser dia-

atotiBOben Oifle konnte am deutlichsten an solchen

Culturen nachgewiesen werden, welf^be bei CO Grad

sterilisirt waren. Es gooägteo hiervon 10 ccm, um
dm Tod d«r Knnioeben unter Braobeinong«» von

Krämpfen und Läbmungeti hervorzurufen, während

die Tbiere von solcher Vaccine, welcbe bei 120 Grad

steriHsirt war, 80 com per Kilogramm ertragen. Bei

geringeren Dosen von 5— 10 com der Vaccine von

60 Orad traten bei den Kaninchen die characteristi-

aoben Krankheitserscheinungen der niensobiicben Cho-

1h» anf, ntmliob Diarrhfiaii, DaratgaRIbl, Sobnioba,

Trfibnng der Cornea, die Tbiere erholten sich schwer

fOB der Vergiftung. Sobon bei Erwärmung von

70 Qrad werden diese diaatatisoben Sobstanaen «er-

at$rt, während noob bei 1 20 Qrad diejenigen Stoffe

wirksam bleiben, welche die eigentliche Imninnität

bewirken. Boucbard fügt dieser Mittheiinng hinzu,

daas er ibniicbe Beobachtungen 1 884 bei Kaninoben

gemacht hat, denen er den l'rin von cholerakranken

Menschen in die Venen gespritzt hatte. Aasseideo

fttbrt er an, daw dar Baeillns p^ocjaB«««
Substanzen producirt, welche hei der Deslil-

lalion TOD Cultoien überdeatiUiren und als Vaccine

wirken, wfbvaBd ala Bfiokstand Mwobl toxisebe als

immuoisirende Stoffe zurück bleiben. Wenn man aus

den Cultoren die diastatischen Substanzen durch

Alcobol niederschlägt und mit verdünntem Alcohol

anflfat, ao erbilt man aine giftige, aber kalMTnocina-

wirViing. Es geht also auch hieraus hervor, dass man

diese beiden chemisch Tollkommen rerschiedeneo

Baelariangtfla tranaan maia.

Gamaleia bat all Vibrio Matscbnikoff einen

den Choleravibrionen sehr ähnlichen Microben

benannt, welcher grosse Aehnlichkeiten mit demselben

beeitzt. Pfeiffer (S) bat nira im hjg- loatitat

in Berlin die Unterschiede zwischen diesen

beiden Bacterien arten festgestellt} sie wachsen

in Cultoren versohieden, der Vibr. Hetoeb. ist fSr

Tauben ausserordentlich pathogen, während die Cho-

leraribrionen für diese Thiere so gut wie gar keine

Virulenz besitxen. Beide Bacterien&rteo geben aber

«tttar gleicbea VarbiltBisaaD die Cbalerarotb-RaaeUoo,

es gelingt, Meerschweinscbweinchen und Tauben,

welche eine schwache Erkrankong durch den Vibr.

Hataob. dQrebuaobeo, roUbommen gegen spätere In-

fectionen immun zu machen, dagegen besteht keine

wechselseitige Immunität, so dass etwa diese Thiere

nun auch gegen Cholera wtderstaudäfähig wiireu.

HiUbrand, Ransobbrand, Rott,

Rinderaeaobe.

1) Apaateli u. Lagaerriira. Pe l'aotion potaira

poaitive an oomant galvaniqoe oonitant, snr Ie> ml*
crobes et en parliculier sur la baotiridie charbonneuso.

Compt. rend. Tom. 110. Mo. 17. — 2) Arloiug, S.,

Bamat^ma aar la perta da laTiralaaca daaa lei enltarea

da baeillns antbraeia et anr rinsnffloienoe de t'inocu-

latiMi eomm« mo/an d« rij^fiaier. lUd. Tan. 1 10.

No. 18. (Verf. lfm eine virulente misbraodoQltar rem
14. Mai bis zum 1. August im Brülofen, später bis

zum Deceraber im Zimmer stehen und machte alsdann

die Prüfung auf ihre Wirksamljeit durch mehrere
Tbierimpfungen, weiche negativ ausfielen. Trotaden
ergab eine Uebertragung von Bacillen mit Sporen aoa

dieaer alten Cultar aaf frische Bouillon ein leiobUobe»
Waebetbo« von Baetilen, welobe Tolle Tiraleni be-

sassen. Die Abschwächung war also nur eine sehein-

barü, wie daraus hervorging', dass bei Injection grosserer

Mengen von Sfjoren a.is der alten Cultur Thiere in-

fioirt werden konnten.) — 3; Babes, V., Eipenences
relatives ä la transmissibilite de rhemoglobinurie aai
aainaoi. Ibid. Tom. 110. No. 18. (Verf. beriobtet»

daaa die l)eb«rtragang der Himoglobiniirie (Maea
aof Kaninchen und gesunde Rinder zwar schwierig

aber doeb müglich sei, indem man Blut oder Gewebs-
aaft der Nieren in grösserer Menge in die Venen oder

da* Bindegewebe injicirt. Die Schwierigkeit dieser

Uftbertrapung macht es zum Tbeil erklärlich, dass eine

directe Ansteckung von Tb:er zu Thier nicht beobachtet

wird, dass die Ansteckung vielmehr an gewisse örtliche

«od klimatiaobeTeririUtoiaaegekn&pItiag— 4)Bebriag
nnd F. Niteen, Ueber baoterienfemdliebe Rigenschafton

verschiedecer Blutsenimarlen. Zeit-sc*i f Hyg. B. VIII

S. 412. — !j) Brii ger, L. und C. irankel, Unter-

suchungen über Baeterieiigifte. Herl. Wochenscbriff.

No. II und IS. — 6) Buchner, H., Untersnehungen
bber die Baetorien- feindlichen Wirkungen des Blutes

und BltttaerRna. Arebiv für .Hjgiene. Bd. X. S. 84.
— 7) Deraelbe nnd Vr, Yott, üeber den Baeteriea
tödlcndon Einflusa des Blutes. Kbend. S. 101. — 8;

Derselbe u G. Sillmann, Welchen Beatandtheilen

des Hlutes isl d;e bacterientodtende Wirkung dea

Ulutus zuzuscbreit>en r Kbendas, S. 121. — 9) Der-
selbe und H Orthen b e rgL-r, Versuche über die

Natur der baoterientödteadea Sabetana im Semm.
Bbeoiaa. 8. 149. — 10) Buebner,S., Ueber Hennnng
der Milibrandiofection and &ber das aseptische Fieber.

Berl. Woehenseb. No 10. — II) Chaaveau, A,
Elccherches sur le transformisme en miorobiologie

pathogene des lirait<s, dos eonditions et de* 00ns6-

qut-nces de la variabilit6 du bacillus anthracia. Arcb.
rb: mid. expcnm. 1083 No. 6—12) Fodor, J. v..

Neucrt; Untersuchungen über die bacterientudtenle

Wirkung dai Blatei nad &bar iBaauunieation. Central-

Matt für Baeterielcffie. Bd. VD. Ne. M. — IS)

Kita.Sit Untersuchungen über die Sporenbildung
der Mil. .1 db&cillen in verschiedenen Bodentiefen.

Zeitschr. f. Hyg Bd. VIII. S. 108. (Die Milzbrand-

baeiUen bildeten iu einer Tiefe von '/,— l Meter einmal

im Juli Sporen, in 3 Meter Tiefe kamen sie nur socb
ananabBuweiae im Jnli aam Wachatham, bei 3 Meter
gedieben sie Uberbanpt niebt mebr. Bei Temperatur
von über 14* C beginn', erst das Wachsthuro, bei An-
wesenheit von Fäuini-ssbacterien gingen sie sehr schnell

zu Grunde) — 14) Derselbe, leber das Wachsthum
der Ransehbrandbaciilen in festen Näbrsabstraten.

Kbendas. Bd. VIII. S. 55. — 15) Lebmann, Ueber
einige Bedingungen der Sporenbildung beim Milzbrand.

Wüiaburger Slteuagab. Mo. 8. (Die Sporenbildang ist

um so üppiger. Je frischer und besser der Nibrboden.)
— 16) Leo, H., Beitrag zur Immnnititelebre. ZeiV
sehr, für Hygiene. Bd. VII. S. 505. (Auf Veranlassung
von Koch versnebt« Verf. Thiere, welche sonst gegen
eine Bacterienart immun sind, für diese empfänglich

sa machen, dadurch, dass er durch Phtondzin küost-

liebe Zuckerkrankheit herbeiführte, hierdarob gelang
es waiaae Mäuse fTir Rotzbacilleu empfanglieb an
maeben.) — 1") I.ingel?heim, Beiträge snr Aetio*

logie des Milzbrandes, über 'l;i' railzlL-üc 1'- ^riilichen

Wirkungen von Sauren und Alkalien im Blutserum.
Bbandaa. Bd. VIDL S. MI. — 18) Lvbaraeb, 0^
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Wbw Ait Ursachen der Immunität Fertschritto ä»
Mediein. No. 17. (Die Kritik dot Verfiusen kommt iq
dem RosQltkt, dan eine von den KSrperaellen unftb»

hängi^r- bai^toricnlödtende Eigensobaft des Itreist^niien

Blutes bis jetzt noch unbewiesen äst, daas ein'-' P^rklä-

runji iler Immunität r>och (ür ke;ne i:iti/i|^e Hakturieii-

art aufzustellen sei. Für gewisse i?ülte eräobeint es

sehr wahrscheinlich, dasa die Immunität durch einc

WeobaelirirkiiDg iwiaoben Zellen und iteoteiiea bediogt

iet, vobei e«, «is L. im Gegennte la Metwdmikoff an-
ntnnit, wesentlieb duMif uikommt, wie das VerbäH-
nlss sich bereit« autserbalb der Zellen gestattet hat

)

— 19) Manfredi, L. und A. Serafini, Ueber das

Verhalten ron Milzbrand- und Cholera- baciUen in

reinem Quarz und reinem Marmorbodei). Archiv für

Hygiene. lid. Xi. S. ! (Die uinlängliohe Abbandluog
•atilftU eine Reihe von vergleichenden Tabellea, aoa
wttlehev hei vorgeht, dasa bei dem Waobitham von
Baeillen im Boden die Wirmeleitung nnd DureblflftaDg

des letzteren von wesciittlchfr Üt'deutung sind. Dii-

Milzbrand- und rhülfra-Bai-illeii i-nlwickeln sich besser

in einem Marmur- nls in eiiimn Quarzbo'itn uni busser

in sandigem als in kiesigem Material, zumal «cuq diu

Temperatur eine niedrige ist) — 20) Osborne. A.,

Die Spcceabildang des Miisbraadbaeiilu anf Nähr-
boden von enebiedenem Qelmit an Nflintoffen.

Rbeiidas. Bd. Xi. S. 51. (Die Henge der von Hilzbraod
gebildeten Sporen ist um so grösser, je reicher der

Näbrboden) — 21) Pe c k e 1 h a r i u k , CA., Ucber Zer-

atörang von Mii^brandvirus im Unttrhautbiitdfgewebti

des Kaninchens Zieglcr's Hoitr. VHf. S. 263. — 22)

Phiaalii, C, Etüde cxp6rimentale du röte attribu^

m*. mUdIm Ijmphatiques, dans la protection de l'or-

g^iDiHM «ontre MnvaaiOA 4o baoiUaa «nthrMiap et

dena 1e m^eanisrae de iMmmaniM aflqoiie. Compi rend.

Tom. CXT. N'ij. 19. (Der Zellcnthätigkeit innerhalb d'.r

Lymphdrüsen immuner Thier« schreibt P kiini n Ail-

thcil an dem Unt*Tn,in>,' der Milzbrandhacillen zu.) —
84) Stern, Uebor die Wirkutit; de^i tB«;n.schlich<n

Blotea ttnd aaderer Körperflüssigkeiten auf (jatbugen«:

Mioreeiganiaaen. ZeiUchr. f. kUo. Med. Bd. XVUI.
Heft 1.

Eine grosse Zahl von Forschern arbeitet zur Zeit

an der Tr, Ii rsuchuhi,' derjenigen Factoren, darcbwelcbe

das Blut udei Serum normaler Tbiere im Stande

trt, das Waobatbnm Ton Baeterien ca verbin*

dern, oder die lolzleren sogar abzutödlen. Nachdem

schon im vorigen Jahresbericht eine Anzahl solcher

Arbeiten mitfetbeilt worden Ist, laMeavlrhter weitere

Berichte folgen, ohne dabei die zeiUiebe AllfeillMder-

folge i^enau innebal'en zu können.

Buchner (ß) steine Versuche an 29 Kaninchen

an, welebe alle •uboatam InjeoUoaeo t«d Mili-

b r a n d b a c i II e n erhielten, 8 alsControltbiere benutzte

Kaninchen erlagen einem regelrechten Hikbrand, die

fibrigen 91 Thier» worden vom Beginn der Infeotlon

ab mii Einspritzung von sterilisirton Culturen des

Friedländorschen Kap3oIbacillus bohandett, und zwar

entweder nahe an der Stelle, wo dieMilzbraadinfectiou

gemBCht worden war, oder aaoh weiter d»?«B ent-

fernt. In allen 21 Fällen war eine Hemmung der

Mtlzbrandwirkung >u constaiiren, 1 1 Tbiere wurden

denemd gesnnd. Eine Einipritzung, weldhe sieh B.

an seinemArm macbou Hess, rief eine crysipeliliniiL-be

EnlKündaag mit Fieber hervor, welches abor. da die

KapteloooceD abgetödtet waren, l»ald vorSber giag.

WUirend die erste Abhandlang von Büchner
nur allgemeine Betracbtungeo über die Widerstanda-

JkfeirMUrisW 4mt («MUMMa Madleta. lS<.io. Ud. I.

fkbigkelt de« Orgnoismos gegenüber den pathogenea

Baeterien eulbält, sü lüdet die zweite (7) eine Nach-

prüfung der Versuche von Nu tall, wobei die Ver-

snchsanordnung etwas verändert ist. Die Verff.

f.'tndöu, däss das defibrinirte Blut von Kaninchen und

Hijuden bei Körpertemperatur Typhus- r. n 1 Cho'era-

keime energisch tödtet, weniger stark MiUbraad und

SehweineretlilBaf nnd iieeh weniger den Baeillns pye-

cyaneus. Die tödtliche Wirksamkeit erlischt bei grosser

Aoasaat schneller als bei kleiner. Kicbt defibrinirte«

Blut «nd lebendes kreisendes Blnt beeilst ebenihlls

eine bacterienlödtende Fähigkeit; die Wirksamkeit er-

lischt bei längerem Verweilen des Blutes ausserhalb

des Körpers allmälig, doch konnte dieselbe in einem

Fall noeh naob 20Tagen nachgewiesen worden. Ein-

slündipes Frwärruen auf 55 Grad Celsius oder Ge-

frieren und Wiederaufthaueo des Blates benimmt dem
Blnte die Baeterien (Hdteade Wirknng. In einem

Punkt« uuterscbeideii sieb nun die Wirkungen des

reinen Blutserums nennenswerth von denen des ganxeo

Blate«, da das Blätseram dnreh Gefrieren nnd Ant-

thauen seine Baeterien tödtende Eigenschaft nicht

einbiisst. Zur Vernichtung der Wirksamkeit des Serams

gebort eioö üstündige Erwärmung auf b2 Grad, schon

bei einer Temperator vea 45,6 während 20 Stundan

erfährt das Sorum eine bedeutende üsrabminderung

seiner Wirksamkeit. Zusatz von Mahrungsstoffea ver-

mag die emiebtende Wiricnng des Semns anfrabeben,

ebenso kann die tödtende W'irl^samlieit einer Lösung

von salicylsaorem Natron auf Baeterien durch Zosatz

voB Kahrangssteiren aofgebobea vtidea. Hierin liegt

eine fidüärnng für das verMhiedeu Yerbalten von

Senim und Blut, da durch das Gefrieren und Aaf-

thauetilassen Biulkürpercheu zerstört werden, wslche

nnnmebr den Baateriea als Nahmng dienen. Ein sol-

cher Zerfall rother Blutzellen wird nun auch durch

die Baeterien selbst herbeigeführt, und hieraus er-

kKrt es sieb, daae. Je mehr Baeterien verbaaden sind,

um so mehr Blutkörperclien zerfallen und um so

aohaeller die Baeterien tödtende Wirkung erlischt. In

der lotsten Abhandlung von Bnohner nnd Orthen*

berger (9) wird der Beweis erbracht, dass die

Baeterien tudtendeWirksamkoit auf irgend eine nicht

näher zu deünirende chemische oder molecuUre Eigen-

tbOmliehkeit nridnaCHbren ist, vea weleher Bueb-
ner hervorhebt, dass sie durch denselben Wärmegrad

zerstört wird, welcher auch lebendes Blotplasma ser-

sUSrt nnd dass vieUeloht aaeb die sellenfreie lebende

Flüssigkeit sich von der einer zellenfreion abgestorbe-

nen Modification unterscheiden Hesse. Der Gedanke

ist Jedenfalls iu der Physiologie neu, da man bisher

Lebens&naseraogeo nur an zelligen oder zelleoähnlichen

Elementen, nicht aber an freien Flüssigkeiten gekannt .

hat. Er lässt sich auch soliwer damit in Eiakiang

bringen, dass das Frieren undAnftbauen die Baeterien

tödtende Eigenschaft des Serums nicht verändert.

Behring und Kissen (4) stellten Versuche mit

dem Serum Terscbiedener Tbierarten naeb dem Ton

Kniall angegebenen Verfahren an, und bedienten sich

ausserdem der UotefsiMhnng im hängenden Tcepfea.
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AsBMtomn wurdeageprüftdidMilsbrandbacilleo,

PrtnkvboliM PninMatouMMSM ond Tibrio Mttsob-

nikoff. Es ergab aj«b, dm iwisohen der Im-

manitnt eines Thierw gegen eine BaclerieikranVbpit

und zvischen der bacterienfeiadlioheD Wickung seines

Snamt «iob ««11% BMl«baiig«ii BMbmimB Imnu.
Kein einziges Tbi'er, welebos gegen Mihhrand em-

pläDglioh ist, liefert ein Blatserain, welobes ähnlich

bMtiriMtSdtMid wirkt, «I« da« der Rattan, «dobn
gAgan Milzbrand grosso Widerstandsßhigkeit besitzt.

Sernm normaler Meerschweineben tödtel nicht die

CoDimabacillen des Vibrio UelscbnikofT, dagegen das

Serum solch« MMnobwrineben, welche gegen diese

Krankheit immiinisirt waren. D&bei ist aber die

grässte Vorsicht vor einer etwa nahe liagendea Yer-

^gamelnarnng dar Irgabnlfsa tn baobaohton» da ain

solcher Zusammenhang zwischen Imamnität und bac-

tariaorarnichtandu Fähigkeit das Serams oiobt bei

aHan laboUonikzaokbaftaD baBtabt Haanobwaiaohan,

waldia gegan den Vibrio Hetschnikoff immanisirl

varen, liefern ein Serum, welches diese Vibrirm^n

tödtet, dahingegen wauhsen MilsbrandbaciUen nicht

Mr In dan Samm anpfftngllobar Tbiar», sondam anah

in demjenigen von immun gemachten Hammeln unge-

hindert. Oaraas schliessen die Verl!., dass es sich

am gana fanohiadaaa WlrkoBgaa bai dam aiaan aod

dem andern Fall handelt, ohne dass sie aber bei

einem derselben angeben könnten, welcherlei Substan-

zen gebildet werden oder ob es aich am dia Ton

Buchner angenommenen vitalen Eigensoh&ftaa bas-

delt. Es zeigt sieh nämlich dass das Serum Ten

Ratten, welches Hilzbraaztacillen in sehr grosser

Manga i^iliob abtSdtet, «nwitfcsaa irt gagadibar

dem Vibrio Metschn. und umgekehrt, dass das Saram

von Meerschweinchen nach Immiuilsiraog dan Vibrio

Vataehn. tBdtai, nlobt abar dan MIlibrandbaoillQa. Ba

kann also die weitere Forschung auf diesem schwieri-

gen Gebiet nur in dem Sinne mit Erfolg gemacht

werden, dass die Bedingungen, unter weloban die

Abtddtnng erfolgt, fQr Jede Thierart nad for jede

Bacterienart besonders ermittelt werden, dass man aber

keinerlei analoge Schlüsse auf ähnliche Krankheiten

«dar anf oaba atahanda Thiarartaa nadbaa darf.

Die Prüfungen, welche Fodor '20) über die bac-

terientödtende Eigenschaft des Blutes an*

atallta, wurdao thalta an dam Thiaran aatnammaoan

Blute tbeils an lebenden Tbieian salbst mit Milzbrand

angestellt. Im ersten Falle ergab sich, dass das Blut

Ton Hunden und Schweinen um so energischer scbädi-

gand aof daa Baotartenwachsihnm wirkte, je frischer

es entnommen war; nach 16 Stunden Stehens nahm

dia Wirkung ab, arterielles Blut wirkte kraftiger als

Tandtaa. Bai Tliiaran komta doreh aioa Danalabaog
von Sauten eher eine Verminderung als wie eine Ver-

mehrung der bacterientödtaadan Wirkung aiiiaUwardaQ,

dagegen aebiao dia Danatahttiigm AUtalian dia WM-
samkeit des Blutes ra tibShen, namentlich betont

F. die gntt'ti Erfolge, welche bei Thieren durch die

Darreichung von doppelikobleDsaurem Natron erzieh

irardan, da dia Bcknnkimg nach Mtlsbrandimpfang

hierdurch mindastans Toraögart, in einzelnen Fällen

a<^ fdlkammau au^baban warda.

Hsob immer schwebt die Frage, wie das Abatar-
b»n d er M i Izb randbaril! en in den Geweben t.u

erkiarao ist, ob dabei da^ Ulut als Flüsaigkeii allein

(Sdtlleb wirkt, «dar ab dt« rarbloaaa Blatkdrparaban

ebenfall'! Mr.pn Anlheil daran hnV^n. Pekelharing

(31) neigt anf Grand seiner Versuche zu der Ao-

nabm«, daaa dia Lanoooyten aln«n gawiaaao Antbail

an dieser Wirkung haben; er nimmt ferner an, da»
bei den Versnoben, welche er nach dem Master von

Baumgarten mit der subcutanen Einbringung von

verschlossenen Pargamentkapseln gemacht l>at, dia

Entziehung dee Sauerstoffes dasjenige Princip sei,

durch welohas Milabrandbaoillen und Sporen am Aua-

baiman fefbladavt wardao.

Die Arbeit von Chavoau (1 1) enthält eine Ueber-

sieht über seine durch Jahrelanges Studium gewonaa»

aaa Brfahnmgaa fibar dia Umwandlang dar Hlla»

braodbacillaa In unschädliche Bacillen und
umgekehrt. Ch. unterscheidet eine absteigende

Stufenleiter, welche mit den vollgiftigen Milzbrand

baoilien beginnt, als zweite Stufe eine Varietät aofc>

hält, welche für die Schafe nicht mehr wirltsam ist,

wohl aber noch erwachsene Meerschweinchen und Ka

nioobaa tddtat; di« dritta Stafa ist um n«ob wirksam

auf Mäuse und ganz junge Meerschweinchen, di^ vierte

endlich iat absolut unwirksam, salbst in grösserer

QuantltiU dan allarampfanglichstan «aisaaD Mtuan
beigebracht. Die aufsteigende Reihe beginnt mit

dieser ganz abgeschwächten Form, die gar keine pa-

thogene Wirksamkeit mehr zeigt und steigt allmälig

wladar darob diaaalbao 8taf«ttf»rm«n m dar Tallwirfc-

Samen auf. Während die pbj'siologischen Ver'^rtnV

baiten ausserordentlich scharf hervortreten, so la38eQ

aieb marpbolegiaeba Unteraehiada an den alncaln«n

Gruppen nicht nachweisen. In den beiden Abstufon-

gan der Wirksamkeit zeigt sich nun eine ausserordent-

lioba Baltbarkeit der einzelnen Speeles insofern als dia

abgMOhv&chten Culiuren sowohl der aafoteigendea

als wie der absteigenden Reibe durch unbegrenzte

Generationen bin in der gleichen Virulenz gezüchtet

ward«n kdnnan. Dia Abatafnngan selbst «ardam b«<>

wirkt in der absteigenden Reihe durch den Einflnss

comprimirten Sauerstoffes, welchem die Culturen aua>

gaaetBt wardan, in dar aoEsteigenden Ralba dadnrobt

dass der allersobwächsten Cultur Blut vom Uaar>

scbweinchen, der darauf folgenden Cultur Blut vom

gesunden Schäf, zugesetzt wird, wodurch der nächst

bdbare Grad der Wirksamkeit erreicht wird. Indessen

ist es bei der aufsteigenden Reihe bisher noch nicht

gelungea, Milxbraadbaoiüen zu erzielen, weiche auch

anf Rlndar wirkaam irtlran, Tialmahr dianaa aQ«b dlasa

stärksten Formen bei Rindern als Vaccine. Da nun

bei den ganz abgeschwächten Bacillen nicht dia ga-

riflgste pathogene Eigeosobafl Torliagt, ao kSnnte man
farmuthen, däas vielleicht eine neue Art entstanden

sei, dies wird aber dadurch widerlegt und die Zuge-

hörigkeit, zum echten Milzbrand bewiesen, dass einmal

dia faul abgaa«b«ä«bt« Stafa als Taoeina wirkt, alao
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lamaDittt bwronraft, und feraw, iu§ ixuA du ge-

nannte Cultarrerfahren die stärker wirksamen Stufen

erzielt werden können. Zwischen den beiden Reiben

bast«bt insofmi ein UntonraliM, ali Iwf der fertge-

setzten Abscbwäcbung der Culturen zaweilen ein Rnok-

schlag in die toU Timlente Milsbrandart eintritt,

wihrend sich praoUwh zam Zweciie der Thierimpfung

die aufsteigende Reibe deswegen besser empfiehlt,

weil hier mit ausserordentlicher Sicherheit der gleiche

Qrad der Viruleos durch die verschiedensten Qene-

retionen erinlten Uelbt. Ok. bUt ee flb nSgltoh, da«
dics-^ verSnderten Typen mit gleich bleibender patho-

gener Eigenschaft, welche man k&nsUich eizeagt bat,

raoh netfiiUoh TorkemineB, sevle eüob, dess der llber-

gifkige Typas die spontane Ansteckung rermittelt.

Sehr wahrscheinlich ist es namentlich, dass eine Ab-

art des Milzbrand bacillns vorkomait, welche zwar fär

Seliafe wirksam ist, bei Rindern und Pferden indessen

keinen tödllichen Milzbrand herTorru''en Icann. Man

kann nämlich mit dem nalflrliob vorkommeudeD Milz-

VraadTin» der Sobefe bltoflg nur sebr aebwer Rinder

und Pferde lirani machen, während andererseits aurb

bei diesen Tbierarten mörderisobe Epidemien Ton Müs-

brMd Torkemnen. Man kSnnte also sagen, daes in der

Hatar xwei Sorten von Milzbrandgift vorkommen, von

denen die eine für alle Tbierarten giftig wäre, die

andere hingegen sebr wenig wirksam bei grossen

WiederUoen and Biobafen.

Die Wirkung des constanten Stromes auf

die Hilibrandbacillen ist nach Apostoli and

Lmgiterriire (1) abbiogig von der Stärke de« 8tn>-

nies nicht von dessen Daner. Ein Strom von 300
Milliamperes und darüber tödtet die Bacillen in 5 Mi-

nuten, denn Impfungen aus so behandelten Cnlturec

blieben erfolglos. Ein Sirom von 200— 250 M. wirkt

in 5 Minuten nicht sicher abtötend, noch scbwiicbere

bleiben selbst nach äO Min. währender Einwirkung

ebne erbeblieben Erfolg. Nut der poeltive Pel iet

wirksam, wahrscheinlich well biet Slweil lllld SlIlM^

Stoff entwickelt werden.

DieVenaebe von Stern (23) Über die Baoterien

tödtende Wirksamkeit von Sörperflüssig-
h<>itpn wurden mit defibrinirtem Mensrti?nblut ange

stellt, sie bestätigen im Allgemeinen die Angaben von

Niitall. Das Blat verniohtete am stärksten Cholera-,

etwas weniger Typhus-, und noch weniger den Fried-

länder'sohen Pneamoniebaoüios. ISuadatflüssigkeiten

zeigen ungefibr die gleiebe Bigeiuobaft, doeb unter-

liegt die Wirkung bei ein und demselben Individuum

10 verschiedenen Zeiten erbeblichen Schwankungen tn

Bezug auf ihre Intensität Auch das Blut von Typhns-

aad Pneumoniekranken wirkte B&cterieo tödtend,

Mihbrandbacillen. Diphtherie- und Eitercoccen zeigten

entweder sofort nach dem Einbringen in das Blut oder

meb einer anfinglioheo VenfigeningreiebliobeaVaebi-

tbum in demselben.

Die Caltnr der Kaaacbbrandbacillen über

«elebe Kltasato (14) im 6. Bande den. Seitsebr.

Hittheilung gemacht hat, ist ihm nunmehr auch auf

feiten MUirsabstratMi gelangen. ISr Übertrag direot

von tinem Tbiet baeiDenbaltigee Semn in platte Olaa-

gefässe mit neutralem Agar, leitete WasserslofT hin-

darob, und verschloss die Oefässe. Dabei wachsen
die Cttltnren «nd lieeiea eiob ebne Sobwierigkeit anf

Agar und Qelatiiie gbettrtgtn, ebne ihre Virulenz zu

verlieren. Die Sporen bildet der Raoscbbraodbacillus

erat dann im Thierkörper, wenn seit dem Tode 24 bis

40 Stnaden veriaafen sind. Sie entateben anob in

festen Nährboden oder in gekoobtn Kattolbtldilobten

und besitzen eine ovale Form.

[üf airo
, 0., Ueber die Virulenz des Milzbrandbacillus

bei unempfänglichen Thieren. Norsk Magat. 664—703.

Auf Grund seiner im Pasteui^soben Inslitute an-

gestellten Experimente kommt H. zu folgenden Schluss-

Sätzen: 1. Ein Virus wird nicht abgeschwächt (.at-

t^nu^**) bei seiner Passage durch ein natürlich refrac-

täres oder künstlich immanisirtes Thier; 2. im Qegen-

theil wird die Virulenz vermehrt und zwar biswellen

sehr bedeutend; — 3. diese Vermehrung der Virulenz

iindet atatt aewobl In dem naeib inboutaiiett hjeetienen

hnrrorgebrachten Oedeme wie im Blute und in der

Milz nach intrareofiser Injeotion. — 4. Bei den nicht

refiaotiren Hunden war die YindensTermehrnng ent-

weder keine oder weniger regelmässig; — 5. Bei

Cultivirung in Bouillon während längerer Zeit wird

die Virulenz nicht vermehrt, eher aber vermindert; —•

6. kein Bund iat im Tenne nbeeint immun gegen

Milzbrand; — 7, vorausgegangene, subcutane oder

intravenöse iojection verstärkt seine Widerstandsfähig-

keit bis tn einer abeoluten Hübe (glebt ibm abselnte

Immunität); eben dasselbe kann bei Kanineben statt-

finden. 8. Die Widerstandsfähigkeit des Hundes gegen

Milzbrand M kleiner bei intraTenSeer wie b^ raben-

taner Injection. 9. Schwarze Hunde sind weit weniger

widerstandsfähig gegen Milzbrand als andere; — 10.

einzelne Unnde sterben an Milzbrand, ohne dass bei

der Seetion Hilabrandatiboben in ibrem Körper naeb-

gewiesen werden können; — 11. Bei den absolut im

maoen Hunden versohwindet das eingebrachte Milz-

brandvirus sobon naeb 18 Stunden (vielleiebt firüber);

bei den allgemein refractären nach 24 Stunden im

Blute, kann aber in der Milz bis oaob dem dritten

Tage wiedergefunden werden.

Bin Anssng des Yemohapfetecelles ist beigefügt.

1^. BklMi.

Szufnan, T. V., Ueber dif Ursachen der Entar-

tung der Auiiiiaxbacillen im thii-riscbieu Orgauiümus
und über die Metbeden ibrar FErbung. Mowiny lefcaiakie.

No. 13.

Der Verfasser giebt die Besaitate seiner Unter»

sucbuageo iiber einen Fall von Antbrax beim Men-

schPTi von nngöwöhnlich langer Dauer. Der Kranke

war nur lo den letzten Tagec seines Lebens in Beob-

aebtnng; die Unteisucbongen auf Antbraxbacillen im

Blute und Im Secrete der primären Infectionsstelle im

Qesicht gaben ein negatives Resultat ebenso in den

mioroseopisebeiiPrlparatMi, wie auf denCnllurplatten.

Die postmortalen Untersuchungen erwiesen sich oben-

faUe erfolglos. Die Bacillen fand man nur in den
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M«g«nwind«n; sie beeeiMii die fewShaliobeaGeetelteii

ohne siob ketlenförmig zu gruppiren. Ihre Färbungs-

(abigkeit war in hohem Qrade rermindert; man konnte

auch in körnigem Zerfall begriffene Bacillen nachweisen.

AlUMer diesen waren aach Stapbylocoocen und einige

Fäulnissbacterien vorLanJec. Der Vf. erörtert die Ur-

sachen, die eine derartige Entartung der Bacillen im

Organlstaos bemnorofen In Stande sind, indem er

eine ganze Reihe von rntersucbiingen verschiedener

Beobachter in dieser Uinsicbt aafzählt. Keiner von

diesen schreibt der Verfaner die eBttehaidmla fiollt

In dem Vernichtungsprocesse der Badllan so» sondern

er fasst denselben als Folge eines ganzen Complexes

von Einllü9.sen auf wie die hohe Temperatur, die

Pbagoejrtoss, die hindernde Wirbnng de« Blatserams,

die durch die Bacillen selbst erzeu(?ten !'roducte. Zur

Färbung der entarteten Bacillen versuchte der Vf.

ersobiedene Metboden (Gram, Weigert, Pranb,
Kühne); sämmtlich gaben sie keine befriedigenden

Resultate, denn sie f&rbten die entarteten Bacillen ent-

weder gar nicht (Gram), oder nur bis zu einer ge-

wissenOnosa ihrer Entartang. Als die beste betvaohtat

er dio von ihm ant^efiihrte, nasb welcher man dieselben

wahrend 24 Standen Lei 37 "C. im Hetbylviolellöaung

färbt mit naebfolgender S Minuten danemdar Bnt-

farbiiiit; in Picrinsäure. Die Bacillen nehmen je nach

dem D ^enerationsgrade die Farbe an von violet bis

grflnlieb gelb an.

IridsU (Kratoa).]

Pnetimonie und Gerebrospinalmeningitia.

1} Bauti, Guiio, Süll' etiologia deile paenmonit'
aeate. Lo SpcrimentaTc. Aprile, Maggie. — S) Der*
Belb<^ Sopra alcune loealizjazioni eitrapolmonari de!

diplocücco lanceolatö capsalato. Arch. di Anat. norm,

el palijl. Vol. b. (l-Jipi;ritni;iiteUö UiitrrsuchutiKcn über

deu FiünkelbcheQ Diplooticcus, welcher dem Yeri. dea
Gedanken nahe legt, dass derselbe sehr verschieden-

artige Abetnfangen der Virulent besitit Verf. scheint

ansonebmen, dass ein gewiseer Virulensgrad die Poeu-
monie bedingt, ein anderer Cerebrospinalmeningitis,

nod wieder andere Entsendungen in anderen Organen,
namentlich in serösen Häut'n. Dor Zustand der r,e

webe findet bei dieser Auffassung keine Borricksichti-

gung ) — 3) Bonome, Ä., Zar Aetiologic der Menin-

gitis eerebrospioalia epidemica, ^c-icgl. beiir. Bd. vm.
S. 877. — 4) Hainot, T. et C. Luzet, Note sur le

pnrvnim a streptoMqaes an oonrs de la mfoingit«
eCrebro-spinale atrepteeoooienne trmnsrafnioa du pur-

pura de la merc au foctus. Arch. de m^d eip^rimen-

tale No. G. ^Fälle von eilr;gfr Meningitis bei einer

Sehwaiigereii, «MmpLcirt durch Purpnraflt.ok!- in der

Ilaot; m den Organen der Mutter sowie im Uerzen des

Kindes worden Streptococcen gefunden, welcherlei Art
dieselben waren, ist nicht festgestellt worden.) — 5)
Metter, Le pneumocoque. Ibid. Mo. 6. (Eine Zo*
aammenstellnng der Literatur über die verschiedenen

bei Pnenmonie vorkommender Cocoen und Erörterungen
über den Modus der Infection. Da zablr> ichc gesunde
Personen solche Pneumoooocen in ibrer Muisd- oder
Rai-hi iili l;le beberbergeD, so nimmt Vcrt. an, dass för

gewobühüh die Infection durch Ze!ien;tiätigkoit vorbin-

dert wird, und ixm at dann eiututt, wenn durch krank-

hafte Störaogeo in der Bmäbrang der Sehtoinbaut dar
Uebsrtritt der MIonMooeea in die Lvngwiatveoltn «r>

mSgUoht «ird.) ^ 6) Mifciforoff. M.» Uebsf einen

dem Pneumoniecoccus sehr ähnlichen Microorganismus.

Zeitsehr. f. Uyg. Bd. Vi Ii. S. {iBl. — 1) Ortmann,
P. Q. B. Samter, Beitrag snr Loeaiisation des Diplo*
coccus pneumoniae (Frftnkei). Tireh. Areb, Bd. CXX.
Ueft I.

Ortmann nndSamtsr(7) beschreiben einsReihs

tbeils rein klinisch, tboils klinisch und pathologiscb-

anatomisob ontersacbler Fälle, in denen der Pneu-
monfocoeeas ah sdiierBItarerrsgOT nafgntntan war.

1. Fall, multiple Weicbth<ilabscease dordi Pneu-
mouieeoeoeo berrorgerofen; die Krankheit verlief nator
den Bilde der Pfaemir, denn Ausgangspooltt aber
niebt eroirt worden war; eine Sputumuntersuchung
hatte nicht stattgefunden, doch linden sich in der

Krankengeschichte versobiodone Symptome einsf aa-
liingbuben Pneumonie.

2. Fall, Bitemng im Sehnltergelonk naob Pnen>
monie.

3. 0. 4. Fall, der Diplococcus pneumoniae bei

Bionchopneomonie im (befolge der Diphterie. Die bae*
teriologische Unteranehuug der Letebenorgane ergab
neben oiniKen nicht pathogencn Biicterien die Anwesen-
heit von Fiankel's Diplooocus ri iil crwieRender Z»hl
und Lijflltjf'ü Di^btheriebaci I lus iri einzelnen Keimen.
Ortmaon kommt daher zu der Aimicht, da»s der Pneu-
mooieeoeeus biswe lcn der Erreger einer Bronobitis und
einer eitrig oatairbalisoheo EntailBdang der Lnnge sein

k9nne.

5. Kall, Diplooooeos pneumoniae bei eitriger Me-
ningitis. In der linken Nasenhöhle ein uicerirles Sar-

com, die necrotischen Partien mit einem Pilzrasen l>e-

deckt, darinnen Diplococcus pneuroi>niae, ebenderselbe

im Riterbclage der Meningen.

6. Fall| Meningitis im .\nschluss an eine complioirte

Fiaotur des Nasenbeins; an der Bruchstelle finden sich

Pnonmonioeoeoen als eiosige Infeetioaskeime^ aaeh des
Verf.*B Ansieht hSnnen daher auch nur diese Erreger

der Meningitis gewesen sein. Section nicht ausgefijhrt.

7. Fall, Meniiigttis im Alischluss an eine citarrba-

lische All'-ction des oberen Respirationstractus. Die

microiicopisvhe üntersuchuu^c ergab sowohl im Nasen-
secret wie in den Keiibeinhöhlen, als auch auf den
Meningen neben vefeinselten nioht patbogeoen Golonien
reiebifehe Mengen von PoeumenieMeeen. Zum Sdilnas
berichtet Ortmann noch über Niereninfarcte bei Ver*
sochstbieren, hervorgerufen durch subcutanelujeetion von
diplococcushaltij?em Kmpyera^iter. Die Thiere gingen

nach 4— ä Tagen unter dem Bilde typischer Kap*el-

Ci.eceti-Scpticaemie zu Grande; in den Niertn fanden

siob zahlreiche In^ircte bis zu isrbsengröste, in den
Oefissen, vorwiegend in den Vasa recta des Markos
enorme Ansiedelungen des Pneumoniecoccus.

Eine grosse Zahl verschiedenartiger Fälle von

Longenentsllndnngen sind von 0. Banti (t^ baetorlo*

logisch urilersucbt worden. Das Ergebniss ist, dass

die J£nlzändungen des Luogeogewebes mit

ihren veiaohisisnon Exsudaten, ihren wsobselndan

IntensitStagraden , ihrem mannigfachen Anfang als

Bronchopneumonie bjpostatische genuine flbrini>se

Pneumonie etc. Keine specifischen Bacterien-

Infsotionon sind, sondern dass alle dii|J«oig«a

Bacterien , welche überhaupt als Entzündungserreger

auftreten können, auch Pneumonien hervorrufen können.

Die fibrintae genuine Posumonio wird am blnigston

durch den FränkeTschen Diplococcus hervorgerufen.

Eine Eintheilang der verschiedenen Processe nach den

jedesmal gefundenen Bacterien dürfte wohl keinen An-

klang finden.

Sina Uains Epidomio von Meningitis «orabro»

Digitized by Google



Qbawitii PnAiniiiGiiB mn» «ranmewi PAuamar. S69

•pfBalis iDdtrUngeboog TonPkdaa ga1)Boiioin»(l)

Gelegenheit, die Microorgan Ismen za stodiren, welche

die Erkrankung hervorgerufen ballen. Er beschreibt

als solche eine Art von Streptococcen, deren Wachs-

IhmiMTWbiltiilSM sieh von allen bisher belUMiatSoEot-

zundangserregem nntprsrhpidpn und daher von ihm

als eine neue Species angesehen werden. Die Unter-

sobimls im eintelnsn, «•li'he ditss StrsptiNioerai von

(ion FrSnkel'schen Diijlococcen utui Prvsipelcoccen

daibieleu, lassen sieb nicht in Kürze wiedergeben.

Bitsrung (exol. Astfnomyoose).

1) Babr, Untenoebofigen Uber Iis '^nral«»sDter-
schiede beim Staphytococcuü aureus. Dias. WSrsbttrg.
1889. (Di« unter Leitung von Bunm verfasste Abband-
lung nimmt eine gutartige und eine bö'artigc- VauLtät

des Staph. aureus an. Die Krfolge der imi^ctbetlUn

Thierversucbe sind fo ungleich, dass su- zuverlässige

Scbläue über diese schwierige Frage nicht gewinnen

IsasSD. Die Bedealnog d^-r Ftomaine wird rom Verf.

k«br gsrioK sn|flacbiS|^liO ~ 3) Bönneoken, Uebsr
Bseterien des Bmebwassers einitebleiniBter Hernien ond
deren BeTii'hur.^; zur ij'L'riloncAlen S'-p>is, Viroh. Arch

Bd. CXX. H. 1. — 3: !t^l(^h^n;r, II.. Die bactenen-

firi^tciiie nr'i deren Hi-zichun^; lur Eiitzüiiilunt; unl
hil«rung. Centratblatt für Chirurgie .Mo. 50, — 4)

Budaj, K., Ein Beitrag zur Hiitogenese der netasta-

Usoben Phlegnone. 7inb. Areb. Bd. CXZU. S. 8b7.

(i«r Pill« melsststiaeber Pbl«gmoBe, ron dsnen «iner

genauer beschrieben «ird: Lungenabscess mit netssta«

tisoher Phlegmone der Anne und zahlreichen sobterSsen,

subcutanen und itiii-rmusculän n F,cchymos«n, als deren

Ursache B. eine Anüiedeiang von Cocoen in den CApiU
laren und kleinen Venen ansieht, und swar nicht

Sabolie inficirter Pfiöpfe oder grösserer Colonien mit

Tenebluss des Lumens, s' ndern Haftenbleiben einseiner

Coeseit ond Woebsrang denwlben siit «nt ssoundinn
Ywsebtass dn Innen«, tob Kleb« als endotbellale

Myci.se bezeichnet.) — 5'i Charrin, A. >• F. Oley,
Mode d'actioii dis pp duits sccrtt^is par les microbes

Sur les Bijpareil-s iiervcux va.so- moteurs. Rapiport.i cntre

ees pbenomcoes et celui de ia diapedise. Compt. rend.

Bd. CXI. Ho. 4. (Die löslichen Producte des Ba«. pyo-

«lyaneas« snraritirten Kaninobeo in eine Obmne ein-

gespritst in Mengen von 10—40 een, setsen dl« Krrsg-

bar^eit der vasodiiatatorischen Centren herab. Oa>
durch wird indirect Diapcdese der Leooocften und
PhaRocytosc gi'hindt.-rt, weil • it-f^ssdilatation für fliese

Vorgänge erforderlich ist) -- 6) Cbarrain et Hoger,
Action du serum des aniroaux malades ou vaccinis

aur les oicrobes pathognes. Ibid. Tom. 109.No 19. — 7)

Coats» J., Ab iBflattniatory lesion in the kidn(y.s »f

a lam, vitb stfeptocoeei in tbe glomerali and tubuies.

Obisgo«. Journ. Febr. — 8) CoF»!, Pr.. Deila suppu-

iBsione dovuta al bacillo del tifc. Lo sp- rimentale.

Giugno. (Nachdem es schon bekamt ist, dass die Stoff-

wechsclprL'diictij di s T> phusl'aoilliis hr.i Thieren Eite-

rung erregen können, erscheinen die Verbuche, welche

Verf. in dieser Richtung mit den Reinculturen der

Baoitlea selbst angestellt bat, niebt nebr äberrasobend.

Kr find, dsst doreb die Injeeticn Abseesse berrorgS'

bracht wurden, wtlch' indrsscn kpinen prngressiven

Characler besaa.sen ) — 'f; Ciurraünt et Jaboals|y,
Sur les roicrobcs de l'osteomyeliie aiKUft infectieuse.

Lyon nid. No. 28. — 10) Eichel, Die Wachsthums-
verbiltaisse des Stapbj-Iooooeua pyogensa aureus, Ba-

«tllDS aatbraeis, Streptoeous sryiipelatis im keimfreien

Hondemter. Tirab. Aivh. Bd. CXXI. H. 1. — U)
rrärtner. F., Beitrag sur Aufklärung des Wesens der

sogen. Prädispositiou durch ImpfTexsuche mit Staphy-

loesMto. PrshsaJirift fleidelbeiv. Zisgl. Bsitr. Bd. IX.

S. S76. (Ranineibsn laigton eis« grSssere Disposttion

xur Rrkrankong aa elngefQbrtem gelben Traobenooocus,
wenn sie vorber duroh Blotentsiebong oder Hungern
geschwächt waren.) — 12) Caushalter. P., Trois

cas d'iiifection par le staphylocoque dor«^ dans le coura

de la coqueluohe Arch. de m^d. expi^rimentale. No. ,'>.

(Mehrere Kinder eines herumtiebenden Acrobaten litten

an Keuchhusten; es gesellte sich Bronchopneumonie
binsn; der V«r^ eatoabm den Kindern Blut dorab
Nadelsttsb aus dea nngsrn, nnd gewann den Stapb.
aureus in Reinculturen daraus. FJie drei Kinder ge-

nasen von der Pneumonie, der Keuchhusiten v- rlief un-

verändert weiter. Die Krwügungen, welche Verf. an
diese Miscbinfeotion knöpft, s. im Ortgiual.) — 13)

Ms'rtben, G., Ueher blauen Eiter und den Bacillus

pyooyaneiis. Diss. Berlin. (Eine ZasamBenstellnng der

bisber bei dem Bseillas pysayansos gnd ssineo Steff-

wechselprodncteo erschienensB Arbeiten, denen Yerf.

einige in der Bergmann'schen Klinik angestellte Ver-
suche an Hunden uml Kaninchen hinsafügt. Der Ba-

cillus wurde diesen Tbicren iheils in Kochsalz theils

mit Fett verrieben beigebracht, und erwies sich als

heftiger Entzündungserreger, welcher in 2<jit;rea, Lungen
und Leber Abseesse bewirkte, aber niemals im Ilersblot

der todten Ibiers Bsobwsisbsr war. — 14) Samsebin,
A., Ueber das Vorkommen ron Biterstaphyloweesn in
den Genitalien (gesunder Kranen. Deutsche Woobsassbr.
No. 16. (Verf. fand keine Kitcrcoccen.)

Biebel (10) ergänit« im Oreifswaldsr patbol. In-

stitut die früheren Versuche des Ref., welche prüfen

sollten, oh die eitererr^penden Microor;pfanismen in

einem Nährboden, der dieselben Lebensbedingungen

wie der Orgaoiamas, indem sie sonst so leben pflegten,

bot, jedoch ohne den Eioflnss der lebenden Zelle, fort-

kommen and sich vermehren könnten , oder ob sie in

demsalbea abgetUdtot oder nnr In ihrer Batwiebelung

j^ehemnjt würden. Per zu diesen Versuchen benutzte

Eiter wurde Tom Hunde durch Injection von Oleum

terabintUnae gewonnen nad kainftti «rbattM ond swar

wurden Eitersernm undBittr gatraont fon «(Daadar lo

den Versnchen lieniitzt.

Es ergab sieb, das derStapbylocoocus aureus

•loli aiohtimHaadaaitsr varmshrte, in geringer

Haag« bineingebracht sogar su Grande ging. Länger

wh bis zum 5. Tage gelang es überhaupt nicht Aureus

aoi Löben xu erhalten. Auch Herahminderung des

Eiweissgebaltrs vermochte keine andern Resultate sa

erzielen. Dasselbe kam bei Anwendung des Eiter-

serams heraus. Unterschiede in der Viroienz der an

d«B faraobiadeaan Tbgan angaleftan Cnltaraa varan

nicht SU constatiren. Daraus folgt, dass im Hundeeiter

eine Substanz ist, die den Pyogenes aureus auch ohne

Lebonsthätigkeit der Zallaa Taniiabtsl.

Bei den Versucbea mit llßzbrand Stolltoa sieb dit>

selben Resaltate heraus.

Derätreptococous pyogenes und erysipelalis können

steh «In« Zaitiang im b«iaifr«i«a Haadaeitar «rbaUsa

und vermehren.

Weiterbin prüft VI. den Eioflnss eines in dem als

Aasgangsmaterial för di« Gawianaag d«s Staphylo-

coccus aureu«; nnd Streptococcus pyogenes dienendaa

Eiter gefundenen kurzenStäbchens. Nach 3— 4 Tagen

war boi Anwesenheit desselben dickflüssiger Eiter dünn-

flfissig, darAunu war Terscbwunden. Dieser Bacillus

ward« f«Bfiolit«t, «twiM «ich al« niabt patbogan. Uit
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AnrtiM svMiBtt«a gelmobt, entwlokelt* «r aioh wt
tIMa, ««»D niobt die Qn&ntit&ten. des Aoreos sehr

^ross war^n, wobei es gelang, denselben längere Zeit

zu eib&lien. Auch durch die Stoffwechftelprodnote des

BtelUna wurde dM WaobBthm d« A,u«in gehamiDt.

An dem Bao. anthracis Pfr^ptococcos pyogenes und

eijsipelatis war keine Waobstbamsbemmang zu be-

twiDWkM; ihnliob bemmto du Wtobathmn dM Fph
genes aureus ein aus ineDSchlichem Eiter gewonnener

SUpbylocoocas, wenn auch nar in geringerem Haasse;

»Qf die anderen hatte er ebenfalls keinen Einfloss.

Bönnecken (12) nntersucbte ausser bei

8 herniotomirten Patienten bei zahlreichen Hunden,

welchen er känstlioh eingeklemmte Ueraiea angelegt

hette, d»i Bruchweeeer auf Beoterien. Be feod

sich in alleriFSllen eine grosseMenge theils bekannter,

tbeis bis jetzt noch nicht beschriebener Microorge-

ntemen, ihrer Art nioh waren sie dieaelbea, weiche

man im Darminhalte findet. Die Menge des eiper^

mentell erzeugten Brnchwassers war abhängig Ton der

Intensität der Einklemaiang ; Farbe und Aussehen

deaeelben waten Tenebiedeo je nach Dauer un4

Schwere t!er Incarceration ; die eingeiclemmte Darm-

sohling» zeigte die ToracbiedenstenQrade derVeründe-

mng TOD Möhler Teaieer Hjperlmie bie mr eebiefrig

verfSrbteD Necrose der Wand. Äiicb b-i Iricblen Graden

eiafa«her venöser Hjrperämie warde die Darmwand
sohoD and vorwiegend TOn Ceeoen dnr«hwanderk lt.

geht nun zurBeantwortung der Frage über, wat rofen

die Darmsi'bmarotzor für Erscheinungen in cato peri-

tonaei hervor. Durch injection tod Reinouiluren der

ans dem Braebwasser gewennenen Dambaoterien in

die Uaurhh^hle ergab sich durchaus die Richtigkeit

der zuerst von Wegner und Qrawitz aafgesteilten

Lehre, daas das Einbringen von Spaltpilsen in

die Bauchhöhle nur unter ganz bestimmten
Bedingungen das Bild der acuten Septicämie
oder der eitrigen Peritonitis herTorroft.

Unter Bestätigung der vom Ref. aufgestellten Thesen

über die Art der Entstehung von Peritonitis durch

Bacterien kommt Vf. zu dem Resultat, dass das Bild

der peritonealen Sepaie aioh Undet, wenn das Thier

stirbt, bevor Transsudat stagnirt oder Gewebsnecrose

aufgetreten ist, dass zu der SeptioiuDie aber eine

eiterige Peritonitis hlnsntreten bönne, wenn stag«

nirende Nährflüssigkeit, vor allem aber wenn die in

K^crose und fauliger Zersetzung befindliche Darmwand

einen günstigen Nährboden abgebe für die Entwicklung

der anoh im Darmoanal immer vorkommenden Pils-

fennen iriit si'ecifisch pjogenen Eigenschaften.

Courmont und Jabonlay (9j stehen noob auf

dem Stendpunbte, das« die eitrige Osteomyelitis

etwa als eine Hjjecifische Kranklieit aufzufassen sei,

welche von Eiterungen in anderen Organen als be-

sondere Krankheit abgetrennt werden k6nnte. Sie

haben nun bei ganz jungen Kaninchen diese Knochen-

eitoriincen durch Ein.'5prit3^nngen des Staphyloooocus

aureus sowie des Staphylococcus albus, welche beide

sie für identisob halten «nd ferner dorob den Strepto-

oeeons berveifebradit. Bei allm Versnoben bai sich

aber ergeben , dass ansser dem Knoebeamerk tegel-

mässig Abscesse in den Nieren und anderen Organen

hervorgebracht wurden, dass also die Osteomyelitis nur

die Theilersoheinung einer allgemeinen Py&mie war

wie ee In der Abbaadlnng ?on Rinne (Jabfesberiebk

1889) dargelegt ist.

Die Untersuchungen von Cbarrain et Roger (6)

wurden an Kaninchen angestellt, um die Wirkung des

zellenfreien Blutes oder des Blutserams bei der Immn«
nität gegenüber dem Bacillus pyocyanens zu

ermitteln. Es wurden Cultaren angestellt, I ) in dem
Semm normaler Raaineben, in selebem von ge-

inipftenTbieren, 3) in solchem von Kaninchen, welche

durch liyeotion der Baoillen bereits krank gemacht

waitn. Dabei ergab sieh eine nennensweitbe Ab»

sehwiebang des Wachstbums in den beiden letzten

Seramarten, welche schon äu?^?r1irh durch Farbe

und Gruppiruog der Ccionien erkenob&r war, wahrend

in den Seram aom^ bnliMhea^ BneHlea tpplg

wndierteii nnd nermale BlaoOcbug berrerrieftii.

Actinomycosis.

1) Adler, Bin Fall von Aotinomjowse. Deutsehe
Wocbenscbr. No. 27. (Primäre Longenaetioomycose
mit Perforation der Bmatwaad, hei einer Ujiturigen

Frao, mit Seotioasofgebnisi.) — t) Baraes, B.
Oeber nenn FSlIe der meneohliebtta Aotinomjeese.
Wiener Woohensehr. No. 26. S8. (Meist Eiefeiaoti-

noroycoseo, welche, soweit eine radicale Operation vor-

genommen werden kouate, geheilt wurden ; nach blosser

Incisioii und Entleerung stellten sicli Recidive ein.) —
8} Barth, A., üeber BancbacUnomycese. Aus der

chirurgischen Abtbeil, des Augusta-Hos|rttals. Deatdcho
Woohensehr. No. BS. (Beeehreibnag d«r Kranken-
gaseblebten nnd Seettonsbetanie mArerer Fille, in

welchen die Raucbdecken Herde von Strahlenpilzen

enthielten, welche wahrscheinlich von dem Warmfort-
satz aus ihren .\Qsgang genommen haben )

— 4) De-
Upine, S., A case of actinomyoosis homims. Path.

Tr. Vol. XL — 4a) Kvo, F., Case o( aotinomyeosia

of the liver. Ibid. Vol. XI. — 6) Ginaberg, S

,

Casnistisehe Beiträge zur Aetinemyoose des Mentehen.

Ans dem städtischen Kruikenhause am Friedriohshain.

Diso. Berlin. 14. März. (Beschreibung von 3 Fällen

mit Seotionsbericbt. Vf. nimmt an, dass die Eiterung
nicht durch den Strahlenpilz, sondern durch andere
Eitererreger gebildet wird.) — 6) Hanken, J. H,, Nog
t«eo gevalleo van actinomyoosis hominis. Nedcrl.

Tijdaohr. No. 11. — 7) Hodeup) !, E,, Aetinyray-

eosis of tbe lang. Mew-Tork Beoocd. VoU 38.

No. t4. — 8) Ttorson en Siegenbeek . Renke-
lom, Actinomycose bij den Mensch. N'nrinrl. Tijdschr.

No. 12. (Kin Kall von Actinomycose beim Meuscbeo.)
— 9) Liobma i: V, L'attinomioe dell'nomo. Arch.

per le soience med. Vol. XIV. No. 18. — 10) Lü-
ttow, IL, Beitrag zur Dia^^nose und Therapie der Aoti-

nemjeose. ]>iss. 1889. (4 Fälle aas der ehimigi-

•ebea Klinik In Königsberg, drei, bei denen die tnfee*

tion von der M:ir.i:?i''h'p -ni- erfolgt war; bei dem
vierten war der Dirm EiLg^ügspforto. Im letzteren

konnte erst nach Uiitersuchuni; eines üewebsslückes

die Diagnose sieber gestellt werden, da der Eiter keine

Pilzdrusen enthielt; alle 4 Fälle wurden gebeilt ent-

iaieea.) — 11) Matlakewski, W., Bin F«H von ge-

beilter AotiaoDyoosis hominie. Petereh. Weobensdbr.
No n. - 1?) Orlnw. L. W., Zur Frage von der

actinomycotischen Krkraukung des Gehirns und der

HimhtatBw Deotsebe Woohensehr. No. 18. — IS)
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Pliqne, L'aetiiiOBfooM obn IImbu« etohai Im mI-
mm, (Ucbeniobi Uber den Staod der Aetiiionijreea-

fng«.) — 14) Powell, 0., Godlee, R., Taylor,
H. H., Crookshank, B,, On a eaae of aotinomycosis
hominis. Med. chir. transact. Vol. 72. — 15) F r

-

topopoff, N. und U. Uammer, VAn Beilrag jor
Kenntnias der Actinomycoscultaron. Praiger Ztscbr. f.

Uoilk. Urt. 4. (Die Cattur, mit welcher die Vff. ar-

b«it«teD, stammte TM AAuNUsiew her, welcher äie aas
mcDsoblioliMB BiUrMiiMaM li»Met UoberinipfiU'
gen gediebm dl« Pili« auf KvtolMn und beaondsra
got in Bouilton. Vff. beschreiben die verschiedenen

Cultarergebnisse, die veriweigU-n Kaden, Coecasformen
etc. Echte Keulen und Drusen erzielten sie nicht.) —
16) Sohneidemü hl, Cr., Ueber Strahleopilserkran-
kungen bei Mensch ond Thier. MQnohener Woohenachr.
Mo. 97. — 17) Shattoek, S., A«U90Bjreo«ia of the

le«er |tv of a Mtw. Patb. ft. VoL XL — 18)
Wolff, H. ond J. Israel, Ueber Rraeugung ron Impf-

aotinoDjeose mittelst Cultaren des Strahlenpilzes.

Berliner Wochensehr. No. 13. — 19) Dieselben,
'/iichtnog der Strahlenpilze ausserhalb des thierisohen

Organismus und L'cbcrtragunK einer Reiocultur auf

Thiere. Vortr. d. deutsch, ties. für Cbirargie. XIX.
— 20) Wf nne, E. T.. Cases from Sir O700 Daok-
wortb'a Warda. CUniool «ad pootFBOxtOB ooIm of a
OMW Of aetinooTooiifl. Baitbol. Rep. ZXT.

lo der Berliner medicinischen Qesellschaft berich-

ten Wolff und J. lsrael(18) über die glücklichen Er-

folge, welobe sie mit der Züchloog und üetertraguog

d«r S trabt«nplto «nioli habna. Ton «inoa aoli*

nomj'Cotischen Abscess ron einem Menschen legten sie

Caltureo aaf Agar-Agar uod in Uöbnareiero aa; der

Pill biUfta Ifi 4n MibrsiibitratM fwiditdaDaFiden,

woloba atab IndMMn dadorch als gleiobaiüg «rwiesen,

daas die rom Agar auf Eier übertragenen Fäden hier

die diesem Medium cbaractenstisoben Eigonsobaften

aonahaen und amgekehrt. Tod d«n Coltana ward«a
Kaninchen in die Bauchhöhle geimpft uod durch diese

Impfung echte aclinomycotisohe Kaot«n mit alleo

«AanoUiriMhon Horkadea« d«r KoalMbildnag «to.t

bfCfHgfbnobt.

Di<> von Powell, Qodlee, Taylor und Crook-

shaok (14) beobachteten 2 Fälle von Aotinomycose

ward«» b«i LobMitaa «rfcanat. Ba baadolta tiob am
Gikrankung der Lungen, und die mitgetbeilten Fälle

aiad die eiaten dieser Art. welche io fisglaad beob-

aobtot atod. 0tt failT legen «in Oawlobi darauf,

dass di« Pnsfoman vallstiadig mit denjenigen über-

einstimmen, welch© man einer<ipit'' beim Men.s'-bi>n in

anderen Landern gefunden hac, und weiche andorer-

aaita bal dar Aetlaomycasa dor Riadar baebaobtet

werden. Sip «^teilten mit dem Fiter directe Ueber-

tragungen an auf ein Kalb uod Kaoiacben,
walobaa die AotioomycesbrSokal ia dia

Bauchhöhle injicirl wurden. Bei beiden Thier-

arten ergab sich eine grosse Reihe von Pilsknoten,

welche eine starke Vermehrung der Strahlenpilze ent-

hielten und bei dam Kalb« diea«lb« characteristische

Keulenform zeigten, welche dem Strahlenpilz der

Rinder zukommt, sodass diea«r Befund für die Ueber-

•iaatiBBaag beider Artaa apriobt.

Die Arbeit von Liebniann (9) über den Acti-

nomyces des Menscbeo nimmt schon Bezug auf

•Ba «adaraa Ia iKaatn IM^t tnriUnitanForBohongen,

und beschäftigt sich wesentlich mit einer genauen

lieschreiboog des Waobathums der Actioomycesfiden

aaf faraebtadaaatt Mibnnlttata. L. war Tor Allan

überrascht, gegenüber i^cr A-ifrsbon f'iihorcr Unter-

SQcher za finden , dass der Strahlenpilz angemein

aehaall wldiat, aatar (JBiitSad«B aogar inearhalb dar

ersten 24 Stunden Sporen bildet, und er ermittalta,

dass dieses schnelle Wachsthum nur stattfindet, wenn
der Pilz reichlichen Luftzutritt hatte, dass dagegen

schon der blosse Verschluss der Reagensgl&ser darah

Watte oder Watte mit Qnmmikappe das Wach^tlmn

erheblich rerzdgerte. Die MUob gerinnt bei Anwesen-

bait daa Aotiaanjroaapilsea Ia lltma Caltaraa, ia

Hübnereiern zeigt der Pilz dieselben Formen, wie maa
sie io Absoassen bei Monsoben oder bei der AoUoomj-
OOS« dar Tbiare lladat V«a gaai baaoadararWichtig

keit ond für das Varittadniss der ganzen Aotinomvces-

krankheit von hervorragendeni Interesse sind die

glücklichen Experimente, welche Verf. mit der künst-

licbea Haobabmaeg dar aaUirMaban lafaotiaa daa

Pilzes pr^iftlte. Wenn er nSmlich in Blumentöpfen

E^e einbrachte, diese mit R«iooaItareD TonKartoffelo

mit dam AaUnoiaToaa iadelrla and auamabr Bobnen,

Gerste und Weizen darin säte, so keimten diese rer-

sobiedenen Püaozen in röllig normaler Weise an, ao

Ihiar Batwickloog war keiaarlai StSraag zu bemerken,

ond dennoch ergab die mioroH^aoh« Uatersachoog

sowie die angestellten Cultaren, dass in rersobiedeneo

Tbeilen der Pflanzen die kurzen für den Sirableopilz

«baraetariatiaabaa Stibdiaa vorbaadaa waiaa. Sonit

wäre — die Richtigkeit der Funde vorausgesetzt —
di« aobon rielfaoh hervorgetretene Vermatbung, dass

dar Aoliaoiayoaa a^aa BkitwiaklaBK ianarhalb waabaiii-

der Qetreideartaft doieboiMiht, Uamll ab bawiaaaa

zu b«tia«bt«a.

Lapra.

1) Sawtschenko, J., Zur Frage über die Verln-

deraogeß der Knochen beim Aussatz (Ostuitis, Osteo-

myelitis kpr :^^). Ziegler's Beitr. Bd. IX. S. 341.

(Die Histologie der entzündlichen und AbsorptionsTor-

gänge, welche durch die Leprabaoillen im Knochen
iMTVorgobraebt werden« aowie di« Bildoog von Riesen*

idiaa arit BaaiHangabali Me Prlparaia stammten von
einem Fall, wo bei einem Aoasatzkranken die Hand
durch grosse Uloerationen zerstört und deshalb ampu-
tirt worden war.) — 2) Vossius, A., Zur Frage der
L'ebertragbarkeit der Lepra. Ebendas Bd. VII!. S. 852.
— 3) Wesener, F. Dasselbe. Kben-Us. Bd. IX.

S. 381. (Diacussion zwischen beiden Aber die Richtig-

k«it der Ergebnisse von Wesen er, nach welchen di«

Leprabaoillen ia dea Knotan abgeatorben sind.)

4) Derselbe, Zar üelmrbfagbarkett der Lepra. Eben-
das. Hd. VlI. S fil5.

Ueber die Leprabacillea und ihre Bedeutung

kommt Wesener (4) zu dem bSobst bamerkeDa*

wertheo Sebloasa, dass Alles, wa wir an BaetUan-

baufen in leprösem Gewebe finden, abge.<itorbcn<»

Bacillen sind uod dass nur diejenige Form der Lepra,

bai walobar Batstadoof aad Sobwallaaf der Haut

vorhanden ist, von vermehrungsfähigen Microorganis-

men herrorgebracbt wird. Die Bebaaptuog gründet

tiob beaoadan daiaaf, daaa aina Oabartragung Tun
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QaiWITS, PFtAXIUOaB dkd thubiscbb Pababitbii.

liBontanTeiolMin frisobtn Lepngeweb« io df* toito*

Ani^entrammer oder Soboatis der Thier» !f*ine anderen

VeränderoDgen bervorrnft, als die Einimpfang yon

soleben Material, welcbM jahraUnf io Atoohol ge*

legen bat. und deshalb unrweifelhafl als abgestorben

betrachtet werden mass. Die günstigen Erfolge,

welohe mto daroh Biiiretboag bei Lepraknoten enielt,

führt Verf. demnach auf die Massagewirkung zurück,

da hierdurch das abgestorbene Material o tifach in die

Circalation übergeführt und so die Resorption der

Xaoton emSgltobi wiid,

1) Behring and Kitasato, Ueber das 'Zustande

kommen der Diphtlicrieimmunität und der Tetanus-

immiinität bei Thienn. TherapHut isch-: MLiiatshf ite.

December. — 2) Buchanan, H.. Tbe hacillus oi te-

tanilB. OUagow Joam. Febr. (Referat über die bis-

her geweunenen Ergebaisae.) — 8) Sanebes-Toledo,
D. et Tetllon, A., Reehwehee mierobfoloctques et

eip»'rimenta]>'s sur le titanos. Arcb. de m6d. exp6ri-

merilale. No. 6. (Beschreibung alles bisher über den

Tetannsbacillus Beliat-ntHn.) ~ 4) l .izani und Cat-
tani, UntcrsucboDgen über das Tetanusgift. Arch. (.

eiper. Pathol. Bd. 27. S. 432. — 4a) Dieselben,
Ueber die Widerstandsfähigkeit der TetanusbacUUn

fegen physicalische und chemische Binwirknngeo.

»beadM. fid. 2& S. 41. (Die kleinea AbweiehaDgBD
voa den Befanden, welebe Kitaeato rorber nitgetbellt

hatte, müssen im Original eingesehen werden )
—

5) Tix«oni, G., Cattaui, J
,
Baquis, K., Hacterio-

logische Untersuchungen über den Tetanus. Zie^lfTS

Beitr. Bd. VII. S. 56a. (Die T«tauusbacillen ver-

schwinden von der Impfstelle sehr schnell, sind auch

ifli Blote niobt aaebanweisen; einige Haie glfiekte es

den Yerff., ans der Wls Onltaien au gewinnen.) —

^

fi) Verneuil, Comme la tcrre devieut titanigeoe.

Gaa. dü m6d. No. 42. (Verf. erörtert die Umstände,

bei welchen der 13: den zum Träger \on Tvtanusha-

oillen wird, wöbet namentlich dte Düngung tu Frage

kommt.) — 7) Derselbe, Note sur les rapporta de

la aeptic^mio gangr^neose et du t^tanos, pour servir

a Tetade des associations microbiennes virulentes.

Compt read. Pour. CXL No. 18. (Verf. maebt i»r

rauf aufmerksam, dass die Terwondangen, bei weleben
Erde in die Wunde gelangt, gleichzeitig die Bacillen

des maligTien Oedems und >liLjenigen des Tetanas zur

Wirkung kommcu kunnen; crsterc meistens früher.) —
8) Weyl, Ib., UittheiiuDgen über das Gift der Te-

tanuscultaren. Berl. Wochenschr. No. 14. — (Terf.

leigt der medioiaiieben Gesellsohalt in Berlin daa tob
ihm and Kitaeato dsrgeetellte Teialbamln de* Te*
tanus vor, welches .sehr viel giftiger ist, als das von

Brieger früher dargesteliie Tcianutoxiu. Bs wirkt bei

kleiaea Deeea erat aaob aiebieron Tagea.)

Die vorläufige Mitlheilung Ton Behring; und

Kitasato (1) erklärt das Zustandekommen der Im-

anoitEt von Kaniaeben and Miosen gegen Tetanus
dadurch, dass das Blut als Flüssigkeit ohne die Be-

theiligUMg der Zellen die Fähigkeit hesitit, die toxi-

schen Substanzen, welche die Tetaitu^bacillen bilden,

aBBohldlieh an maoben. Aaeh das Blutserum der

immunen Thiere wirkt zersetzend auf das Tetanusgifi,

und bei der Uebertragung des Blutes oder Serams

dareb Traasftulaa aaf aadere Tbiere bleibt die Wir-

kung erhalten, sodass auf diesem Wege hervorragende

Heilwirkoagen enielt werden koontea. Im Blute

solober Thiere , welche gegen Tetanus nicht Immn
alad, feblt dieae giftsaratfireade Bigaasobaft.

[Faber, TcUnus betngtel aoai ünCiktioiMaffdoB.

Inaug.-Dis.s. Kepenhagen.

Vf. hat wie kitaeato den Tetanusbacillus

raia an aQobtea feaaobt; ea galaog ibm jadoab aar

zwei Arten von Bacillen zasammen von den übrigen

SU isoliren, von diesen mass der eine der eigentliche

Tetanoserreger sein; beide aiad aawobl aas Biter aiaea

tetanischen Pt. als aus der Erde i^oziichtet worden,

und sie finden sich in Dänemark im Boden sehr häufig.

Von 23 Proben enthielten 16 die Bacillen; im Erd*

badao «ioes Waldes waren keine Tetanasbaoillen la

finden. Bei Cultivirung reiner Bacillen in fldsaigem

Serum im Vacuum konnte Vf. in 5—6 Tagen eine

aebr Tindanta Galtor enaacaa, and wena ar dann dta

Firissig1<eit durch einen Chamberland-Filter PiUrirte,

erhielt er eine belle, gelbe, alkalische Flüssigkeil, die

kfiae Baoterien aatbielt, aber daeb in Stande war,

Tetanns zu verursachen, wenn sie subcutan oder in

die Venen von Kaninchen, Mäusen etc eingespritzt

wurde. Auch war eine gewisse Incubationszeit merk-

bar, TOQ eiaigeo Stoadea an mehreren Tagen; wenn
die Incuhatfonszeit mehrere Tage dauerte, genas das

Versuchstbier gewöhnlich} Vf. hat das Qi(t nicht

laaliran kdnnen, meint Jadaoh.daas as mitdam Briagar-

schen Tetanin nicht identisch .?ei.

Von 76 Fällen von Tetanus bei Menschen, be-

bandelt Itt den SpitUem Kopenbagena in den lotsten

35 .lahreil waren )>4 durch Wunden hervorgerufen, in

26 Fällen war eine lufeotioo der Wonde mit Bede

wahrscheinlich.

r. IfflNa (Eapaabageo).]

Saar, Faraa» Cladotbrix, Myoaaa.

1) Dieulafo7, Chantemesse et Widal, üna
pscudo-tuberoulose raycosiquc. Gaz, des hop. No. 99.

(Die VfT. zeigten auf dem X. intern. Ccngress m Berlin'

Präparate von Mycosis aspergillina von Tauben vor, und
besprachen ilie dabei vorkommenden toberkelibnlieban

Knötchen). — 2) Kppiufer, H., Deber eine naoe pa-
thogene Cladetbrix and eine doroB sie berforgemfene
Pseudotuberculosis (Cladothricbiea). Ziegler's Beiträge.

Bd. IV. S. 287. — 3) Kral, F., Ueber den Favus-

erreger. Wien, Wochenschr. No. 34. (Vf. macht den

bisherigen lioinouitureü des Favusipilzes dea durch
nichts gerechtfertigten Vorwurf, dass die Trennung dea

echten FatuspilMS dabei nicht gelungen sei, und giebt

an, daas er nanmebr snerst eine wirkliche Reinealtur

des Pilses ersteh habe, welebe bei 67 Uebertragoaga-
ventucben acht Kai wirkliehen Pavoa ergeben bat) —
4) Lini issier. G. et G. Rooi, Sur la nutrition du
Champignon du mugaet. Compt. rend. T. Iii) No. 7.

— 5) Dieselhtjn, Condition '\<- vanabilito de la f. rni')

du mugnet, recberches biologiques sur le Champignon
du mugoet. Arch. de mM. esp^irim. No. 12. — 6)

Dieaelben, Sor la fermeatation alcooliqne et la tnma-
fonnation de l'alaoel en aldehr i- provoquies par 1«

Champignon du muguet. Crrnf t nnd. T 11('. \o. 16,

(Die Vff. haben den Soorpil.- auf se^no Fermetitwirkuu-

gen hin ^;''priift und [^' lundeti, dass er au-s>er der

Glycose die L' vuli se ui.d Malte.se zur .\lcohclgihrung

bringt. Er bildtt lerntr aas dem Alcoh d .Aldehyd und

Baaigsäar« und untarscbaidet sich bierdurob von der'
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Bierhefe and reiht sieh dem GähraogsvenndgeD der
Muoorarton an ) — 7} Dieselben, Reeberohet Dorplu-
loglqaM sar le Champignon da mugaet Ardl> de afd.
MpftiB. No. 1. — 8) Schmidt, M. B., Ueber die
Loekliaatios des Soorpilses in den Luftwegen and sein
Eindringen in das Bindegewebe der Oesophagusacbleim-
haut. Ziegler's Beitr. Bd. VIII. S. 178. (5 Fälle,
bei welchen der Soor relativ weit in diu ^'i'fässhaltigen

Schichten der Oesopbaguawand eingedrungen war, sowie
Aonedlong der Soorpilze in der Luftröhre.) — 9)
Tranpp, Ueber Mptophrte Sdümmelirilt« in
Bnutkreiw. Diit. Mfinehen. (Die Art der Sebinnel-
pilae Hess sich nicht genaurr bestimmen, da dieselben
swar dem Aspergillus niger ähnlich aber im Vergleich
d«ra Ton tvdlbftfter Kleinheit waren )

Tiinossier a. Rou X (4) halien eine Reibe tot
Untersuchungen iiber die WacbsthamsverbäUnisse des
Soorpilse« MigesteUt vod swtr «InerNiti eine Reihe
von Bodioi^angen ermittfilt, unter welchen der Pilz in

seiner Fadenform aaftrilt und unter welchen er

ledffll«h Spronrerblode bildet. Mainentliob sahen
sie bei Anwesenheit Ton wacbsthumsbemmeoden
Sabstanzen üppigere Padenbildung eintreten, auch

schien es, dsss Cultoren, welche durch eine Reibe von

Generationen Fäden geliefert hatten, diese Fähigkeit

auch in einem weniger gcoigoeten Medium beibehielten.

Dünne Lösungen von Säuren (Schwefelsäure, Wein-

•tsiosiim) vsrbiodsrtea dss Waebstban, dfinne

Lösungen von Alkalien beförderten es. Die V(T. siml

der Ansiebt, dass diisti ooostante Verballea der

Pils« gegenüber gewissso mhmsdton «odi b«i

ihrer BsiphslogiBdisB Bsttisnaioiig e«tsoh«ldsad ssin

sollte.

Die in mehreren getrennten Abbandlnngen dar-

gelegten UntsTSDOhnogSB tod Denselben (7) be-

ginnen mit einer geschichtlichen Darstellung der

Soor frage und zeigen, dass dieser Gegenstand noch

immer nicht ztun Abschluaa gekommen ist, weder was

die BsdsQtonf der «lasslavn sporenihDliohea Oebfldt

in dorn Reinculturen des Pilzes anbetrifft, noch betreffs

seiner Stellang im botanisoben Sjstem. Die Vf.

stellen sich fn der Präge ?on den Dtnersporeo aof die

vom lieferen I . rn-tene Annahme, dass in der That
diese Gebilde als Sporen und nic"ht, wie Plaut meint,

ttb Degenerationsformen zu deuten sind. Sie hallen

dieeelbeo fBr Cladosporso und bilden sowebl iUut
als dip damit verwechselten Involutionsformen ab.

Ueber die Stellnng des Soorpilzes machen die VS.

nor Bsgatirs Ang»b«D, d* sis iho «sdsr dtr

SluMbaraniyMB noch der Moollw oMdlda glstobttsUs«.

Von tirosser Bedeutung für die Konntniss der

patbogenon Organismen ist ein Fall , welchen

Eppinger (2) bei einem 52jährigen Manne, der an

Hemiplegie gestorben war, untersuchte. F>s fand sich

im Gehin ein Abscess, welcher in den rechten Seilen-

Tentrikel durchgebrochen war, und einen zähen,

kleisterariigsn Biter enthielt. Miorssoeplseh fanden

sich darin Fädon mit Verzweigung, ähnlich der

Leptotbrix bucoalis. In den Bronobialdriisen fanden

sioh ibnliebe Gebilde in verkalhtam Zustand« In

Bindegewebe eingeschlossen ; kleine Knötchen in der

Lunge Hessen nicht mit Sicherheit ihre Entstehung

durch denselben Parasiten erkennen. Caltaren anf

Agar Agnr mit Zuckergehalt brachten fippigs Wn<
oberungen einer C ladotb r i x form hervor, weiche

bei Uebertragung auf Meerschweinchen und Kaninchen

sidh als pathogen «rvles, wibrend NIass nlshi er-

krankten. Die empfänglichen Thiere bekamen nach

Iqjection ins Blut, etwas langsamer bei peritonealer

EinTOrleibnng nnd noob langsamer bei Einspritzung

anter die Bant zahlreiche tuberkelähnliohe Herde in

den rerschiedensten OrgaoOD, di« den Tod dar Thlsf«

zur Folge hatten.

Thlerisclw iPiinuiMen»

Pfoiffor, Iht Die Protosoen als Kranhbeltasrrsger.

gr. 8. Mit M Abb. nnd 1 Taf. Jen«.

II. WInwr.

•) BandwDrmsr, Eehhioooeeeo.

1) Bäumet, Poljparasitismi- de Tapi^arcil digeslif-

Moutpeltier. — 2) Biggs, H. M., .A rar. f. rm of the

liver Anke. Ämer. Jouro. July. (Hiscbrc bung des
Parasiten mit Abbildung und Krankengeaabicbte.) —
3) Bitot, E. et J. Sabraiis. Etndes snr les vytti

cerqaes en grappe de Penciphale et de la moelle ohez

rbomme. Ga«. de Paris. Nm. 27—84. (Die Vff. stallen

eine [grosse Anzahl hiorhc-r g'.'h.irii;r:r P'älle v,in Cysf:-

cercuB raoemosus des Uehirns und der Pia roater zu-

sammen.) — 4) Doli na. F., Zur patbologiscben Ana-
toitie des intiaoonlareo C^tioeren*. Oiss. Kfinigeberg.

1889. (Die Abh«ndlQng «ntbilt ansser einer AnsaU
kUnissher MittbrilongSB smi genaaer histelsgisoh anter-

suchte Fälle von N-tihautahlösung durch Cfsticerken,

wobei Vf. naracnllich die Kraj;!- erörtert, oh eine gleich-

zeitige eitrige bntzUndung der Aug«itbäut<s durch den
VSTurm allein hervorgerufen werden könnte, oder ob es

daso einer Complieation daroh das Eindringen von

Baetofien bedurfte.) — b) Quillebeao, DieCestoden»
knötchen im Haskel dea Kalbes. Tirehow'a Arobir.

Bd. 119. II. 1. S. m (Verf. sohildert den Befand
von etwa 50 Cr stodon knötchen in der Kopfmusculatar
eines 3 Wochen allen Kalbes) — 6) Derselbe, Zur
Histologie des iiiultilncul.irrri Kchinococcus. Ebciidas.

Bd. llü. U. 1. ä lOä. (Beschreibung eines multilo-

oaliren Bohinococcus auf der Lebcrkapsel des Rindes.

DieJüngeren Stellen aeigen VerlriUtniaae, welebe lebhaft

an Tuberkel erinnern: In der Nitte «ine Hfdatide, dann
zunächst eine Wucherung von Riesenzclter, y rij^ihcrisch

von diesen liiiudiellen m mehrfachen Schichten. iJio

Untirsuchiing an Präparatin von menschl. E. liess die

Riesenzellcn fehlen, nur an solchen aus der Longe
waren sie vorbanden. Verf. sieht nun die Riesenzellen

nicht als f&r einen bestimmten Zmck erschaffene Omn«,
s«nd«m ab das Ergebniss gewnser Spannungswrbilt.
nisse in Qeweb« an, «sl^ ihrerseits niedenun tob

Digitized by Google



974 QBAWITZ, PFLiVZUCBB OVIi TaxBAUCBB PARASUBK.

dem Wuhstham der Tjchfcrtlasen abhängig find.)

7) Gorsky, C, Ein Fall von sclitanm Cysticercus

cellulosae der Regio oerTicalis. Üiss Greifswald. —
8) fiaagg, F., Üeber den Cjrstioeroas oellalosae de«

MmiÄen mit einer Statistik aus den Sectionsbefunden

d«a sttboLiHUiat Inttitote w Erluigen r. J. 1874—
1889. Diu. Brlangeii. 1889. — 9) Haupt, W.. Zur
Diagnose der Rchin 'Coccen im wt.'iblich(.n H k. n im
Anschlass an einen in der Greiiswalder khiuk beob-

achteten Fall Ton HchiiiüCuccus Jos Nctzcb. Dissert.

«xreifswald. 1889. (Oer besohriebcDe Fall ist von

Pernice mit bMtom Erfolg operirt worden: is fanden

Bioh 8 BahiBOODOninloke, der «ioe nit dem Netz, der

tnivn mit eteer Darauoliliiife susammeab&oieiiMl,

welche herausgenommen wurden. Die Abhandlung er-

örtert die diagnostischen Gesichtspunkte der BchiDO-

coccrn in der Baiichböble ) — 10) Ruber, J. Ch.,

Deb'T den Kchioococcus der Milz. MQneb. Woeheoscbr.
iNo. 5. — 11) Laboulbine, A., Note sur la difficul(6

de pouvoir reconnaitre lee cjsttcorqu' .s Hu tonia sagi»

mtä (inermis) dans les mascule^ du veau et du boettf.

Conpiireod* T. III. No. 1. — 12) Meiar-Sonntog,
üeber Bebinoeooea« im weibfieheB Beeben in Aoaehlass

an einen in der gynacoloRischen Klinik Halle beob-

achteten Fall. DIns. Halle. ISS'J. — 13) Orsi, Fr.,

Gase of ucü u.i- echmocucous of the liver. Ediiib.

Joum. August. (Krankengeschiebte und Besprechung
einer falsebea Diagnose.) — 14) Derselbe, Caso di

eebinococoa osiloeulftre del fef»to. Gaz. Lombwd».
N«. 6. — 15) Robinaon, B., Cyttioercas eellule««
from human musele. Patb. Tr. vol. XI. — 16) Rum
boid, J., Ein Beitrag zur Echinoooeooserkrankuug.

Diss. Greifswald. 1890. (Ein oticrirter Fall von Echino-

coccus der Lunge mit tödtlichem Ausgang und i;eotifins-

protocoll.) — 17) Sangalli, G., Ciste da ech;nococco

del rene siniatro di straordiiian& gxaadezaa. Pseudo-
stroDgili ncl rene siatoti« dlkltro nomo advlto. Gm.
lombMd». No. U.

fFriis, F Tin nisten af TrikintT. Dan mark. Sierttyk
ai Maancilssltritt lor Djrlager. Kopenhagen.

Vf. hat einige Fälle von Trichinose des Menschen

in D&iiem«rb geMounelt, er aeigt, dMi die Kruikbeit
niebt gsm telton b« i«a dinitdien Sebweinea •ofliitt

und dass man aurh bei uns die Ratten als Infections-

träger betrachten kann; er warnt vor Äuwendoog des
amerikanisehen Schwemeileisches, da* beMndeiB Ar die

Woratfabrieation verwendet wird.

f. knfmm (Eap«abtg«ii).]

b) TrichocepliiiluB, Ankyloptomain duodenale.

r M osbrugger, Ueber ErkrankungcQ au Tricho-

cephalus dispar. Med. Corresp. Blatt No 25. — 2)

Luäiiana, Feliee, Contributo alle patogenesi dcH'ane-

mia da anchilostomiasi. Rivista clinica. No. 4 — 8)

Scblegteodal, Die Anebyloetomeo*Kraiütb«ik Viertel-

jabnMhrifl ffir ger. Med. S. 119. (Die Abbandlung
rcferirt im Zusammenbange über die bisherigen Frfab-

rongon und stützt üich wesentlich aut die .\rbeit vm
[, I ( h stern; lum Schlüsse fügt S. ein« Reihe von

Schutzmassregelo biiuHi, welebe geg«B die Verbreitung
der Kraokbeit ergiiiea werden tolltea.)

Rill Fall, den Moosbruggor (I) niitlheilt, diirlte

wohl geeignet «ein, die landläufige Vorstellung von

dor v»11kaBimBwi HamlMl^iii dM Poit*«hoa'

wgraa im BeD«oblielwn Darm «u biMitifin.

Ein Knabe von l'/t Jahren war allm'älig aus blü-

hendem Gesundheitszustände sehr stark herunterge-

ki mmen, hatte ein bleiches Aussehen und litt an

dau«tudv(> Durcbtällcu, so dass Verf. auf die Ver-

mutbung kam, es möchte vielleicht eine Ankylostomum>
inleetion bei dem Kinde rorliegen. Ki sandte von den

dünnen Stahlgang an Leicbfeustern, welcher zwar

keine Ankylostomum-, aber ganz ausserord«ntlich viele

Eier vom I'citschenwuriii feststellte. Da der Knabe
mehrfach beim Drängen einen Theii der Mastdarm-
schleimhaut hervorpresste, so konnte die Matter von

denelboB «iae Aoabl der WOnner abnebaMa, wobei
Bioh einerwit« fluid, da» die Tbiere sieb angeneiii
hartnäckig festhielten, andererseits dass die Schleim-

haut eine l'raunrothr- Farbe darbot. Trotz der siche-

ren Erk-tnnung des Ucbels ist es durch kein mcchaai-

.sobes oder arzneilicbes Mittel gcluni;en, das Kind zu
heilen, so dass M. bei den fortdauernden Diarrhjon

aÜM aahr lobteobte Vorbonage atellt. Die Ufaaobe der
Anataeknag ist deb«r in dar SUea Ang«««bah«lt daa
Kindes, Gartenerde zu verschlucken, so tnobaa; dla

Brde enthielt Bier des Trichecephalus

Zm PathogODMa dar daieb Aa«byloat»mum
duodenale verursachten Anämien lieffr: T, jssana

Felioe (2) einen sehr bemerkenswerthen ezjperiiuen-

tallaa Beltnif. Er gebt aoa ran dem Oadaohao, ^aaa

die durch die Würmer, selbst bei grosser Zahl der-

selben verursachten directen Blatentaiohangen gegen-

über der Gesammtmenge und Regeneratfonsfahigkeit

des Blataa rial an klein seien, um das Krankheitebild

schwerer perniciöser Anämie hervorbringen zu können.

Br versachte deshalb festzustellen, ob die Würmer

noban diaam aMobaaiaebwi Wirknag «nah •a<A auf

cliemiscbem Wege durch toxische vi^n ihnen gelieferte

Subelanxen Störangen im Körper speciell im Blut

feraraachaa ktanan. Oalaftat von dar üabailegnng,

däsä diese aopponirten chemischen Agentieo, wenn

auch wohl nur zum Theil, bei dem erkrankten Men-

schen nach ihrer Resorption im Darmcanal durch die

Niaran «iadar aasgaaehieden werden möchten, dampfte

er den von einem an Ancbylostomiasis leidenden Pat.

in 24 Stunden entleerten Urin bei 60—70 <> an Sjraps-

dieka aia, astrabirta daa Rflekataad aüt abaeivtem AI-

cobol, und löste den Extracl nach Verdunsten des

Aloohols in wenig sterilem Wasser. Die so gewonnene

Haaaa banntato «r ta 8, ae aaMnawlairMgendeB

Tagen gaaiaohten subcutanen Injectioaen bei 9 Ka^

ninchen. Nach seiner Berechnung kam so aof je

1 kg Körpergewicht beim Kaninchen täglich dieselbe

Maaga dar enppaairten chemisobeB Sabatana wie

auf je 1 Körpergewicht des erkrankten Menschen

täglich zur Einwirkung kam. Diese Versuche wurden

gemaoht tor, wibrand and aaeh dar atir Abtceibang

der Würmer anteroommenen Cor. Die Resultate waren

folgende: 1) Der Urinestraot schädigt in der ange-

wandten Dosis das Leben der Thiere nicht. 2) Tief-

gehende, schnelle und inrtscbreitende Veränderungen

der Blutmischung besonders auf Kosten des Farbstoffes

zeigten siob besonders stark bei den Versacban vor

der Onr and etwas waaiger wibrand deraalbeD; naob

Beendigung der Cur fehlten dieselben volIstEn -l'ir, [>ip

Veränderung des Blutes bestand in einer Vermiode-

TBBg and geringeren Firbnag der lelhen BlatkSrpar-

eben, Poililocytosis und Zunahme des Pibriaa. 8) Vach

dem Aus-setzeii der Injectionen regenerirt de» Blot sich

schnell. — Bei einem zweiten Fall von Aoob/iosto-

oifasia arbfelt er dieselben Resnltala, wibiead bei einer

Oligohydrämie ohne Ancbylostomiasis die Injectionen

von Urinextract keine Störungen im Blute verursachten.
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trf. ii«init cU* M 4m KmImIimi bmoigmifoM
Krankheit „ Anchylostomlasis ohne Anchyloslomen "

;

das wirksimo, darah di» Nitno TOm Menschen aos-

gwohiadw* Ag«tw Ist nooh untwkMnt} MIs e« dob
bMt&tigt, dass es von den Anohylostomen selbst ge-

bildet wird, würden wir «in thiariBoheaPtomain (Taxis)

Tor uns haben.

o) lowetm.

1) Senator, If
, U Irr lebende Fliegenlarven im

Magen nnd in der Mmuihc'ihle. Berliner Wocbenscbr.
No. 7- [['AI: Kranker hat angeblich mehrmals lebende

Fliegeolarren erbroobea oder beim Aasspoeken entleert,

und k»t dttt VerL davan Bbrnuplai« vorgalagt)

d) lofoaorien. Spomzoeo der ICalwuu
P8eu<logrttrarineo.

1) Borrel, A., Sur la iignitication des ügures de-

crit-5, r imttH) coocidies dans Ics ^pitb61iomc.s. .\rchiT

de n)6d. cip6rimentale. No. 6. — 2) Kberth, C, üeber
Binsohlösse in Bpitbelsellen. Fortsobr. d. Hed. No. 17.— 3) Eve, PaorNperiBial oTsts of botb oiaten.
Patb. Tr. ToL XL (UDkUiw Fall, beide Uretena
Mithielten oüUam Qfsten mit Körperohen, welche an
den gebirteteo and eingebetteten Präparaten wie

P»eado>Narioellae aussahen) — 4) Golgi, C, Ueber
intermittirende Pieberformen der Malaria mit langen
Intervallen. HauptuntergoheidungsL-i- 1 kt-jal für die

Oruppirang der Ficberformen der Malariai Ziegler's

Beitr. Bd. YIL S. 649. — 5) Henkelom, S. Tan,

Intra^lnlaii» aakao b^ Canünoniea. Jledarl. T^diolur.

(Aadl H. fluid in Krabsan elgentbfiraliebe gUnsende
Gebilde innerhalb der Bpithelsellen übi^r welche er

sich indessen mit äuüserater Zurückhaltung ausspricht,

sowohl was ihre Beschaffeabeit anbetrifft, als auch in

Bezug auf ihr« Bedeutung sar Ursache der Hrebsent-

wioklung und Malignitit der Geschwulste.)— 6) Kruse,
W., Ueber Blntpanaiton. Virebow'a Anb. Bd. ISO

bii Ifl. 8. 8S9 D. MI. — 7) LaTaran, M. A., Des
bSmatosoaires da patndisne. Ärob. de m6d. expirim.

No. 6. 1889 a. 1890. No. 1. — 8) Malasses, L.,

Sar \tM nouvelles psorospcrmosea ohes l'homme note

rectifioatire. Arob. de m^d. exp^riment. No. 2. —
9) Pfeiffer, L, Ueber einige neue Formen von
lfiesober*sohen Scbläneben mit Micro-, Myxo- und
Sarcosporidieninbalt Viroh. Arcta. Bd. 123. S. »M.*-
10) Derselbe, Beitii|a sur Kenn taist der Datboganan
Gregarinen. ZeitsobriR 1. Hjg. Bd. YIIl. S. 809.

(Gregarinen innerhalb der Blutzellen bei SchiHk-r'^ten,

Eidechsen, Vögeln und Menschen, welche an Malaria

litten, mit zahlreichen üolischnitten im Text.) —
1 1) Remj, J. et Va nderlindeo« Psoroapermosti du
sein öu maladic de l'aget. Annal. de la See. de m^-
4a«ine da Gand. Sept — IS) Rosenbaeb» 0^ Das
YeibaMBO dar in den MatarfaplaaniodiaB eathaltenan

Kömehen. Deutsch. Wochenschr. No. IR. — 13)Si-hutx,
J, Ueber die protoxoen- und coccidienartigen Micro-

organismen in Krebsselten. MQnch i r Wochenschr.
No. 85. — 14) Steinbaus, J., Ueber parasitäre Ein-

scbKeasnngen in den Panereaaiallaa dar AapblbiaD*
Ziegl. Beitr, Bd VIT. S. 366.

Seitdem im Jahresbericht 1881 Band t Seite 15

gnn antan Mal ibar dla Baflinda bariebtat waidan

iat, walala LavaraD (7) in Algier bei dar Hat-
untersncbang Ton Malariakranken i^ewonnen

hatte, ist die Beobachtung so vielseitig bestätigt

waidaa, daaa nanmehr an dam aoutanlaa VorkaniMiB

dar T«n L. totdaaklaa Oabilda in Bttt Malariakiaaktr

niabt nähr geivaifalt wafdan kann. Dar Vf. bllfc

daher die Zeit für gekommen, aiaa kurze Uebersicht

der bisber gewonnenen Kenntnisse abzufassen and

die PrioritSt seiner Entdeokang gegen Marchiafa?»
und Celli zuvertbeidigen. Die nunmehr besobriebenen

Rennen sind gegenüber denen, welche er 1881 auf-

zählte, etwas mannigfaltiger geworden, insofern er zu

dan ainfbeban fOBdliebaa KflrparB, walaha aiob all-

niälip: Terpri-issern und kleine Pignientf:''irri rliGn in

Form eines iiranzes enthalten, Geisselßden auffdbrti

waMia an randan, nit PigmentkimdiaB varaabaaatt

Qablldan anlwadar alnmla odar an dreien neben-

einander o<i«r in vieren so angeordnet sind, dass

14 Geissein in regelmässigen Abständen von der

Peripherie des kreisförmigen Blasengabildaa anagahaa.

Ein Theil die.ser sphlrischen, mit Pigment rersehcnen

Körperohen liegt innerhalb oder wenigstens nahe an

Totban BlQtkSrparobaa, aadara aebwlminan fiai im
Serum noch andere werden Ton farblosen Zeilon auf-

genommen. Die mit Geiaseln versebenen Gebilde sind

inaafam von besonderer Wichtigkeit, als L. gerade

durch die Entdeckung dieser Geisselbewegangen volle

Bestätignpf^ Hir seine Vermutbung gefunden hat, dass

es sich um parasitäre Gebilde liandelL Er hebt her-

rar, daaa dia fanMatan ttalianlMbaB Fonabar,

welchen er 1884 seine Praf ara'i^ vorgelegt hatte,

auch diese Geisieln für veränderte rotbe Blut-

körperoban aAKitan. Farnar baaebralbt ar balb-

mondförmige Gebilde mit grösseren und kleineren

Gruppen von Pigmentkörnohen, welche ansoheinend

rotbe Blutkörperehan snm Abblassen bringen und m-
wailan in avale Form übergehen, welche er tb
Degenerationszu'^tnide anspricht. Endlich kommen
neben den rundea Korpern, den Geisselo und dan

Halbnaiidaa Reaalptaafanaan var, walaba Sagnaiitlnui»

gen zeigen, die 5pälerhin auseinanderfallen und mit

der Auflösung des rothen Blatkörperebens, innerhalb

daaaan ata aieb gabfldat baban, ftai wardao. üntar

480 an Snmpfiieber erkrankten Personen in Algtar

fand L. 432 mal iro Blat die Parasiten. Unter

79 Untersuchungen, welche kurz vor dem Anfall ge-

macht wnidan, zeigten sie sich 79 mal, unter 386 Be-

obachtungen v^MSrend des Anfalls 273 mal, unter

164 Unteranctiungdn einige Standen nach demPieber-

anfalt wardan ata 141 mal baobabhtat, warana falg:!,

dass man kurz vor oder toi Beginn des Anfalles für

die erfolgreiche Untersuchang die meiste Aussiebt

bat. Bai etnigan Kranken nnd baaandei» bei gawiaM«

aadiaatischen Personen, walaha anscheinend eine

grosse Widprstandsfähigkeit gegen die Parasiten er-

langt hatten, landen sie siob nicht allein während

dar gmaian Daoar dar AnfUla, aandan aneb in das

freien Zeiter 7n-!'?^}T'n t^or.'^pIVfn und einige Formen,

nämlich die Balbmonde verschwinden auob nar sehr

langaam, naabdam darKraaba atBarCbiBlababandlang

unterworfen war; indessen kommen starke individuelle

Schwankungen vor. Von Bedeutung sind die Aus-

lassungen von L. über die Befände, welche Golgi

1889 Aber dia Ontaiaoblade der Parasiten bei der

TartiaM and QnartMia gamaobl bat Gaig i fasd,
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176 Obawit«, Pn4iisuicn vm tbimuchb PABAiim.

itM d«r PftTMlt dtr TertitM t^a« Batwi«1t«Iiiiig io

2 Tagen, dcrjenigs der Quartana in 3 Tagen dnrch-

iDftObt. Die amöboiden K5rp«rchen derTertiana baban

iel Ivbbafton Bvwegungen als diejenigen der Qaftr-

taoa. Die Parasiten der Tertiana fähren sehr leicht

xar Entfärbung der rothen Blutkörperohen, weiche sie

befallen haben, während die rotben Blutkörperchen

M der Qaartana beinahe bis zum Apgenblick ihres

Tollendeteo Zerfalls ihren Hämoglobingehalt bei-

bebalttn. Bei der ^aartsna babeo die kranken Blut-

liBrp«rebMielii»Miagwprooli«ii«Veignng lusobranipfm,

während sie bei der Tertiana häufig grösser als

normal erscheinan. Das Protoplasma dor Parasiten

ist b«i dvr Tertiana sehr blaas und durobsohetnend,

ihre UmrandoDg zart, während es bei der Quartana

weniger gebrechlich und von kräftigeren Conturen

unigebrn ist. Uei der Quartana erscheint das Pigment

unter lier Form von gr&neren KönobMi als wie bei

der Tertiana, auch ist es etwas verschieden nüancirt.

Endlieb, und dies ist die Haapisacbe, bestebt ein

darobgieirender Untersebied in den roMltenfSmifan

Gebilden, da bei der Quartana die Rosetieti nur iti

6— 8 Segmente zerfallen, während sie bei der Ter-

tfona nehr als die doppelte Aaiabl «rreioben. Bei der

Qaotidiana fand Oolgi keine besondere Parasitenart,

sondern entweder die der Tertiana oder diejenigen

der Quartana. L. spricht sich über diesen Untereobied

sehr zurückhaltend aus, da er Aebnlicbes bisher nidit

gefonden hat. — In der zweiten Abhandlung sagt er,

dass es sich wabraoheinlicb nur am eine Paraeiteaart

bändelt welobe aber anter sebr vecMbiedeoen Pomen
auftrilt und wabrsclu'inlirh in die Klasse der Sporozoen

gehört. Zum Beweise fährt L. zahlreiche Daten aus

der vergleicbenden Pathologie an, aoa welebea bertor-

geht, dass Parasiten, wekbe in die Reibe derCoooidieo

oder Psorospennien gehören, nicht nur im Darm rer-

sohirdener Thiere gefunden werden, sondern dass

auch im Blut von Sohildkrfiteo, Salaounder, Elstern

etc. Formen dieser Qattangen Torkomtnen. welche

überraschende Aebniiobkeiteo mit den Malariaparasiten

darbieten, eowobl was die Balbvoadfornen, ala die

j-ipr-ioiitirlon Körper, die Uoseltenformen und die

Oeisselformen anbetrifft. Für die Bedeatuog der

Pttraaiten als Erreger derWeebselfleber sprtebt erstens

das constanle Vorkommen im Blut Malariakrauker in

Europa, Asien, Afrika und Amerika und das aus

sebliessliche Vorkommen nur bei dieser Krankheit.

Ibrner dieUebertragbarkett der Malaria durch Injeotion

fOQ Blut in die Venen eines gesunden Menl^-hen. das

Versobwinden der Parasiten aus dem Blute, welches

bei Cbiniabebaodlnng in fM^enVerbiltniss lor Ab«
nähme des Fiebers stebt. Ueber die Wirkung der

Parasiten selbst scheint es dem Vf. uowabrscbAinlicb

anraneboien, dass es sieb bfer, wie bei den Baoterien,

um die Bildung toxischer Substanzen handelt, sondern

wahrscheinÜcbpr. das.s sie tbeiis mechanisch, nament-

lich im Centralnervensystetn, ilivila durch die Zer-

stfirnng der rotben BIntkorparsben wirken. Tbat»

.•(ächltche .Angaben hierüber lassen sieb einstweilen

nicht machen, L. rermathet, dass die fieberfreien

Perioden mm Tbeil vemisaebt werden darob di« Zer*

Störung der Blulparasiten, durch die Phncrnrytose. Er

erörtert sodann die Mögliobkeit| dass die Parasiten

des Weebselüebars ebenso wie maaebe patbogene

Microben io einem latenten Zustande durch Monate

und Jabre hindurch im Körper sein können, bis sie

durch irgend einen besonderen Einfluss, sei ee eine

Verletzung oder eine eingreifende Cur irgend welober

Art, wieder tn erneuter Thätigteit erwerkt werden.

Um die Blulparasiten zu untersuchen, genügt die

Ansbreitnng eines frtsoben BInttcopfens, der ans dem
Finger, oder nocli besser aus der Milz, entnommen

ist, in dünner Schiebt ohne Zusatz. ZorAafbewabrung

empfieblt es sieb entweder, das in iflnner Sehiebt

ausgebreitete Blut schnell zu trocknen. 3 mal durch

die Flamme zu ziehen und dann das Deckglas mit

der anhaftenden Schicht durch ParafRn auf einen

Objeottriger anzukleben. Zur Färbung wird das Blut

ebenso auf dem Deckglas ausgebreitet, durch die

Flamme gesogen, während '60 Seoanden in wässrige

Boslni6sang getban, ssbneli gewaseben nnd ge>

trocknet, darauf eine Minute nnit wässriger Methylen-

blaalösuog nachgefärbt, dann abgespiUt, getrocknet

ond eingelegt in Cattadabaisam, wsbsi sobVne Doppel-

färbung eotsteht. Die Versnobe, welche L. bisher

nnternommen hat, am die Parasiteu im hängenden

Tropfen im Biete selbst an onltitiren, sind, ebenso

wie die DebertragungsTennebe anf TUsra, bis jstst

nsgatlT ansgsWlen.

Die Uatersnebangsn ton Qolgi (4) fiber die

Malariaparasiten stellen zur Zeit unzweifelhaft die

höchste VerrollkommnuDg dieses bisher noch sehr

donklen Forsobungsgebietes dar. Die Untersnohung

der Blutparasiten bei Malaria bat ergeben, dass

ein Typus von Parasiten seine Entwicklung bis zur

Sporenbildung in 2 Tagen, der andere in 3 Tagen

durchmacht, mit dorn Beginn der neuen Generation

tritt das Fieber auf. mit der Sporenbildung kommt es

zum AbscbluBS. Sc bringt die erste Art, welche sich

in S Tagen entwiekett, den TSrtiantypns bertor, die

7.-«6\ie Gruppe von Parasiten, welche in 3 Tilgen ihre

Entwicklung durchmacht, den Qaartantjpos des

Fiebers. Die Quotidiaaform sobeini keinen besonderen

Typus zu besitzen, sondern wird entweder dadurch

hervorgebracht, dass neben einander 2 Generationen

der Tertiangruppe im Blut vorbanden sind, welche ra

nogleiober Zeit ibre Vennebrung beginnen, und sich

gpwissermassen ablösen, oder dass 3 Generationen des

Quotidianiypus vorhanden sind, welche an v<rschio-

denen Tagen ibi« Entwiekhing beginnen, und bier-

durcb das Bild der tätlichen Fiobersteigerung hervor-

rufen. Ausserdem giebt es aber inlermittirende Fieber,

welcbe eine ttngere üeberfreie Panse von S— 19-^15

Tagen besilsen. Diese sind aul Jas Vorkommen von

Gebilden im Blut zu beziehen, welche in ihrer Be-

deutung noch nicht ganz klarge.<tellt sind, jedenfalls

aber ibrsn Entwieklangskreislauf niobt s« rsgelmissig

in l estimmten Perioden durchmarben ; sie werden ge-

w(>hnlioh mit dem üamen der Halbmondform be-
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wldu«L NflgllohmrelM gi«M es anob Qnotldfon-

formen, welche dieser Gruppe angehören.

Durch die Fealstellunf^ der tn <1as Gel i>t <]üt

Gregarinen oder Psorospermien gehörigen ('arusitea

d«r Malaria ist in hohem Qrtds das practische Inter-

esse für diejenigen Blutparasiten RCtvachsen,

welche zum Theil schon früher bei Thieren beobachtet

vad als «WarmohOD*, ^Hiaragragarlnon", ,Plaa-

niOilien" etc. beschrieben worden sind. W. Kruse

(6) bat ia der soologiscben Station ao Neapel die im

Prosehblat Torkonai«nd*n Parasiten stadirt,

und eine überraaebend grosse Aehnlicbkeil derselben

mit denjenigen der Malaria festj^eatellt. In der

sweiten Abhandlung beschreibt er die bei der Nebel-

krabe Torkommandan Qragarlnen, ond giabt aehlleaa-

licb eine Zosammenstellnng der bisherigen noch sehr

lückenhaften Beobachtungen über diese Sporosoeo-

arten.

Die dürftige Kenntnis^, welcbe wir bis jetzt über

Form und Entwickkngagang der Protozoen besitzen,

«ttohwaii aar Zeit anaerordentlioli die Beoriheilnng

Wklohar Beobachtongen» welche das Vorhandensein
dieser Organismen innerhalb tbierisrher

Zeilen zum Gegenstand haben. Die Angaben

Ton Malaaaaa uid Darrlar aind von Tenebiadepen

Beobachtern dahin bestätigt worden, dass bei Krebs-

bildongoD der äusseren Haut, bei der sog. Paget'scben

Kianttbait and bat einer direet als Paoroapermose
folliculaire vögetante bezeichneten Erkrauliung

Goccidiao ionatbalb apitbelialer Zellealager vor-

komiDen und mibneheiiilieb auoh die Urnobe dar

gananntan Kraakkaii bilden. Borrel (1) behauptet

nun, dass er eine grosse Reihe auch alterer Priijiarate

von den fersohiedensten Hautkrankheiten unlersuciit

habe, daaa alali die genanntoo Oabilda in groaaar

Zahl darin rorgefunden haben , da.ss sie sich isoliren

lassen, and sehr rerscbiedenarlig gestaltete homogene,

mvaUlaB mit Uaaiam Kern varsabeae OebUda aeien,

welche aber keinerlei Vermehrungsrähigkeit besitzen,

and aicharlicb nicht parasitärer Natur sind. Er bält

ria ffir aigeathanl&dta DegeneraUoBsaaatinde dar

Uautepithelien. Ia üi binzagefügt, dass auf dem

intornationalen Congress zu Berlin ähnliche Gebilde

als Psorospermien vorgezeigt wurden, welche von der

IMunU dar PatliolagaB abaoaa baafthaill waidea,

wie es B. angiebt.

Iq daa Qebiet der neaerdings angeregten Beob-

aabtoagaa wa aagabttebar Pseraapamian-Britvankang

der Haut gehören die Hittheitungen vonRemy und

and VaDdarlindan (U), welobe die als Paget-
adbe Krankbalt baaebriabanaa Bomae dar «alb-

licben Brost aod deren Uebergang zum echten Krebs

bebiTT^oln. Aach in dieser Mittheilung handelt es

Sick um die detaillirle Beschreibung von glänzenden

K<fpaTO lanarbalb nad aiuNarbalb apitbalialar ZaU«Bt

deren ; ira;it;ir>> Natur iadaaian n«ob «laai iiehaita

iMaohweises bedarf.

In der Streitfrage über die Bedeutung der bomo*
genen oder kernhaltigen Gebilde von Caraiaaman
stellt sich Schütz fir?) auf die Seite derer, welche

die parasitäre iialar in Abrede stellen, und
kommt ztt dem Schluaaa, daaa die ffagliobaa Kürpar
sich in ihrem Färbunjr'svermögen vollkommen gleich

verhalten, wie die im Präparat vorhandenen rotben

BlatkArpereben. Nameatliob die atvaa onregelmisri«

gen Färbungen, welche man nach der Härtung in

Flemmiug'scher Lösung erhält, zeigen, dass regel-

mässig dia ala Coocidien angesprochenen Gebilde die

gleiche Färbung annehrnsn wie eitravasirte rotba

Blutkörpereben, so dass sie der ISin Wanderung dieser

letzteren und dem Eindringen in Zellen ihre Ent-

atobung verdanken dürften.

Das Gebiet der Sporozoen erf-ihr' ^ine neu»

üd'weiteruog doroh Steinhaus (14), welcher die aU
Nabankama in den Panaraaazellan daa Sala-
manders und Tritons besrhriebenen Gebilde eben-

falls für daa Qebiet der U&matosoen in Anspruch

nimmt. Namentlioh at&tat alok dtaae Aaffassong aaf

Färliangaaigenthümlichkeiten und auf den Umiteadt
dass von derselben Art der Frösche diejenigen aus

dem einen Teich solche Gebilde in ihren Pancreas-

tellan antbiilten, wtbrand aoloha van aaderarHarkaaft

dieselben vermissen Hessen.

Die von Steinhaas gemachten Angaben werden

von Ebarlh (S) dabin arkllrt, daaa es aieb niebt am
irgend welche Sporozoen, sondern in der That um
Nebeokerne und Paeadokaroe der Panoreaszellen

baadalt, weleba in dar thitigaa Dittaa angetrolTan

werden. Im Hunger verschwinden diaioKfirper wieder,

sie werden allmälig blas-^^r und färben sich weniger.

Sit scheinen aus einer Art ?on Vertjuellung und Ver-

klumpung der ZellgerfiatfidaB barvorangabaa, wla aia

an anderen Gewebszellea, i. B. Kaorpalaallaa, ba»

schrieben worden sind.

Pfaifrar(9)beaohi«ibt dralAitaii vaa Hiaaabar-
scheii Schläuchen: I. Microspi.iridien, gefunden in

den Uaskelzelien der Sompfscbildkröte, den Pebrine-

kftrpara ibalieb. 8. Myxosporidien, gefondan in dar

Barbe, und zwar ausschliessliob ia dau Hnskelfibrillen,

nie in Leber. .Milz, Eier, Kiemen u s w. Die Infec-

tion mit diesen Myxosporidien hat ui den lolztea

Jahren in der Mosel, dar Saar und dem Rhein die

Fische in grossen Massen zu Grunde gerichtet. Die-

selben fanden sich aaob in der Harnblase der Hechte;

Barben aaa der Weaar and Eibe battoa kaiaa Maakal*

parasiten , flechte dorther nur ausnahmsweise.

3. Miescber'sche Sobläuohe beim Schaf und Schwein.

Bahn Sduf bHd«i afa ia der Zange, dem Cablkapf,

OesopbafQS, Flaora nad Peritoneum weisse hirsekom*

bis erbsgrosse Cysten, meist ohne reactive Entzündung

in der L'iugebuug. Der lobait der Schläuclie beim

Sabweia wirkte, mit Hamor aqaaaa verrieben und
subcutan tnjicirt, auf Kaninchen tödtlioh, dia Tbiara

sterben nach 12—H Stunden.
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Allgemeine Pathologie
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Prof. Dr. MAKCHAJ^D in Marburg, unter MitwirkuuR von Prof. Dr. RUMPF io Marburg.*)

I.

1. Lebrbfieher.

1) Broadbent, W. H., The puls«. III. With
59 sphygmogr. trao. 12. London. — 2) Coiffier,

Piiois d'ausculÄtion. Av TS col. IS. Paris. —
3) Gerhardt, C, L«hrbuch der Auscultatiiin und

Perouuion. 8. — 4) Gibson and Rüssel, Physical

DiagnosU. W. 101 illutr. 8. London. — 6) Klean

-

peror, G., Grandr. der klfn. Diifooitlk. V. M Abb.
8. BerÜM. — 6) Luther, E., Methoden der Unter-

üDobung lid Harns auf Zucker etc. b. Berlin. —
7) Neumaii n w !: IL 1 sr, AnU tar ehemUch-tnicro-

scopiscben Untersuch ung des Hwns. 8. Wien. —
8) PeoBoldt, F., Aeltere und neuere Haraproben.

8. Mit 8 flolnolin. Jena. — 9) Seifert u Kaller,
Tuebenbaob der nedioinisoh • klioiscben Diifnoetlk.

Hit 52 Abb. und 1 color. Tkf. 8. Wieebideo. —
10) Seits. C, Uroodriss der phTslMlteeben Unter-

soebDDgsmetboden innerer Organe ö. Kit 9 flols-

aohnitten und 1 Taf. Wien. — II) Vierordt, H.,

Kurzer Abriss der Percassion und Auscultation. 8.

TQbiDgeo. — 13) We^ener, Kel , Lebrbuoh der che*

miachen Dntersnobnngsmethoden zur Otegmwtik iaiMrer

Ktukhetten 8. Mit 38 Abb. BerUo.

2. Nerveneysiem mit Einacblueg der SiDoefl-

ofgUM «ad d«r Hiisk«lii.

1) Buglioni, Battisla, L'oftalmoscopia in servigio

della diagnostica medica. Raccogtis. med. 30 Marzo.

(Zusammenstellung von Bektostem). — 3) Piri, Note

rar le tenpe d'nMOfiintion, sar les oonditions ooi le

font verier et aar lea quelques oonsequeneee ae am
variations Oaiette de Fans. 3. Mai. — 3) Gold

-

scheid er, Ein Bewegungsmtissor. Berl. Wocheüscbr.
No. 14. — 4) Knoll und Funke, üeber eine neue
Methode zur Prüfung des Tastsinoa. Prag. Zeitschr.

f. Heilk. V u. VI. — 5) Sobwaner, Die Prdfung
der Ilautsenaibtlitit rennitteUt StimiiigftbelD bei Ge-
sunden and KzKBken. &t«s.-Djn. Marburg. (Aus-

flUirliebe Dentolliug oid AnveadiiDg der echon im
Torigen Jahreaberfebc nfitrirteo Mefhod« von fianpf.)
6) Siii l 'i, Untersuobungen Ober den sogenannten
Kratuii[ii, bei (icsunden und Kranken. Inang.-Diss.

Marburg. — 7) Quincke, Ueber Mitempfitidungen und
verwandte Vorgänge. Zeitscbr. L klin. Med. Bd. XVIL
H. &.

Firti (2; berichtet in einer vorläufigen Mit-

tbeiiuDg über die Zeil, welobe die psjrobisobe

AMO«l»tioii «iCHtdeit. Cr tuA In d«r Hoia

Zabl der Mittler«

Eiperimente Aasoeiationaseit

Erwachseae HiABer . . 82 0,70

Greise 88 0,80
Erwaebaene ^lleptiker . 44 0,80

KnabMi «8 0.98
BrvaohieBe Pfioen . . 64 0i,6S

Hysterisehe 76 1,14

Doch wnnie die^f '/«^it dur'^h die verschiedensten

Umstände, Müdigkeit. Migräne, psjcbiscbe Krregoog

•to. wMMllMi bMinOowt

ZarOntersucbung der Bewegnngsempfindon-
gen, deren Störung Qoldaobeider (3) im Ansohloss

an Leyden für die Entstehung dar Ataxie die

wesentliotasto Rolle niohreibt, empfiehlt Verf. ein

kleines In<!triiment, welches die direct« Ablimiic dar

Winkelbewegung gestattet

Ata siolitr nMUkh* WwUm fmdtH deb bat mht
als 4000 EinselbeabMbUuifMi:

Sobaltergelenk 0^8-0,6*
Ellbogeagelenk <V5—03*
Handgelenk 0,3—0^6*
Metaoarpopbalaogealgeleok des Zeigefingers 0,4—0^*
Erstes Interpbaluigealgolmik . , 0,7—1,5*
Zweites „ • 1,1—13*
Uüftgulenk 0^1,0*
Kniegelenk f^fi—lfi*
Fnaagelenk 1,«—

Knoll (4J bat den Versuch gemacht, die Kl«bti§>

keit des Glyoerins zur Prüfung desTfi?tsi?iDH so

benutzen. Nach Vorversuchen hat Funk« diese Uater-

iBOhanfan onttr Aafiiebt fM Ks«ll dmobfanbii.

Es wurden tn diesem Behufe Mischungen von GJyce-

rinom purum und A^aa destiUata (mit Sublimat 0,5

ta 1000) in dw Welta hergestellt, dass jede Misobosg

gegenüber den Trüberen einen nm 5 pCt. böheren

Wauergehalt beiass. Von den verschiedenen Flüssig-

keiten, dia sweokmässig anf SS'erwirmt worden,

wordtik ttnn «ImiIdi Tropbii bwtlnmtor GvÜim oad

*) Abschnitt 1. i&t von Prof. Dr. Rumpf in Marbnrg bearbeitet.
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mft im gl«le1i»n Dniek auf die Bant g«ri«1ieii and
die Klebrigkoit Tergliohen. Besuglich der Misobangen

ergab sich, dass ein geringerer Gebalt an Qlycerin als

30 pCt. siob für genaue Dntersachangen nicht mehr

eignete. Die äbrigeo Mischungen Hessen aber dant-

lich die Unterschiede in der Feinheit des Tastsinns an

den Terscbiedenen Körperpartiea barrorlraUD. Auch

te p»th«Iogi8oli«a FillM «rwiM aieh dla Haihod« ab
bimnobbar.

Sankal (6) bat in der Uarbotgar med. Poliklinik

Bit dam TOD Hltiif «mitnirtan Klnaataaithasio-

meter Versoobe angestellt, in Folge dessen er m
folgenden Schlusssätzen kommt: 1. Die Leistungren

das sogen. »Kraftsinns" sind das Resalut ei&ea psy-

ehboban «irgaagas. 2. Dieser setzt sieb zusammen

:

a) aus den yon der Peripherie her einlaufenden Kmpfin-

duogan. b) ans der Zeitdauer der einzelnen Empfla-

dvBfVD iMp. MS dar Sehnalligkatt, mit dar aiab dia

einzelnen Eropfindungon folgen. 3. Die peripherisdicn

Empfindangen dar Qelenke aod ihrer Adoaxa bilden

dfa banptaieliliohita Onukdlay» ra dar Urtbailsbilddog.

Doch sind ancb die einzelnen Empfindangsqualitäten

der Haut nicht völlig auszuschliessen. 4. In patholo-

gischen Fallen kaoo eine Horabselzuog der Leistungen

dM MgtD. .Kraßdons" auf Qrund ?on SenaibiliUlt-

störnogan statthaben. Jedoch müssen diese schon einen

sabr hoben Qrad erreichen, beror sich deutliche Diffa-

ransan gafanSbar dar Naimi bamarfcbar naehan. Zar

Prüfnng von SecsibilitütsstÖrungen geringen Grades

aignat stob dia Prüfaog mit rersobieden sobweren Ge-

wiebliB Biokt

Ntoh einer aasffihrlicben Darstellung dar taltlwr

rorliegenden Beobachtangen überMitempftndungen
and verwandte Vorgänge schildert Quincke (7) zu-

niebrtcwei eigene Fälle, baivaleliaD OabSrsampfin-
dangen alsbald von FarbenTor'^t^Ilangen gefolgt

waran, waloba Q. als swangsweise Vorstallangsaaso-

«ialloB batraahtat. — In abaniohtliebar Anaidnaag

f jhrr Verf. danti die Mitempündangen in ihrer Be-

uehang aar RaQexbewagung, Mitbawagaag und Reflex-

Mipfladiag TOT. Q. TarMoht dann dla aiganttloban

Mitooi^llldngni («Dtstanden durch Uebertragung der

Erregung von einer sensiblen Faser auf eine andere)

Ton den indireot entatandeneD MitempliuduDgeD, bei

wakiban aln Raflazvofgang (aai aa Muskelbevegung,

Gf^rasscontraction oder -Erschlaffung oder Drösen-

secretion) die Aoslfiaang des sensibala Reises bewirkt

la tfMBaB.

Die eigF<riM:chen Mitempfindungen im engeren

Siona kommen am bäofigitan in solohan Gebiaten vor,

daran llanwa mit dan piliBir gaiaittan sriir banseb-

harten Ursprungs sind and finden sich meist anf der

selben Körpers^ite wie die primäre Empfindung. Im

Ganzen findet sich eine gewisse Analogie zwischen

MHanpHadvBgm md KalaibvwagiiDKaD.

3. Blut.

1} Grünwald, Hämoglobinmessungen an chirur-

Patiantan. Diss. Erlangen. (Verf. fand bei

luaoman aioa VarBinderaog des Himoglo»

Mus, «Ibrsiid salbst naeb {(rossen Blntvarlosten kons
Zeit naeb der Operation keine Abnahme des Hämo-
globins statt hatte.) — 2) Monektoti Copeman,
Note on an improrement in the use of the haerao-
lytometer. Lancet. II. Januar. — 8) Trtnkler,
Ucber die diagnostische Verwerthnng des Gehaltes an
Zucker and reducirender Sabatans im Blata von Man-
sehen bei verschiedenen Krankhaitan. Oantralbl. t. d.

med. Wiss. No. 27.

Monckton Copeman (2) empfiehlt zur Zäh-
lang dar Blatkürparobaa ab Vardfinnangaflösstg*

keil auf 100 ccm 0,75 prDC. KaCI Lösung 1 rem con-

centricte alcoholiscbe Melhyh iolellosung zuzusetzen.

Trinkler (3) kommt bei seinen Untersucboagen

Qbar dan Znekargahaltaa das Blntaa n Mgtm-
den Resultaten : 1 . Das Blut cancröser Kranken weist

immer einen Terhiltnissm&ssig badaotanden Prooant-

gesammtgehalt «n wdwinndan ftsbateoMn Bbaibsttpt

auf, wobei der grösste Thail derselben dem Trauben-

zacker zufällt. 2. Der maximale Prooentgebalt dea

Zuckers im Blute Lebender erweist sich weniger, als

das Maximum, welches aus dem nach dem Tode ge-

sammelten Blute besiimmt ist ^ Die carcinomatösen

Erkrankungen innerer Organe bewirken, aioa grössara

quAntitoliva ^igamog dae Blatwokargabaltaa, ala

die oberflächlich gelegenen AITectionen (der Haut -ind

der Sobleimh&ota). 4. Mehr oder weniger aoageprtigta

Oaobaxia dar Caidnomatdaan stobt in kainam dirseton

Znaammenbange mit dem Prooentsuwaobs des Blnt-

zackers. 5. Zwischen dem Prooentgebalt der gibmngS*

fähigen Substanz resp. Zuckers and der naban dam

Zucker enthaltenen redaoirendenderg&brungsanfäbigen

Substanz im Blute ezistirt keine bestininite Abhängig-

keit. Dar Zookergaball scheint nur mehr constant,

dagagw iebmuikt dt« Qaantiltt das gtbrnngaOblgaii

in waitOB QnniaB.

4. Physioalieche UatersuchuDgamethoUen.

1) Bristowe, On the direct infloenee oftbabaart
Over the s-un l- m ! action of the lungs. Lancet.

Nor. 29. — i'; UftlliLiurton, Report on pathologieal

clTusions. Ibid. July 26. — 3) Kabierske, Kine

neue Feroussionsmethode. Therap. Monatsh. Miirz. —
4) Rumpf, Zur Diagnostik der Lungencavernen. Der

inapiratariache SchallhöbanwaabsaL Barl. Woobanscbr.

No. 44. — h) Vogel, Ueber Pactanlfimnitna beivar-

sohiedenen Kr.lr.l^^Ii-it«n. Dissert WQrsborg. — C)

Vohsen, Zar ciactrischtin Beleachtaog und Darob«

l.'ucbtung der Körperhöhlen. Berl. Wochenschr.

No. 12. — 7) Debto, Der Palsus bigeminus als

Grandform des intermittircndL-n I'ulses. Petersb.

Woobansobr. Ho. 19. — 8) Haig, The connectirg

Ünk batwaan Iba Ugh-tension pulse and aibuminorta.

Lanoot 11. Jan. — 9) Mari, aoCrada. Palso biga-

mino a saa genesi. Lo sperimantala. Dieambre. —
10) Fouls lent permanent Gaz. hebd Janvier 25.

(Darstellong der versohiedeßsten Momente, welche zu

einer dauernden Pulsverlangsamung führen.) — 11)

Quiacke. Ueber Capill&rpuis und centralen Venen*

puls. Bcrl. Wochenschr. No. 12. — 12) Ulriob,
Tarsache mit dem Atmomcter. Dissert. Halle.

Bristowe (1) führt aas, dass die Ilersthatig-

kalt ainen Einflaai aof dia AtkaaigarEnsoba wem-

öbt, insbesondere, dass saccadirtes Athmen dadurob

antstabt. In ähnliobar Waisa denkt er, dass Bewe-
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gOBgM dw D«mM, ireloh* «lob Mf di« Limge f«rt>

pflanzen, Herageräiisehe Tortäuschen Vönri?n.

Hallt bar ton (2) hat die verschiedenen Exsa-
dat« in das Paritonaum und die Plaara «inar Uotar-

suchung iititerworfeD und kommt bezüglit-h dieser zu

folgenden Scblüssea: 1. In Fallen von aouler Ent-

aündang ist das spao. Gewtobt bSher, dar Gehalt an

Biweisskörpern grösser. 2. In dem gleichen Fall ist

somit iJer Befund von Fibrin höher. 3. Das Verhült-

niss des Albumins and des Globulins ist ein wecb-

«elndaa md atabt nietit te Basiahanf «ir Kiuilthett.

Gleichzeitig fanden sich bei Pleuritis weisse B!ut-

körparcbao, die bei Hjdrotborax fehlten. In gleicher

Weiaa ontoTMbleden alob die PlSasigkait das BanW
odenis und der EnizünJung durch Zugpflaster. Huiuor

aqueoB musa der Lymphe sugarechnat werden. In

dar nBtanneblanOrarialfliiflifgkan fand aieb norltnoio,

kein Nadeln.

Kabiersko (3) enipfielilt an Stalle der mittel-

baren Percussion die unmillelbare veruiitUlst

alnea foo ihm oanatraittaa lostramentes, welcbea, als

Percussor von ihm bereichnet. in der Hauptsache die

Form einer Stimmgabel aas femickeltem Stahlblech

baaitet. Dar abgarundela vordere AbaobBiU der beiden

GaleUdätter ist etwas breiter, an der einen Seite mit

je einem hakenfiirmigen Fortsatz verseben und mit

Ottnait ibenogeo. Verf. glaubt, daas da« ttam la-

stroment ffir die Percussion der Langenspittftt und

des Herzens besondere VorlLeile darbietet.

K u m p f (4^ empfiehlt £ar Diagnose von Lungen-
oavernen, bei wetoban der einfache und nnler-

brochene Wintrich'sehe sowie der Oerliardt'sche Schall-

weobsel fehlen, die Prüfung des Wintricb'soben
SehAllwaobsals io der Walae Tortonetamea« daaa

bei der einen Inspiration bei gi>schlosseiiem Mund und

geaohloasener Naae, bei der folgendes Inspiration bei

gafiffoetan Hönde mit Torgaatreoklw Zange and ge-

öffneter Nase percatirt wird. Es IKaatsich dann viel-

fach Schallwechsel nachweisen, dessen Hervortreten

der Verfasser in dem inspiratorisohen Freiwerden der

cafuhr@»den Bronchien vonSecret snoht. R. betrachtet

den ins; >itn-isch vorhandenen und in der Resjjira-

tiooapauäe fohlenden Scballwecbsel als ein ebenso

•i«bem CaverneMynploni wie dea gewfibniieheo

unterbröcbenen W. 'sehen Schallwecbsel.

Vogel (5) fährt in einer anter Leube gearbei-

teten Dias. Mf Qraod oiaerAatahl von Beobaehtangvo

aas, daas der Pectoralfremitus bei der acuten

Pneamooie nicht selten abgeschwächt ist, sacht

aber die Ursache für letztere Erscheinung in einer

Termebrten Spannung der Thoraxwand.

Vohsen (6) empfiehlt mr electrischen Be-

leachtang aod Dorchleoohtang der Körper-
bthlen, latbeaoBdez» der Nase, des Qaai^taschidets

und des Larynx, einon Vloincn Durchleuchtungsapparat

mit eleolriacbei Lampe and Wasserkühler, der von

Bliasdorf ia Frtakfoit besogen werdeo kann.

Dcihio (7) weist durch eine Reibe TOn Unter-

auchungen und Ueberlegungen nach, dass vom ge-

wöhnlichen typischen Pulsua bigemioas bis zur

wabran iBtsraittent des Henaai sIb« eoBtinitirlidi«

Reihe von UebprjranRsformen hinüberleitet, die alle

als Abatafaogen des intercarrenteo Palsus bigeminus

anfcafassen siad. Dia w«bn Banintenbittam b»-

traobtet D. als die bS^t« StalgsroBig dar Bigani«

der Uerzaction.

Ilaig (8) möchte die hohe PalaapaBBUBg bei

Nierenkrankheiten auf die ZoifiaiUuütattg VW
Harnsäure im Kreislauf zunickführen.

Hari (9) kommt zu dem Kesoltat, dasa der Pul-

SOS bigeniaas aaf irgaad ^Mm Onataiid barobt,

welcher eine srhnelle und vorzeitige Reizung der Vor-

hole herbeiführt, wo die meistea, aod die am meisten

erregbaren CentrsB dar Hsna«rv«n«snb«i alah fladaa.

Die vermehrte Keiabarkalt dieser CeBtrai und die Stö-

rungen der Henimanj^scen(ren sind, wenn nicht noth-

wendige, so ducb begünstigende Factoren bei seiner

Botstabnag.

Quincke (11) eaipßehU zur Beobacbtunf; des

Capillarpulses an Stelle des b&aflg undarohaich-

tigen Fingernagels eine durch Beibea leicht gerfiihat*

Stelle der Stirnbaut, an welcher sich der Capillarpol«

duroll Zunahme der Farbenintensität und Vergrösse-

rung des rothen Flecke an der Peripherie documeniirt.

Den «aatripetalea Vanaapnia, «ralaliar im aBgamriBaa

für selten gilt, bat Q. häufig beobachtet. Als Haupt

bediogong für das Zustandekommen desselben be-

trachtet Verf. EncblafTung der QafBsse, tut allaoi dar

Arterien, dann auch der Capillaren nnd Venen, wie

sie gewisse Stadien des Fiebers mit Sobweissbildang

begleitet. Daneben kommt asitilrliob aa<di die Büha

nnd Celerit&t dw Palawalia ia Batntcfat.

Ulrich (12^ bat unter Leitung von Prof. Kohl-

scbülter das von Ehrhardt aar Meaaang der

Wassarrerdanstang der flaat oonstrafite Atmomatar
einer Untersuchung unterzogen. Dabei fand siob,

dass der Apj arat vor allem in Folge von Sohmers-

empflridangeu, sei es durch äenfpapier, sei es dordh

den faradischen Strom, ein daatliabaa Ansteigen zeigt.

V. empfiehlt deshalb den Apparat rnr objectiveB

Controle einer angegebenen SchmerzempHndaDg.

[Lebmann, Atttasaggaatioa al lokale TempaiatBr-

foraadriager hos iMce Hypaotisered. RospitalstideBd«.

B. 8. B. 8. p. 49

Verfasser hat mitAnwendung eines speoielloon-

atroirtSB Lufttbermametars, das Yariatieaan van

0,01^ C. deutlich zeigt, den Temperatorwechsel
dor Haut untersucht. Wurde die Kugel des Thermo»

metärs mit der Hand gefasst und der Handrücken mit

einer stalfaB Binle frottirt, so saok die Temperatur dev

Vola manns um I.GO— 1,68*C. ; worden die Finger

in Wasser von ä9 ^ getauobt, so sank die Temperatur

darPalmamaaasnmO,30—0,73*0.; abaaaa wardaeia

Temperatur fall durch Kinlauchen der Finger in Wasser

von 4 "C. hervorgerufen i wurde der Uandniokan allein

abgakfthltr so wurde die Temperatar der Vala maBaa

nm ein geringes höher. Dachte die Versuchsperson

intensiv an eine Temperaturerhöhung der Hand, so

konnte dadurch eine Abkühlung von 0,02—0,05 er-
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itell werden, oad wände dieVontellmg elaer grSnerea

Wärme der Finger einiKf 7.eit featj^ehallen, so sank

die Temperator der Vola manus am 0,42—0,52 * C.

V. Mem (Kopenhagen).]

5. Tardauangiotgiao«.

1) (lerhardt, C, Ueber den Narbweis der Speise-

and Laftriihrerittstei. Cbarite-Aorialeo. XV. S. 156.

(Bei Gesunden, welchen man eine Scblandsonde in die

Speieeröbre bis sor Bifurcationsgegend einfährt, erfolgtM »twkem Preaaen eine kurz dauernde Entlee-
rDBg von Luft ans dem fiobr, bei Kranken mit
Commanioation zwischen Trachea und Oesopliagos eine

anhaltende exspiratorische Entleerung von f.uft) —
2) Marfan, A. B., Recherchea sur un nouvtau pro-

cedc prrmctlaiit d'apprecicr l-j pouv.iir dijjestif du suc

gasttic Sans rccourir ä la sonde (Froc^d6 de A Uüns-
burg). Aroh. g^nijr, Mai. 3) Rovigbt, Alb, Con-

tribosion« allo «tadio dei sotti artariosi addominaU.
RiTiflta olin. Ital. 1889. Mo. 4. (Bei Lebertmaoreu,
besoders Carcinom am Hilus und im linken Lappen
kann man in der ganzen Lcberrtgion ein arterielles

Blaaegeräusch hören, welches entweder von Stcn« so der

Artcria hepatica oder Compression der Aorta herrührt.

Bei Carcinomen des Panoreaskopfes und umfangreichen
Pyloruskrebsen kann man ebenfalls eis solches Ge-

räusch hören, welches im Epigastriam am it&rktten

iat QDd sich Ton da aoe länge der ierte naoli «bwirte
nnebreitet.)

Marfan (3) empfiebU die Ofiatbargwbe Metbode

die Veriftuunjf des Magensaftes vermittelsl J o d -

kali, welches in Fibrinhülsen eingeaoblossen ist, and

SpeicheloDtersuchung zu prüfen, anf du Wlränte.

Bei Gesunden fand sich die Jodreaction det Speichels

regelmässig 1
' \ S'undo nach Einnehmen der Cnpsel,

bei Superaciditdi schon nach Stunden und in

Fitlen ?en Mangel der Saliaiore venp&tet bis m
fBnf Stttsden.

6. Harn.

a) Einzelne Harnbestandtbeile; Harnsäure,
Harnstoff eto.

1) Fürst, Einiges iiber die banuanre Diatheso.

Oentacb. Med. Zeit No. 79. — S) r. Jnkaoh, Ueber
die klinieobe Bed«iitang des forkouaMna ron Harn-
säure und Xanthinbascn im Blute, den Exsudaten and
Transsudaten. Prager Ztachr. f. Htkde. V u. VI. —
3 Posner, Zur Therapie des Harnsäureßberscbosses.

Bctl. Wochen.scbr. No. 27, — 4) Roberts, On the

history of uric acid in the urine with rkfi rencoto the

formation of nrio aoid ooncretions and deposits. Med.

chir. Trausact. Vol. 78. — 5) Derselbe, History of

nrie acid in tbo nrinOi. Laocet. March 29. — 6)

Beaten, G. W. and S. A. Vasey, A simple raethod

frr estimaling Urea. Ibid. May 10. p. 1011. fVcr-

einfachung der Bestimmung dcü Stickstoffs mit Brom-

Innge-)

V. Jaksch r2) hat an einer Anzahl Gesunder und

Kranker das Vorkommen von liarnsäure nnd Xan-
tbinbneon in Blato, den Bzsndnten nnd Trane-

sudateii, geprüft. Die UnlersuchuriL^ -.nf Ilarnsäuro

geschah nach dem Salkowski-Ladwigäoben Verfahren,

neefadem das BiweiM ane dem 3—4faob mit

Wasser Terdünntem Blut mit einigen Tropfen Essig-

einre im Wasserbad zur Coagniation j^ebraeht und

Jkfen«k«rieiii du (c(anBi«ii Mfdlcta. l«»u. ItH. I.

denn illtrirt nnd aiiegewaaeben war. Ana dfeeen

Untersuohongcn ergab sich zunächst, dass 92— 300 g
eines Blutes vom uormaten Menschen keine aas dem
Blute isolirbaren mit der Harexidprobe naohweisbaren

Mengen von Harnsaare enthalten. In patiiologisohen

Fällen fanden sich grossere Mengen Harnsäure constant

bei der Anaeuie, «eiterbin fand sich Haros&ure bei

dyspnoetiwhen Zosllnlen) bei der Pnenmonin nnd bei

Nephritis, dagegen fohlte liarnsäure völlig im Blute

fiebernder Typhöser. För die Qicht resp. den Qicht-

«nfall kann das Anflreten von grösseren Mengen von

Harnsäare im Blnt somit nioht als charaoteristiscb

bezeichnet werden. Xanthinbasen fanden sich im

Blute gesunder Menschen nicht, dagegen fanden sich

solche anter patbol^pnobonTerUltniHen Unflg neben

Harnsäare.

Id Traossudaten und Exsadateo fanden sich

Harnelare nnd Xantbinbeaen: in eintelnea Filien

auch Qiianin. letzteres vor allem im Eiter.

Auf Grund voin Erfif<rimenten, w»lrh«i sich den

schon früher erwähnten i:'feiller'scheu anscbiiessen,

glaabt Poenor (8) Tor nUem den Mtanrnlwisnern
mit doppeltkohlensaurem Natron einen günstigen Eia-

fluas anf die Uarns&ureaasaobeidaag zasobreiben

in mfleeen. Vor nllonk erwiee Faobinger Waaier si<di

als günstig. Doch kann auch den erdigen Quellen

(Wildangen) ein gänetiger Einfloaa sugasobrieben

werden.

b) Zmelc«r, A«e4on eto.

1) Bar 7, Etade sur les faaz arinairea et en par-

tieulier sur les faux nrinaires glyoosariqoea. Arob. g^n.

Octdbr. (MitlheÜun« einer Anzahl von Fällen von mehr
üdtjr wijuiger tingcLildeten ürinbcsöhwerden , welche

jedich nicht einfach auf hypochondrische Zust.inde

zurüolizufiihren, sondern nicht selten durch dauernde

oder vorübergehende Glycosorie bedingt sind. In

einigen FäUan dieser Art «arde gleiebieitig feblen dea
Patellar-Bafleies beobaebtet.) — 9) Oerbard, On •
percentag-glycosomt't' r L iicct. Jan, 4. — 3) Zee-
hui-scn, Onderzoek r.a.ir de betrouwbaarheid der

L-\.-bling8chFi en Nylaudcr'scbc ProoviB. Mederlandoob.

Tijdscbr. v. Geneesk. Ootober 4.

Gerhard (S) empfiehlt sor quantitativen Be-

etimmoog des Zockers im Harn einen kleinen Apparat,

dessen Princip anf der Benntanng der Fehling'eoben

Lösung berobt.

0) BlwoieekCrper.

1) Betz, Notiz.n za Kochproben Ici Harnuiiter-

.suchangcii. Mcmorab. No. 9. — 8) Cs&täry, Leber
ülobulinurie (aus der II. nifd. Klinik za Budapest).

Deutsch. Arcb. f. kl. M. Bd. XLVIL S. 159. — 8)

Poulerton, Alex G. R., On the association of Oxalate

of Urne erjatala in the orine «itb baamaturia or baemo-
glohinnrin. Laneet Ooi 4. — 4) Kirk, On toatingfor

Proteide nnd mucin in the arine. Ibid. 96. April. 3. May.
— 5) Lassana, Felico, La peptonuria nelle gravi

aiicmic. Revi.sta clln. .Na. 4. — 6) Mason, John, Ab-
straot mI an cssay on albominuria in the apparcntly

bcalthy. Laneet. Novemb. 8. — 7) Paton, Noel, Irüm

experiments by John Douglas and ikmald Macken-
zie, Observations of the proportions of the chief Pro-

teids ooourring in the orine ia various forma of albo-

1»
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miniina. Ibid. 2G. July, — 8) So'.hick, R, Ueber die

klinisclit? Verwendbarki it ^icr von Dr. 2ouohlos an-

gegebenen Kiweissfrobeii. (Die Proben haben keinen

«eaentiicfaea Voctheil| «enn ade auch braoohbar aind,

»m bAstmt die t. mit RbodanMiomlosuBi; und KHtg-
säure) Präger Wochenschr. N-, LM — 9) T. nn^, T,
Ueber die f^ntstebungibedingangen der Aibüminuiiei

Kben lfi. No. 31. (Erwiederung gegen Lan;;.)

Csatäry (2) hat unter Benutzung der Metbode

ron Hofmeister zur Globuliabestimmung das Ver-

hlltnlifl Ata Albamlni und Olobnlini bii

Nephritis nntor^ucbt i;rii kommt dabei in folgenden

Resultaten: 1) Der Eiweisaquotieot des im napbiiti-

Mben Bsni •athiltoaMi Scrnndbamlitt «od Olobolins,

d. i. jene Zahl, welche wir durch Division der Serum-

albuminmenge mit deigenigeD des Olobolins erbaltefn,

hängt nat&rliob in erater Reihe Ton jenem VerhUtniss

ab, in welchem diese beiden Albumine im Blutserum

enthalten sind; da jedoch dieses Verh&ltniss nur io

engen Qrenzen ?ariirt, ist der Eiweissquotient haapt-

8i«hlioh fOB der GewdiwiBdlgfceU des in den Hiaiwi-

glomerulis circalirenden Blutes abhängrig. 3. Bei

jenen Mephritisformen, wo eiaerseits die Muskelkraft

de« Bermu gross, aodtMrwito der BlntknltlMf doreh

Oedeme nicht bebindert ist und auch in der Niere

günstige KreieianfTerhiltnisse obwalten, werden wir

einen grossen Eiweissqaotienten, im entgegengesetsten

Fnlie aber einen kleinen antreffen. So entspricbt der

genuinen Schrumpfniere der grösste und df»r mit

amyloider Degeneration complicirten Nephritis der

klelDite BiwejMqnotleDt; 4«oli künneo du Sinken dar

Herzmuskelkraft oder eine Steigerung der Hindemisse

bei allen NephritisformeD eine boohgrsdige Verminde-

rung des EtweiHqttotientra Temmobea. S. Das

während mehrererTage beobachtete oonstaote Wachsen

des Eiweissqaotienten ist in Bezog auf die Progooee

ein giinstiges, hingegen das Sinken desselben ein nn-

gunsUges Zeichen. 4. Der fiiweissquotient fällt so

jener Zeit, wo die Nephritis durch eine fieberhafte Er-

krankung oder durch Urämie compiicirt wird. 5. Der

BfweiMqnetiaot tMgt nnoh Sdnrnnd dtr Ondemn,

Function Ton Ascites oder plearitischetu Exsndst Ver-

abreiobang eines HentoDioums, s. B. Stropbantas.

6. Dl* Anssebeldnng des Q«mniBie(weiBiM nimmt
während reiner Milchnahrung nie zu, vielmebr in

einigen Fällen »b, wobei der Eiweissqnotient zumeist

iinkt. 7. Die Menge des Qesammteiweisses wurde

in tinim Felle amyloider Nierenentartong dureb den

Genuss ton mebrmn (18) welobgekonhUn Bietn ge*

steigert

Itirk (4) fübtt Mt» diM der dnieh MMMtibto
P iori n H&ure im Htm MtitelMad« HIedenoUtg um
Theil Macin sei.

Mason (6) ist bezägUob des Eiweisanaob-
«eisees bei Oeennden snnliAat derHetstnif, dnw
die Se<^retionsrorgänge Seitens der Urethra und ihrer

Umgebung sowie die Ausübung derGescblechtsfunction

die Prfifong auf Eiweiss nicht beeinträchtigen, voraus-

gesetzt, dass man nicht Piorinsäore allein benutzt. Be-

zogHch der Albuminurie Gesunder (?) führt M. nach

Untersuchungen aus, dass kalte Bäder und stärkere

und aosgedehnlnre kAtpettioli* Aaetnnguigen die &•
weissaosscheidung rermehren.

Auf Grand der Essbacb'scben Metbode scbliesst

Nnet Pnton (7), dnnt das Verblltnias von Sernm-
globulio zum Serumalbumin im Urin ein sehr

wechselndes ist. Amjloidniere soll sieb von der

dhronisaben Htpliritis nteht dnrob einen Oesanunt-

gehalt an Semmglobulin unlorscheiden, ebensowenig

die functioneUe Albuminurie. In '1<»r Nacht ''and sich

im Dorohsobnitt der höchste Gebali an :ieramgiobuiin,

MUoUttt »wigffcMite da« Qahalt tm Sanimalbamia.

La n ? r?) sucht den Nachweis zu führen, dass die

Blutgefässe der Nieren im normalea Zustande f&r Ei-

weiss nndnreUiaaig sind; dar Dnnk in den Khinel«

gefassen ist in Folge der Vermehrung der Widerstände

in denselben höher als an allen anderen Stellen der

NierengeSsee. Verminderung des Druckes (der Strö-

mungsgeschwindigkeit) oberhalb der Glomeruli hat

DrocksteigeruDg in diesen zur Folge, vermöge deren

Eiweiss austreten kann, während Steigerung des ar-

teriellen Dniokea katna Albvminaria aitaagt. Dagagan

ha* Stauung Albuminurie zur Folge, '^a fif Abnahme

der Geschwindigkeit und des Druckes oberhalb der

Olamernll naeb aieb aieht; am stMiten wirkt van»

ständige Sperrung des Blutabflüsses. Unterbindung

der Uretereu bewirkt eine Behinderung des Blutab-

flnsses. Alle diese Formen der Albuminurie sind durch

mechaniaeba Momente erklärlich.

Lnssana (5) kommt zn dem Resultat, duss die

schweren (perniciösen) Anämien stets von Pepton-
urie baglailat sind, walahe sieh dank IwigaiaTa

nnd Jodkali-Quecksilber nachweisen lasst. T)i? Prpto-

norie ist blerbei nicht durob laanition zu erklären,

da sie doreb kflnittloba Bmihmng — dorah Pepton-

cljiütiere — nicht geändert wird. Dass das einge-

fährte Pepton vollständig resorbirt nnd assimilirt wird,

gebt darens hervor, dass dasselbe kaum in den Faeaes

nachzuweisen ist, keine Albuminurie, «aU abarStaiga»

rang der Hamataifmanga barrarmfk.

[Gram, Christian: Versuch mit Chriatensen's Al-

buminometer. Hospitalstiiende 8. R. Bd. VIII. No. 9.

erf. findet die Methode gut anwendbar, nur ist

es nolbwendig immer einige Tropfen Acidum acetioum

(25 pCt.) vor der Gerbsäurelösong »ozuselzi n. weil man
nicht ganz selten einen Harn findet, der sauer reagirt

und vollständig durch Kochen ausgefällt «ird, während
aber die Gcrbsäurelösung allein nur wenig oder gar
aiobts «oslillt Verf. referirt 16 aoleher tan
Nephritis, davon 8 Nwhritls bei Tuberenlania
Vonum. Ckrtstlaa Srain, (KopeobagattJ.]

Petersson. 0. V., Ueber das Vorkonrnniaa van
Albominnrie bei sonst geennden Hanteben. UpWta
FaAaadL. p. 18-48.

Das Endresultat seiner Untennobnngeo, über

walaha im Dalaü bariebtai wird, ftaat P. in ffBlgaadan

Punkten zusammen : Es giebt eine nicht seltene Form
von Albuminurie, welche im Zusammenhange mit

einer übrigens ungestörten Gesundheit sich zu beündeu

anebaint Bei der Untarsoohong einer MindenaU
kann man sich in bis zum Viertel ndT Fünftel der

Fälle van der Anwesenbeit des fiiweisses im Harne
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Ttiftvimn, vemi mra dagtgts di» üalMSoekitBf

ta einer grösseren Anzahl ausJebnl, trifft man jedoch

m( di« iibumiDurie im Seobstel der F&Ue. Am baa-

IlfStM 1lttd«t mmdtDBiwtiuBaludt in dra Vormittags-,

weniger oft in den Abend- and selten in den Hor-

gtutanden, äbrigeossebrTerscbieden anrerscbiedenen

Tagen nnd Zeiten bei derselben PersoD. Sia scheint

aaabhängig von den MabUeiten oder Körperbewegan-

gen und häufiger bei jüngeren Personen. Die Eiweiss-

meng« beläaft sich auf kaom 0,1 pCt.; Hamoylinder

«dtr mitm «OfpOMali» SlMeato wwrdMi in Bame
nicht angetroffen. — Um zu einer sicheren Diagnose

dieser von NiereDerkrankoiig aoabhäagigeD Albami-

aaiia so keDnea, ist « nStUg, «iederbolte Usln^
saobaogen täglich am iweftkmiitfgtten an einigen

anfeinanderfolgenden Tagen anzu8t«1Ien. Verf. luacht

daiaaf aufmerksam, wie wicblig dies« Diagoose unter

Dmttinden bei der Beurtheilnng von Lebensrersicbe-

rangsf&llen, bei der Conscription n a. der Begatadl»

toag der Aente überwiesenen Fällen, ist.

Brotier. L., Ceber dae Yorbalteo dee Tiypiioi nnd
Pepeins im Harne unter normalen Verhältnissen und
bei Krankheiten de« Digeatioos-Tractus. Gaseta lekarska.

Mo. 21.

Verf. lenkt die Aufmerksamkeit auf dt«B<»sipbung«n

zwischen den Krankheiteo des Digestions tracius

ind den» Vorbaadensein und der Beaobafbnbait aiab*

rerer Permente im Harn. benutzt zum Äufficden

dee Trypeine besw. Pepsins im Harn die Me-

ttade WVD WiUig, legt OewtoM anf den Umstand,

dass die Propeptona auch dieBiuret Reaction erzeugen,

was besooders bei der W i 1 1 i g 'sehen Methode su be-

rtekiialitJgoii iit— nnd gelangt sn folgenden Beenl-

taten: In normalen Verhältnissen wurde das Trjpsin

im Harn immer Termisst — in pa'holo^j'iüchen 7>!-

ständen (Leber Krankheiten, ioteruaiormen, Darm-

catarrhe etc.) fand er et aaob atemaia, mit Ansnabme
dreier Fllle ron Icterus oatarrhalis. — bei welchen

es sieh in Folge der, doroh Verschluss des Pancreas-

gaagea etattlndenden Resorption ln*s Blat— {mHamo
befliii^ot Das Pepsin wurde in normalen, sowie in

pathologisohen Zuständen im Harne gefunden, mit

Ansnabme tob Magenkrebs, wo es regelmässig lllilt

Dil :.r r Ti: stani! soll nach dem Vtrf. aar Diignoat des

Hegeakrebses beaatst werden.

OpIcsaU, Krakau.]

d) Farbstoffe.

1) Fischer, Die Urobilinuriu a!s wurthroUee dla*
gnostisches Moment. Momorabilien. Bd IX. H. 4. —
2) Luzxato, M., Kicercbe sulle c^azzonc diazo-b«nzoica

ndl' orina. Rivista olio. ital. Ho. 1. (Wenn auch L.

nicht in der Lege isl^ die der Reaction zu Grande liegen-

den Sobetana lasogeben, so beetitigt er diob die An-
gabe BbiliebV, daie dienlbe In beetimmter Besiehnng
au gewissen Krankheiten steht , unter Umständen müs-sen

Substanzen wahrscheinlich aroraatischor N\itur in den
Ur'n iiliirgehen. «reiche die Reaction bedingen.) — 3)

Butimeyer, Zur klinischen Bedeutung der Diaxo-
Reaetion. Correspond. til. f. Schweis. Aente. No. 10.

— 4) Abraham, Dnteiauohongen Uber die segea.

Beseabaeh'sche Urinreaotion. Iaaag.-Diss. Berlin. (Verf.

kann nach Untersaebun|m>, welebe unter Guttmun
angestellt sind, der Reaetioa bot eine sehr geringe Be*
deutung bt-imcs.st n.^ — 5) Derselbe, l'-.ber iio

Kusenbach'schc Urinfarbung. Borl. Woch«ri:ic lir. N ^ 17.

— 6) Ro.sin, Ufber d[vs IndiKr'ro; h (Indirubinj, (aus

d«r med. Abtbcil. von FruL Eosenbach m Breslau).

Kbendas. No. 53. — 7) Rosenbacb, Noch einigeBe-
merknngen ttber die borgnnderrotbe Uhnrärbong.
EbeadSB. Bo. M. — 8} Banking nnd Pardington,
Two eases of haemeto-porpbyriu in the nrine. Laneet.

20. Sept. — 9) Senator, Ucber schwarzen ürin und
eehwarzen Ascites. Cbarit^-Annalen XV.

Rütimeyer (3) bespricht an der Hand einer

grossen Reihe ron Binzeluntersuchnngen bei rerscbie-

denen Krankheiten die Diazoreaction , wobei er an
demselben Resultaten wie Ehrlich kommt. Bezüglich

des Typhus abdominalis giebt Verf. folgendes Resumö:

1. Die Diaso-Reaotion hat beim T^pbas eine bohe

diagnostische Bedeutung und ist neben Milzlumor und

Roseola eines der constantesteo und frühesten Merk-

male der Krankbeit. S. Pieberlwfla Abdonfnaleatarrbe

geben niemals Reaction. 3. Haben wir einen begin-

nenden Krankheitssustand vor uns, den wir nls Typ hus

auffassen können, so gewinnt diese DiagEioso durch

den Befund von Diaxo-Iteaction in hohem Maasse an

Wahrscheinlichkeit, bleibt die Reaction aber in der

ersten nnd aweiten Kr&nkheitswocbe ans, so bandelt

es siob entweder nm keinen oder doeb nnr am einen

ganz leichten Fall von Tj-phag. 4. Die Reacti.jii steht

um Fieberrerlauf in keinem festen Verb&Itniss. Sie

wird dnrohfersobiedeneHedioamente nndBehaodInngs-

metboden (Bäderbebandlung, Thallinisation oder an-

dere Antipyretioa) nicht gestört. Morgen- und Aboml-

orine geben im Allgemeinen gleich intensive Keactiou.

5. Aufhören der Reaction in der zweiten und drittea

Krankheitswoche lässt im Allgemeinen auf baldige

Entfieberung resp. leichten Verlauf der Krankbeit

reebaen, wftbread liogeres PerAttren Itngeren Ver-

lauf resp. schwereren Verlauf wahrscheinlich macht. C.

Starke und anhaltend» Reaction giebt für die Dilleren-

tialprognose, ob lotalM Bade oder sndtlobe (Tenesang,

keinen Anlialtspankt. 7. Recidire geben fast ohne

Ausnahme wieder Reaotion, wenn dieselbe rorher rer-

scbvunden war.

Abraham (5) fSbrt noebmals ans, dass die

Rosenbacb'sch'^ Ro.'vction liberal! d.k anftritt» WO
eine erhöhte Eiweisszersetzunji staitfiudft.

In Fortsetzung seiner Untersuchungen (vgl. diesem

BeriiAt 1889) fiber den rotbea Farbstoff der
Rose nba ch'schen iteaction berichtet Rosin (C>),

daae m ihm gelang, sowohl den HarofarbstofT als auch

den PHaaseafarbstoir eryslailinbeb nnd analysenrein

zu gewinnen und eine vollkommene Identität der beiden

Farbstoffe untereinander und mit dem kün.stlichen In-

digoroth zu coQstatlren. HU kann sich ^umit uicht um
Soatolfarbstoff bandeln.

Rosenbach '7) polemisirt gegen Einwendungen,

welche die ron ihm beschriebene burgunderroChe
Drinfirbnng erfahren bat nnd resnmirt taoiehst:

1. Weder die braune noch die ridliu CorniiuinMite ler

von mir als bnrgundenotbe Reaction bezeichneten
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ÜrioTerArbtiDg ist identlsob mit den ftwShnlfobeD

Harnfarlsloffe. 2) Die rclLe Compoiienie meiner

ReacUon i8lIndigroth(Rosin); di» brauneComponeato

•i»» HlflolinDg Ton Indigobraan, Urobiltn und Nitra«

produoten des Phenols. 3. Mein Yerfabnn ist nidii

identisch mit den bisher ublfi hen Urinreartionfln.

Weiterbin tritt K. auch fiir die IdiDische Bedeotung

nnd Reaetion ein, w*l«be vonYmebiedeoto besweffelt

worden ist.

Hankiog and Pardiogton (8) beeohreibea zwei

Fälle mit Aoswbeldvng Ton Htmatoporphyrin im
Urin. Die F&lle betreffen zwei ziemlich gleichaltrige

Frauen, welche an chronischen Störungen des Magens

und der Stubleotleerung litten. Der Ausscheidung

deaParhstoib gtDgOriiiTerbattiiiig aad sobwwwKrMit-
beits;Tefühl voraus.

Senatot (9) beschreibt einen Fall von tabercu-

itaer Parihmltii bei eimm SSjIhrigeB Mldolieii,

welches i'/j Woelien vor dem Tode einen eigenthüm-

lichen Urin entleerte. Derselbe war frisch von

donlcalbrtiiarothtir Parba, wurde baim Stabes an dar

Luft gant doakel and beim Kochen mit Salpetersäure

schwarz und undurchsichtig. Das Gleiche war bei

Zusatz von Chromsäure oder von chromsaurem Kali and

Sehwafalaiiira der Fall.

Die genanere Untersuchung, insbesondere vor und

nach der Fällnug mit Kallcmilch ergab, dass es sich

Dicbt nn Melanin, sondern um einen IndleankSrper

bandelte. Auf Grund dieser und einer anderen Beol-

aohtang glaubt er sich zu der Vermalhung berechtigt,

dass in tbnitchen Fitien von Leiobtenttarn und

Litten ebenfalls nicht MeianomfarbstofT, sondern

Indigiirie vorbanden war. In äbnlichor Weise kann

auch Qalienfarbstoff sowie Blutfarbstoff in seinen

Derivaten zur Verwechselung mit Melauin Veranlassung

geben. Ebenso kann der MeianomfarbstofT trotz Fohlens

der Eiselt'soben Kennzeichen vorhanden sein. ä. em-

pfieblt deabalb das Ton Zallar schon «rwlbnts Brmn-

wasser sowie Eisenchloridlösung. l'nter drei F&llen

typischer Helanurie befand sich eino mit Melanose des

Peritonenma and dar Labar, bei wslobam 11 Liter

dunkelbrauner bis tiefschwarzer Ascitesflüssigkeit

entleert wurden. Der schwarze Farbstoff der Ascites-

flüssigkeit stimuilö im ganzen mit dem iiüintarbstoff

öberein. Versnobe durch EinspriUong von Malnoin«

baltiger Flüssiglceit bei TbioroD Malnmiiio ra «naogan,

schlugen fehl«

a) Aatbarsebwafelsinran.

Biernack i, Ueber die Ausscheidung der Aethei-

Schwefelsäuren bei Nierenentzündung und Icterus.

Geatralbl. f. d. med. Wiss. No. 49.

Biernacki bat die darch Kast anj^eregte Frage

nach der Beeinflossung der Aetbersch w efelsäure-

anssoheidnng durch Störongen der Verdsanng

wieder aufpenommen. Er prüfte zunächst denEinfluss

verschiedener Diälfomen anf dieAussobeidung der ge-

paarten Scbwafelaiiiren, walcbe swieehon 0,0668 bis

0.1-118 liii^üi h S'^hwiinkte , bei jeder Diät aber be-

ständige einzelne Wertbe ohne bedeutende Differenzen

ergab. WIhrand nan stirkar« Znfnbr tob Koblo-

hydralen Iceinen Leschrünkenden Einflu.s.s erkennen

iiess, vermehrte sUUrkere Eiweisszofohr die Aosscbei-

dnng, indessen so, dass animalisohes Biwoiss, tasbe-

sondere Milch, einen geringeren Einfluss hatte, als

regetabilisches. BeiN i arenentz iin d u n mit herab-

gesetzter Salzsäureausscheidung fand sich 'tur

dar Gshalt an gapaarlan SdiwateiMarwi in Hara vor-

f^TÖssert, während die Zufuhr von Salzsäure mit djm
Essen stets einen Abfall der Aelberschwefelsäureais>

scbaldang in Qefolgo batto. Aneb das Ansbloiban der

Galle im Darmoanal brachte grosse Mengen von ge-

paarten Schwefelsäuren zur Ausscheidung. Calonel

hatte in täglichen Dosen von 0,3 — 0.5 g keinen ver-

mindomdsB Bbiitnsi.

11 AllgiiD. 4etletogte.

1) Bassi, Giuseppe, Mort« rapida per affexione

morale violenta. Rivista olin. No. 4. (B. stellte seioo

UntorsnohoQgen Aber die Unaeben de* pldtslieban

Todes dnreb psyehisebe Bnetion an drei TSgeln an,

welche im Käfig f;estorben warer, hanptsäehlich aber

an Mausen, welche in der Falle verendeten, sowie an

einem Hündchen, welches zu \rersuchen des Verfassers

dienen sollte, aber nach aDhalt«ud&r Verweigerung der

Nahrung starb. Verf. fand bei der Autopsie dieser

onglücklichen Tbiere hauptsächlich Hyperämie der

Untorleibsorgane, b«i dem Hund acute bämorrbagiMho
Panereatitis, in der Lebar dar Miosa nicht selten ao^
gedehnte Venenthrooiben! Dia 15 Seiten lange Mittbei*

long ist übrigens nur eine vorläufige.) — 3) Comb}:,
J., Lea ra&laaies de oroissanoe. Arch. g^n. Mars. (Ner-

vöse Syraptnme : Kripf>,fhmi r?, Chorea, .Neuralgie"; all-

gemeine tiierapeutische Angaben.) — 3) Goldberg,
B., Der Einfluss des Wilterungsgaogcs auf vorberrsohende

Krankheiten und Todeeareaslieo. S. Xb. (i. Behebt f.

1899). Ergäozungsbeft s. Centralbl. f. Geanadbeitipfl.
— 4) Magelssen, A.. üeber die Abhängigkeit der

Krankheiten von der Witterung. Deutsch v. Berger.

gr. 8. M. 10 Taf. Leipzig. — 5) Marbaii, Infection

ou impr^guation maternelle. Bulletins Beiges. No. 4.

(Biologisch; betrifft die Vererbung durch Influenz
oder den indirecten Atavismus, d. h. die Uebertragung

gevisior Bigensebaflen durch die Mutter auf die Naeli*

kommeneebaft, waleiho niflbtdanBtsongwr dar latateiaD,

sondern dem Brsenger eines vorbaigwienden Warft»
eigenthümlich waren ) — 6) Smith, W. Everett, Sorae

of the relational o( climate to healtb aud disease.

Boston Joum. 4. Aug

Qoldberg (3) behandelt in dem vorliegenden

Theil seiner Arbeit den Einfluss desWitterungs-

gangos anf Erysipel, Paarporalfiobor and

Bronohialcatarrh. Das Erysipel zeigte durcb-

schnittlich die grösste Frequenz im Frühling, etwas

geringere im, Wtotsr, dann In Barbst, die geringste

im Sommer. Abweichungen von diesen Dnrohsobnltts-

zahlen, also ungewöhnlich höbe Preqnenz des Erysipel

in den Soumervierteljahren erklärten sieb durch un-

gewdhalioh niadriga Tanpantnran and reichlioha

Niederschläge, so dass man im Allgemeinen die Be-

deutung der Kälte and der Temperataisohwaokongen

niebt Torkonnen kann.

.\uch beim Puerperalfieber sind periodische

SohwankojDgen in der Häufigkeit binnen Jahresfrist
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nnbwtniilwr. V«n 145 BpMMafw ht}m 66 im
Wint«r. 34 im Frühling. 25 im Winfer un^ Frühling

geherrscht. Auch in Hamburg und in Berlin kamen
df» li$tthft«D Zthlen der SterbllobMt an Pnerperal-

fieber auf den Winter, die niedrigsten auf denSomroer;

dennoch bestreitet Verf., dass rlie geringsten Be-

ziehungen zwischen Witterucigsverhältnissen and

Sterblichkeit ao KindbottGeber existiren. Kilte and
Feuchtigkeit spielen auch als Hilfsursacbe hierbei

keine Rolle; alle h&aslicbon und bospitalen Mängel

tf»(«n xar VintnsMit stiriwr horror, w aii«b hiarbat.

Für die Bronrhilis ergab sieb, dass in 24 unter

2S Wochen mit vermehrteo Gatarrben die Luftwärme

absoiiit «dar ralatiir niedrig war; 19 diaiar Woahan
gehörten <lem Januar und Februar an. Parnar Waran

die Tempera*!; 'Schwankungen sehr stark ansgc *;pror>ion

;

die Lultt'ouchtigkeit allein liess keine besiioimlen Be-

aiabaDgan aar Branebttia arkanBaa, wabi aber battan

Kälte und Regen zosammen stets Bronchitis zurPotge.

Den sichersten Oiadmeaset der Bronohitis-Erregang

bildale die Windriebtnof, daa Varbiltniaa der Nord»

wesl- und Nordwinde zu den Südwinden: in den 7

freien Wochen webten niemals Nord- und Nordwest-

winda, in den 28 belasteten kaum jemals Südwinde.

Dagegen aoheint die Vereinigung exoessiver

Temperaturen mit Trockenheit die meteorologiaaha

Ursache der Bösartigkeit der Catarrhe zu sein.

Vf. baBaiabaat anter den Taraebiadanan Oraaohen

der '-ntTrr^iaüschen Erkrankungen der Atbmungs-

organe die meteorologischen als die weitaas hän6g8te,

beataband In elnan sohaelleo Sinken dar Lnftwlrnw

auf einen für den betrefTendeo Himmelsstrich und die

Jabrasieit kalt zu nennenden Qrad; die Wärme-

entaiebang wird durch Winde erhöht. Zu grosse Ab-

bfiblung des Körpers wird bei mangelhafter Wider*

Standsfähigkeit zur Ivratikheitstirsacbe. Dieselben

Witterungseinflässe, welche die Ursache für die Ent-

atabang dar Biaaabfakatarrba aind, aind niebt dla

Hilfsursache der cronpösen Pneumonie, oder doch nur

in vereinzelten Fällen, denn der jährliche Gang beider

Kmabbaitan atabt nidit in Uabaninatlnnmng.

III. Pfttbalegle des StelTwerhsels.

1) Benders ky, J., Ueber die Aussebeidungskr-
meute (Pepsin, Trypsio, Ptjaüo) aus dem Organismu:»

bei gemoden and kranken Menschen. Vinm. Arab.
Bd. Cntl S. 554. — I) Hemer, A., Das tedtbhi
in der Leber und si-'in VerhaU':'n bei der Phosphorver-

giftuDg. Arch. i. exp. Palhol, Bd. XXVIH. S. Ü7.

— 3) H.ofmeistcr, F., Ucber k rption und Assi-

milation von Nährstoffen. IG. Mitthciluug. Ebendas.
Bd. XXVI. S. 365. - 4) Moritz. P. u. W. Praus-
iiitx, Stadien Aber den Pbloridiiadiabetes. Zeiteebr.

f. Biel. Bd. IX. a 61. — 5) Salkawaki, Ueber
Aatodigestion der Organe. Zeitsob. f. kliu. Med. Bd.

XVn. Suppl. S. 77. (Physiologisch chemisch.) — 6)

See gen, J.. Die Zuekerbildung im TUerkArpaTi ilir

Umfang and ihre Bedeutang. 8. Berlin.

Baob aabr anafBbrUobar Iteratallong dar Unlar-

sochungsmelhadan berichtet Bendersky (1) über

aaine VerdannngaTaraaaba nit narmalan and

{»atbolegiaaben Barnen. Im normalen Harn giebt

es stela eine Substanz, welche Fibrin bei saurer

Reaotion zur Lösung bringt, aber die Menge derselben

nntarliegt grossen Sobwanknngen. In einigen patho-

logischen Harnen fehlte dies VerdannngsfemaDt

fnUropepsin"). Auch eine trypsinartige Substanz war

im normalen Harn stets nachweisbar, in 3 Fällen von

lataraa und ainau fan Mwbaa Addlaanü faUta dia>

selbe, bei Diabetes war sie Termindert oder t^anz

fehlend. Dies Ferment ist nicht in allen Beziehungen

mH dem pancraatiaeban ideoUaob, aber doeb tbnlieb

'daher „Urotrypsin Auebein aniylolytiscbes Ferment

bat B. weder im normalen noch im patbologiaohen

Harn Termlsst; er betrachtet dasselbe als ein veniger

verbrauchtes Ptyalin („Uroptyalin"). Im Schweiss
konnte B. Ptyaün und wabrscheinlicb aoob Pepatn

nachweisen, jedoch kein Trypsin.

Hemer (8) beaUmmta den LaeitbingabaU
def Leber normaler Kaninchen, indem er eine Zer-

setzang des Lecithin möglichst zu vermeiden suchte;

die Bwaobanog dea Lacitbia gaaebab ana den
Phosphorgebalt, doch wurden auch einige StickstofT-

bestimmungen des Aetberextractes der Leber vor-

genommen, welobe allerdings darchscbnittlich etwaa

höhere Wertbe als gefordert, ergaben. Die Versnobe

lehrten, dassdas Lecithin in der normalen Leber constant,

und zwar in einem bestimmten Procenis&tz der Mass«

daa Labaigairiabtaa forbanibn ist (1,58^,07, dnrab«

scbnittlich 2,1^? pCt.). Die Art der Ernährung erwies

sich ohne Einfloss auf den Lecithingehalt, nach

Stigigam Hangern aaab derselbe aber aof 1,4 bis

1,5 pCt. Das Lecithin macht angefähr %—V« dea

gesammten Aetberextractes der Leber aas.

H. nntersncbte sodann noch den Lecithingehalt

bei Pboapborvergiftang; imDoroluobnitt aus ISFiUen

betrug derselbe 1,12 pCt. Dieselbe Abnahme des

Lecithins tritt nach im Verhältniss xum ganzen Thier

barvor (0,499 praKilo im Vwglaieb ta 0,846 normal).

Ferner bestimmte H. den Lecithingehalt der mensch-
lichen Leber bei 3 Fällen von Pboaphorvergiftung

bei aloem Pbtbiaiker nad einem Hingeriebtetea.

Während das Lecithin bei letzterem 2,1 pCt, bei

fiem Pbthisiker nur 1,11 pCt. der frischen Leber be-

trug , schwankt« seine Menge Ici der Phosphor-

vergiftaag aviaaban 1,37 and 1,82. Die Leber des

Pbthisiker! war somit der Hungerleber gleichzustellen;

die Phospborvergiftnng hatte indess ebenfalls er-

bebliobe Abaabme dea L. snr Folge; bei letaerer

findet beim Menseben gleichzeitig eine Verminderung

des Wassergebaltes und enorme Vermehrung der älber-

löslicbon Stoffe statt, beim Käninoban fast stets Ver-

mehrung des Wassergehaltes, während der Aether-

ertract nicht in demselben Maasse zunimmt. H. be-

trachtet das Lecithin nicht als Zwiscbeuproduct

aviaaban Biwaimaarfall and Fatt» saadara nimmt an,

dass erataraa glaiebssttig mit dar Fattbildnng saiatört

wird.

Wibrand im Allgemeinen bei einer Qberwbfisaigen

Zafuhr von Amylaceen t. B. in Gestalt verl<leist«rter

Stärke die Vennckerung derselben im Darm nicht
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mebr tntkw Il*ftit ab Bworptim «ad IwitttlatiM

zu bewältigen vermögen, so dass es niobt nr Aas-

seh?idung von Zocker im Ilarn Itommt, fand Hof-

meister (3), dass sich auf kuustlicbeiu Wege beim

Hand* die gleich» BraShrangsstönng herrorrafan

lässt, wie beim Diabetiker, d. h. dass n-a' 7iifrhr von

Stärke Zucker im üarn ausgeschieden wird, üies

wird dvreh ain« nabrtlglga TtBIga adar nahara TBUfga

Nahrungsmif.elpntziehnng erreicht, bei einzelnen

Tbieren bereits oaob 3—4 Tagen, bei anderen,

namaBtlich jüngann ant stall 2—8 Woohaa. H. be-

zeichnet diesa EinfihrangaitBnng ab «Hnngar>
Diabetes".

Der Beginn dorOljcosorie war fräbesteos 1 Stunde

naob derStftrkafättaniag, io darRagal atm 2 Stnodan

nach derselben, selten sp&ter nachznweissn. Der

Zuckergebalt des ü&rnes stieg in einem Fall bis

3,84 pOt., dia Menge das aDvgaaobiadenan Zaakata

bis zu 4,69 g entsprechend etwa 30 pCt. der ver-

fätterten Stirke. Individaelle Veraobiedeobeiten waren

flbrigana van groaaam Eloflnsa aof die Fraqaan daa

Rangardiabetes. H. konnte nacbweiseBi dtM bei dem
hungernden Tbiere die Assfrailationsgrenze herab-

gesetzt ist, dass ferner der Kesorptionsvorgang niobt

baaebiannigt ist, dass also das Anflntati daa Zaakers

nicht etwa anf vermehrter Resorption, sondern auf

mangelhafter Assimilation des reaorbirtea Zuokan
barabt. Bina abnam rueba Tanaobaraaf dar Stifba

iniDarni .srtif>int bei dem ZostaodakommaD dMDjabtUB
keine liolle zvl spielen.

IT. Clftige MMto 4« MvMhMk
Ptomaine.

1) Adamkiewicz, A., Weitere Bcobaobtuugen 8b«r
il.e i>iftigkeit der bßsartiKen Geschwülste (Krebse).

WieD SitzuDgsber. No. 24. (Luterscheidet zwo Sta-

dien: 1. Bescbleonif^te Respiration and Herzaction,

PapillenenKC, Speichelfloss, Krämpfe, besonden Opiatho-
tonus. 2. Lähmung — Stanpbina — Tod.) — % Bo*
Bardi, Ed^ Rioerehe tolla tosaieiti dalla arina in
aloune malattie infettive. Riviata elin. T. 94. —
3) Bri •Kt r, L , Zur Darstellung leicht zersetzlicber

chemtschcr üranliheitsstofFf. Zeitscbr. f. klin. Med.
Bd. XVH. Supjl. S. 253. — 4) Jacrjuemart, F,
Les ptomaines. Journal de Hnii. 18. 19. 24. (Zu-

sammenstcliunf? des liLkannt-n) — 5) Kerry, R,
Ueber die Zenetzoog des Eiweiseea dareh dia Baelllen
dee malignen Oedent. Wien. Sltioagsberiebte. 1888.
Bd. 98. III. (Aus der vorliegenden Untersachung er-

fiitht sich, dass bei der Riweisssersetsung durch die

Bacillen des maligner, (»'- it ras ein Process vor sieh

geht. wel<*hfT von einem taulnissprocess nicht zu unter-

scheiden ti. I>ie Producte desselben sind die bekann-
ten l'roducte der Kiweissfiulniss, wie Fettsäuren, Leaoia,
Ilvdroparacamarsäure. Auffallend ist der Mangel van
lodol nnd Scatol, benerkenswertb das Auftreten eines
aMehyd- oder ketonartlgeo Körpers, welcher wohl bis-

\\rr !. r ihs.'. r f t/iini; noch nicht aufgefunden
wuilI..) U> ^.^.'uckl, M. and H. Sahli, Die Kn-
zjrac in der Therapie. Schwei.^cr Correspondenz-Blatt.
.\ :. -2?,. — 7) Pavesi, C, Sulla tossicitä dfll'arina

pneutrujuica. Rivista clin. 1889, No. 4. — S) Polin
et Labit, Ktade ear lee empoinoonaniants alinentairae

ttiarabea ai ptmaaiMa. 8. Paite. — DQnalralo,
6. B., La tossneitA del sadüre nelle malattie infettire

acute. Rivist» iUl. 1889. No. i. — 10) Roque et

0. Lo meine, Variations de la tozioit^ urinaire dans
rimpaludisme. Lvon mM. No. 88. (Die Verfasser
kommen zu folgenden Schlüssen: Ein grosser Tbdl
der toxischen Substanzen des Blutes Malaria«
icraaker wird durch den Urin ausgeschieden; die

Aluaoliaidaag iat maxinal ooaittalbar naab dam Ab-
liill nnd daoärt M dar Tertiana S4 Standan. ObfaiD
begünstigt und vermehrt die Ausgehe idang. Bei ge-

wissen Formen von perniciösem Fieber fehlt dieselbe

gans in Folge von Alterationen der Leber und der

Nieren. In swei Fällen ging Vermehrung der Aus-
scheidung der Heilung voraus). — 11) Schwalbe,
Ptoraaine, Lenoonaina, Taialbovina. Daoteeb. Woobao-
sohr. No. 86. S. 807. (ZmaamflunfaMeodea Bafna*
naeb Roussy.) — IS) Seiolla, S. e G. Trovati,
Rioerehe &pcnmentali suirasione tossica del sangae nei

pneumonioi ed in altra aulattia ini»tti?a. BiviÄ aün.
1889. No. 4.

Seiolla und Trovati (12) führten ihre Unter-

aaaboBgao fibar dia gifliga Wirknng daa Blotaa
bei P n ! II I n i I :i :in d anderen Infections-

kranktaeiten in der Weise aas, daas sie mit Hälfe

elnaa Mar oiebt ntbar tu banshiaibanao Apyantaa daa

tMÜrte Herz von Bmys europaea mit daSbliDirtem Ve-

n&esectionsblut durchströmen Hessen; zur Controle

wurde als Durcbströmungsflössigkeit physiologische

Koohsaltlösang benatzt. DieContractionen des Herxena

worden graphisch dargestellt. Das Blat von 10 Pneu-

monikern erwies sich bei diesen Untennchungen ala

giftig, iaaofan, ab aa ainwi mabr adar wanlgar an-

haltenden HerzslilLstand zur Folge hatte. In 3 Fallen

blieb diee» Wirkung aas; wie Vff. meinen, bandelte

ea «{ob in swaian dieaar FUta om bawiadait FanoaB
Ton PnenmoDiea , da weder die Pritdkandai'Mliaa,

noch die Fraenkel'schen Pneumoniecoci^en narhweisbar

waren, wohl aber Staphyiococcus aureus i im 3. Falle

aobiaiban de das Dagatira B^bniaa den vorherge-

gangenen Qoeoksilbereinreibungen zu. Vergleichende

Teraoohe mit normalem Blate ergaben keine Störang

dar Haratbttigbafi Dagagas arwiaa ädi daa Blut vaa

Malariakranken, sowie VOB aisan Fall m Blja^
abenfaUs als Herzgift.

Bonard i ''§) ?t»llt<v Versuche über die To.xici-

tät des Doimaien Urins, sowie des Urins bei

Pnaamoaia, bat aoalar Tabarcaloaa aad bal

Oelenkrh enmati sm US an , indem er in der Rec-el

40 ecm Urin in die Baacbböble oder In die Venen

ktiflJgar KantBobaa injieiita. Dia Sablaaafolgerangen,

sn «eloben der Verf. kam. .sind folgende: 1. Die

toxische Wirknng des Urins ist niobt darob besondere

Toxine (Lenoomaine) bedingt; dfasa aind xwar bei

Paaamonie und acutem QaliBkrbeamatismaa in hin«

reichender Menge für den genaaen Nachweis vorhanden,

aber nicht genägend, am die toxiaobe Wirkung zu er-

kttna; b«f Maaan und bal Tabaraaloaa aiad wla im
normalen Urin kr3iTm Spnr^n daron nachweisb:iT Hie

Giftigkeit des Urins bei Pneumonie and acotem Öe-

laakibaamBlIamBa, baamidana in dar Rasalattaaaparieda

ist grosser als die des normalen Urins, wahrend die

daa Unna bei Tabaraaloaa kaam atirkar iak Dia
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DMAflUtioosprodaote eraterar bediogto keine Vergif-

tangseraobeinangen. Die Intoxic&tion wird bauplsäch-

lioh dorob dea B&nutoff nod die KaliMlze bewirkt,

und kua i0 gMut Uinliditt W»iM M«k donh rab«
Lösangen der genannten Sabstanien in ierDselVen Vrr

bUtoiss, in vetobem ai« im Urin Torkonunen, berror-

gsImMbt «efden. Avf dn Raraatoff alod liMipWtoh-

lieb die GonTulaioneDi aaf die Kalisalie die allgemeine

Depression und die Bulbärparaijs« zaräckztifübren

;

dar Grad der Wirkung büngt weeeolliob roo der ver*

aoikiedenen Widerstandsßbigkait dar TUaM «b.

Pafesi (7) kam auf Grand seiner Versncbe fiber

die Giftigkeit des Urina bei Pneomonie su

d«n Raaaltat, daaa aina giftfga Wirintog daa mauah-
lieben Urins 'ibc-rlifuipt nii-ht. ;mi verkennfii ist; (1;e-

aalba atabt aber niobt blosa im Varbältniaa xar Menge

dar darin «ilhallaimi toiiwbaD Sabataman, •endani

noch mehr >a der grösseren oder geringeren Wider-

slandsfäbigkeit der Thi?rp D?rs»lhe l'rin kann »in

Tbier in veit geringerer l^osis todien, ais ein anderes.

Daber sind dia ADgmbaa fiber dia TaraehiadaM Giftig»

kalt des in beatimmten Zeitabschnitten rnt1n?rtnn Urins

•of Grund einfacher liyaotiODSfaraoobe an Kaninchen

««•railiaBif. Dia TUara, walaba »adi dar leijaalira

dea Urins vou riipi;mariikern atarlen , ielK'teti i^eiiau

diaaaiban ErscLoinungeD, wie die nach liyeotion von

aannalan Urii. gestorbenen, wwaiw anaDtiAmaii iat,

da3s die von eiozeiaen Beobachtern angeblich gefun-

tienen Alkalnide in solchem f'rin entwedtr nnschäd-

lieh, oder in la geringer Menge voihaadeo siod, um
haaandaia ViriraagaB bartaniwrafaii.

Qiieirf>1o (9) Stelllf rine <:T-ös9ere Anzahl von

Versuchen ober die gütigen Wirkungen des

Sabwaiaaaa Tan Gaanndan nnd Kraaton nn, tadan

er eine gewisse Menge desselben in die Ohrrenen von

Maainoben iojioirte. Von 10 Tbieren, welchen 50 bia

100 oom Sehweiss von Gesunden eingespritzt worden

war, starb nor eins; die übrigen waren oioht ein*

mal Torübergehend krank. Von 5 KaninchT, wslrhen

Schweiss ton Pneumonikern injicirt worden war,

alarb aina, dia flbtigan Uiaban gaaaad. Nnab laito-

tion vr>n Srhwpi'^'T von Ini'liTidnf'r mit arntein GelenV-

rbeumatismas starben die beiden benntsten Thiere,

oncb lojeotion van Yariolaaabwain alaxban von 4 Tbia-

ren 3; nach Injection von Sobweiss TonMalariakrankoD

starben von 9 Tbieren 8, nach Iigeotion ron Schweiss

von Tjphnskrsnken starben die benutaten 2 Thiare

ebenfalls. — Auaaer diesen Versnohen, bei «alabaa

der Schwei»? nicht sterilisirt tut VfTwsTidun^ ge-

kommen war, wurde noch eine Anzahl anderer mit

atailUaiftamSabwaiaanaiaatailt. WikcaaddarSohwafas

Ton Gesunden hierbei keine sobädlioben Wirkun^«'n

betvoirief, hatte der Sobnaiaa atnaa Typbnskranken

aahaa Ii atvas geringerar Data dn Tad fur Valga.

1) Downs, Ncrtiin, A oase of uraemia with Cbeyne-
Stckes Respiration la.s\ing »ii dars, termicatinf; in rc-

ccvETT Med. News. May 31. (Während d-i Zt:' un-

gestörtes Bewaastseio; der Urin bei der Aufnahme

eiweissreiob, Cjrlinder ond Blut enthaltend.) — 3) H 1 a t a,
J , Sur les 16sions dites urteiiqaea da i'inteatin. Atob.
Bobimei de mii. IV. 8) Lnaaarannz, Las aaa»
ditiona patbafiniqaaa et le traitement de rUr6mie.
t*ünion n<d. Mo. BT. — 4) Landois. Weitere Unter-
suchungen über daa Wesen der Urämie. Deatscho
Wochenschr. No. 29. S. 640 (L stellte zur Verroll-
ständigur>- -in-r :rüheren Untersuchungen über Ur-
ämie, s. Ber. L 1S89. 1. S. ^33, Versuche an einem
Affen an, welchem die Gegend der motorischen Bin«
dencentren der liniEan Henispbftta mit gapnlvartam
Creaün bestreut wnrd«. Bald damnf tmt ffittera an
nnbten Ohr und der rechten Hand ein, sodann leichte

elontsohe Zuckungen. Nachdem nach 2 Stunden die-

selbe Operation auch ri i t '^ aoagefOhrt worden war,
traten unmittelbar nachher beiderseits tonisch-olonische
Convulsionen auf, nach welchen Unsicherheit in den
Bewegungen tnrüokbliebi das Bewusstaetn schien w&h*
rand dar AnOlia gaatftri an aaln.)

Die sogenannten arämisohettt rlohtiger .Brigbt-
«chen" Affectionen der Darmschleimbaut,
weiche in Hyperämie bis «um Auftreten roo Paeudo-

mambianan nad Haaraaan baataban, vardan nnab
Tr->it7 nnii Anderen auf das durch Harnstoffiersetxung

•ntstacdooe kohleoaaora Ammoniak aaiüokfafäbrk

Hliva (2) oaonlntlrta in 10 daranf ontarroobkan

FSIIen von Colitis nnd liaitia bei Nieren -Afraottan

stets das Vorhandensein Ton Thromben der prris'?eren

Qefasse der Snbmucosa fmit Hille der Weigert ächea

Fibrinf&rbang), welche er niobt für abhiagig von dar

Schleimhaut-Necrose b&lt, da sie auch bei einfachen

Schleimhaut- Hämorrhagian aiob finden. Versuche,

wtMn Tbraabnaan dnrab Hanatannjaetlon balTbiaran

mit nnterdruokter oder durch Entzündung gestörter

Nierenaffection (nach Unterbindang der Nierengefässe,

Nfareaantirpation, Caatbaridaa-lqJaeUoB ate.) tu ar>

zeugen, waren Tergeblioh; niemals worden Schleim-

haut- Neorosen oder Gefässthrombosen gefunden. Aurb

die Injection des Extractes von 20 Litern Urin halte

keinen bessern Erfolg. H. nimmt demnach an, daaa

die Ansicht ron Treitz nicht richtig iat; ebensowenig

ist aber die Entstabang dar Tbromboae erklärt ; sollte

dtaaalba daiah aia PamaDt harmgarafMi wacdtn, so

mflaita dias aist naohgawIaaaB irardan>

V. lafectian and lacteriea.

l) Arlciug, S., Un mot snr l'iramunite naturelle.

Arch. de mid. experim. II. 1. (Betrachtet 'ii-'silbe

als natärliehe Unfähigkeit der Urganismen. die Wir-
kungen der uogi. türmten Productc der Microben zu
asBändaa^— 2) Moaabard, Cb^ £aaai d'aoa tbtoiie

da nofiMtion. Terbnndl. des X. intanntfonalen Gon-
iijrsiis. — ?^ Caiialis, P. e Ii. Murpuri;o, Intorno

d.U'ir.f. ucii^ dcl dig)ano sulla diaposiuioac alle tnalattie

infettive. (Labonit. lii batteriologia e microacopia dcUe
diresione dii Saaita pubblica del Regno d'Italia.) Koma.
Dasaeibe: Fortaehritto der Medioin. No. 18. 19. —
4) Cbarritti A., Sur aartninaa nationajpbysiologiquea
daa aaertttoaa miarablannaa. Areb. da l%^o1. Na. 3.

(Verbindernng der Auswanderung der Leuco-
cyten durch Injection der lislichen Stoffwechselpro«

ductc der Bacillen des blauen Eiters; zur Prüfuni;

diente einmal eine in du Unterbautgewebe eiogefübrte

Ziegler'sche Kammer, ein andermal Einreibung des

Oi>m mit Orotoadl; nach dar in}aotion atariliairtat
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Caltnr dea B. pyco art uv in die Venen blieb die Ent-

sendung aas.) — 5) Charrin et Roger, Oontributioa

4 r^tude ezp6rimeQteUa du sarm«nagc; son inflaence

sw l*in(Mtioii. Ibid. No. S, — £) Destria, 6.» L«
tbforfet de I» MntagiftD daos 1« maladi«. Joorn. B«l-

gique. No. 1. (Allgemtines.) — 7) D übler, A., Dio

Wirkungsweise der Bacterien auf doii menschlichen

Kiirper. Schweiz. Corresp.-Bl. No. 19. — 8) Kisels-

berg, A. v., Nachweis von Eiteroocoea im Rlute als

diagnostisches Hülbmittel. Wieo. klic. Wocbcuscbr.

No. 38. — 9) frseskel, AI., Zur Aetiologie der se-

Gundaron hfeetioii bei YerletiaDgeii der Schädelbasis.

Bbendis. No. 44. — 10) Fokker, Uebw bMtwira-
T«ntieliteti'ie Ki^^enscbaften der Hildi. PortiohrittB der

Medicin. Bd. 7. — 11) Gottstein, A., Beiträge zur

Lehre von der Septicämi*?. Deutsche Wochenschrift.

No. 24. S. 5*24. (Vfrf. suchte durch Injection von

Sobstanzeo, weiche die rothen Blutk> rpercheo
19seO| die Widerstandsrähigkeit gegen g' wisse (nfcc-

tioBes n Ternindeni, indem er taierduroh das Za>
etudekommen ellgeinetner eeptiaeber Brkrankon-
gen im Ansehluss an lorale Infectionen zu erklären

suoht-e. Er benutzte u. Ä. cblcrsaure Salse, Pyro-

gallussäure, besonders aber Hydracctin ; es gelang z. H.

hierdurch, bei Meerscbweiacbea allgetnöine Jnfection

mit Häboercholera zu erzielen. Verf. erklärt divsc Hr-

soheinnng dsdorob, dast die Zerstörung der reiben

BlotkOrpereben dem Blate die FUiigkeil nimmt, die

Eotvioklung der Baeterien zu nrhiodera.) — IS) Jean«
selme, E, De l'anrtire-gofge et de ramjgdale en

particuiier. cousider6es comme porte d'entrie des in-

fections liaz. des hop No. II. (Verf. bespricht die

Hedoutung der Tonsillen und dos Pharynx als Ein-

gangspforten verschiedener Infeolioaen, seltener der

chronischen, häufiger der acuten, unter denen die ver-

•eUedeoeo Angioen dipbtlierisebeii, gani,riiiSaeiit eitri-

gen Chanetere die Hauptrolle apielen. Yen hier aue
kann eine weitere Verbreitung auf metastatiscbem Wege
ericdgcD, nicht selten auf die Nieren, auf die Gelenke

etc.) — 18) Leo, II
, Beitrag zur Imraunitäislchre.

Zeitschr. f. Hygiene. Bd. VII. S. 505. — 14^ Mar-
tinotti, G. e 0. Barbao<^i, La tumefazionc acuta

della milza nelle malattie infettive. Morgagni. Set-

tembre. — 15) Hüller, 0, Zur allgemeinea Patho-

legie der septischen Bzantbeae, 8. WöiBburE. 1889. ~-

18) Frotopopoff, N-, Zor Lebre reo der lanranität,

beeonders bei der Töllwuth. Prag. Zeitschr. No. 2.

8. — 17) Ribbelt, Der jetzige Standpunkt der Lebre
von der Immunität. Deutsche Wocbenschr. No. 31.

S. 690. — 18) Roger, G. H., Contribution a l'ötude

de rimmuniti acquise. (Nach Bouchard.) Qatt

hebdoB. No. 87, — 19) Derselbe, Les infeetiens

eembfaitee (inftetiona nJztes et infeetione eeeondalm).
Gaz. des Hop. No. 14. (Zusammenstellung der be-

kannten Thatsacben.) — 30) Ruffer, A., A report od

tbe destraction of microorganisms during tbe process

of inflammation. Brit. Journal. Hai 22. — 21) Sterrt,

H., Heber die Wirkung des menscblichen Blutes und
anderer Körperflüssigkeiten auf pathogene Hicroorga-

nismen. Zeitschr. f. klin. Med. Bd. XVIII. S. 46. —
88) Waldsebnidt, J., Zor Baeterieafrage. fiiolog.

GentnlU. X. No. 8. (Rat dea niebt nebr neuen
Gedanken zum Gt^genstande, dass nicht alles Bacterien-

leben im Körper krankhaft ist, dass vielmehr sapro-

^cne Formen z. H. im Darm diu Vegetation patho^ener

Bacterien verhüten können u. s. w.) — 23) Wnod-
head, G. S. and G. K. C. Wood, On thc a^to^ns —
anUdotal aod sunvation — that tha prsdncts of Bac-
taria wert on tbe eenne of infeetiTe disease. Laoeet.
Febr. 28. — 84) Woodhcad, G. S . Physiology of

the cell in relation to its pathology. Ediob. Joum.
April* Haf.

Bonobard (2) bebandelt in seinem Vortrage über

die aXbeorie der Infeotion* zanäcbst die Ein-

wirkungen des tbierisohen Orgaoismna auf die Bac*

terlen; er nntersobeidet in dieser Besieboog zwischen

Phsgoojtismus und „bactericidem Zustand*, welobec

den TaoeinirtMi Orgnnimraa, and nrar nMit bleen den
flüssigen, sondern auch der festen Be"'-t-iid*heilea

desselben eigen ist. Was andererseits die Einwirkung

der Baoterfeo nnf den Onganlraoe anlangt, so noter-

sobeidet B. Bacterien- Aussobeidangen, welche die

ABSwandornng der Leucocyten legEinstigen (i. B. die

des Slapbylococcas aureus), und solche, welche die-

selbe bemnen. W&brend %. B. gewisse patbogene

Bacterien bei prophylaotisoh geimpften Thier*>n locale

Entzündung, Eiterung bervorrufoD, so dass dieselben

dnroh PhagoeytiiBrae Ter der »llfeneinen Infeetio«

bewahrt bleiben, lässi sieb diese locale, (günstig wir-

kende Erscheinung durch vorherige liyeetion derStoff-

weebaetpradaete gewisser andererBaotertenTerhindera,

und zwar durch Wirkung aaf dio Centren der Vaso-

(iilalatoren. Andererseits giebt es Ba. terien- Ausscboi-

duugen, welche heilsam, vacclnirend auf den Organis-

moi virken, nnd swar dnnemd, «ihtend din die

Auswanderang hemmenden Substanzen nur ganz vor-

übergehend wirksam sind. Ausserdem kommeo noch

Binwfrkungen der Baeteden anf die ZaUen dea Herfen-

sy.stems, auf die Leucocyten nnd andere Elemente in

Betracht, ferner die Brieugong des Fiebers. Aus den

veraobiedenen Weohselwirknngen der Producte des

Bacterienstoffwechaels leitet B. die Theorie d«r In-

fection. der Impfung und der Immunität her.

Stern (21) stellte seine Versuche über die anti-

baoteriellen BifenanbafteD dea Hintes in der

Weise an, H-i-"; - unter antiseptiscben Cautelen ver-

schiedenen Kranken Blnt vermittelst Scbröpfköpfen

entzog, welebee fa Ueioen Pnitionen anf Reagens-

gläser vertbeilt und mit verschiedenen Baoterieoarten

infioirt wurde. Zur Controlzählung wurden auch

Gläser mit Gelatioe oder Agar-Agar geimpft. Dann
wurden nach verschiedenen Zeiträumen die Blut-

proben in bekannter Weise zur Zfihitmg der Keime

benutzt. Ein Theil der Proben wurde vorher auf 55
bis 60* C. erwimt, wobei sieb aeigte, dnas das Blnl

hierdurch die bacterientodtende Eigenschaft einbiisste*

Eine Anzahl von Versuchen wurde auch mit anderen

Körperflüssigkeiten (plearit Bisiidnt) gsnaobt. Die

Resultate waren: 1. Meosebliebe« defibrinirtes Blut

ist im Stande, gewisse pathogene Bacterien ab-

zutödten; am stärksten wirkt d<i$selbe auf den Bac.

obol. asiat., etwas weniger auf den Bae. Typhi nbden.,

noch weniger anf den Friedlaeuder'schen Pn^'unniif

Bacillus. 2. Die Exsudat- undTranssudatflüssigkeiten

sefgen dieselbe Btgensebaft mid twar ia angeflUw

derselben Inten.sit.ät. Diese Wirkung des Blutes

sobeiat bei verschiedenen Individuen, und bei den-

selben sn ersohledeaen Zeiten nicht unerheblichen

Sohwankungen zu unterliegen. 4. Das Blut bei

acuten Infectinnskrankheiten z«'igt bezüglich dieser

EigoDscbaft keine erhebliche Abweichung. 5. Andere

pntbogsne Hioroorgnnlsmen, Bae. nntbraeis, Bae.

dipbtberiae, Staphylocooous [lyog. aureus und albus,

Stnphjloeoooos pjogenes zeigen entweder sofort, oder
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iMMh «iiNr «iliogtietea •nffswasg fti«blictaM

Wachstbam im Blat«.

Protopopoff (16) TMfabr bei sftiaeo Immun i-

tllsTvrinohen b«i Tollwvth auf «iwM mitif
Weiso. als Pastear, indem er das Rückenmark von

Kaniooben, welche dnroh Trepanation mitWntbgift in-

floirt w«iHen waren, 1 5—20 Tage oder länger in

({lyeerinboailloD bei 18—20« C. aofbewabrte. Eine

Emulsion eines so behandelten RäokenmarVes erwies

sich bei der Impfung durch die Trepanation als voll-

itiadff aafifUf ; b«l «inw Tampantar 7«n 86 * C.

mlor das RöckenmarV -^eine QiftigVeit bereits narh

24 StuDdeo. 10 Hunde Ton 19, welchen die ungü-

tlga Bmttlaioo in dia Vanan »ingespritst wordan war,

erwiesen sieb immun gegen die Impfung mit kräftigem

Wutbgift, selbst bei der FÜnfiiliran^ desselben durch

Trepanation. Femer blieben alle Hunde, welche von

wutbkranken Thiarao gabiaaeo worden, sowie 2 Hand«,

welche durch Trepanation mitWothgift infirirt waren,

gesund, nachdem ihnen die Emulsion des nngiftigen

Kaa{D«ii«a>RiidkaDnMrkaa ii^feivi wardan war. P.

schliesst daraus, dass Immunität auch ohne allen

activea Kampf zwisoben den Zellen des Organismus

and dao Baotadan ladigUob ia Folge obamia«b«c Yar>

bältnisse vorband«! aala k»ii (CbftttTtaa's 0«g««>-

giftlheorie).

Kuffer (20) stellte Versuobe über die Zerstö-

rung KioroorganlaaiaB «ibrand daaBot«-

zündungsprocesses an. indem er Rauschbrand-

bacillen in versobiadenem Qrade der Absobwacbung

Qotar diaHaat tob Kaaraobwalnehao, antwedar ala

trockenes Pulver frei in das Gewebe, oder in piner

Ziaglar'aoban Qlaakammar einführte. Während das

Biobt Bbgaaabwlobta Virus bei Meersebweinchen in

kurzer Zeit den Tod unter Bildong einer zellarmen

ödematösen Infiltration in der Umfrebung der iuipf-

atelle hervorruft, bat das abgeschwächte Virus eine

aitrig« Aitatadiuig nur Pblga, Ib daran Banlab ain*

grosse Menge ron Bacillen tlieils in. Iheils zwischen

den Zellen vorbanden ist. Die inlraoellnlären Ba-

eillan^zeigen häufig alle möglioban Porman ym Daga*

neration. Verf. schliesst also, dass der der Einimpfung

der Rauscbbrandbacilleo folgende Rntznndangs Fro-

cess eine schützende, also nützliche Holle spielt, und

dass die Zerstörung der MicroorgantimaB BB dar

Impfstelle ansschliesslicb durch dia aiDgavandartaa

Leucooften herbeigeführt wird.

Canalia a. Ilorpurgo (3) atallteB ImpfTaraaoba

mit Milzbrand an hungernden Tauben an.

W&brend dia Empfänglichkeit dor Tauben für Mih-

braiid in ARgantinan aabr gering ist. so daaa ton

Ii gaiapftan TbiaraB onr S an Milzbrand .starben,

ging«TJ von 16 hnngcmden Tauben binnen 2- 7 Ta-

gen \b ao Milzbrand zu Grunde (die ib. starb am
Tag« naab dar Impfing Baab Ttfgfgam HoBgan; Mar
waren Bacillen nur an der Impfstelle nachweisbar).

Von diesen Thieren balte die Hälfte vor der Impfung

baraits S—7 Tage lang gehungert, dia andera Bilfta

hungerte erst von der Impfung an. Nach Exstirpation

dar gaatan, oder ainaa grtaaarao Tbailaa dar Banob«

apalabaldfflaB mrila WidmUadafUiglaHdarTtabMi
gegen Milzbrandinfection ebonTalls vermindert, am stärk-

sten nach Wegnahme des ganzen Fancreas. Unter den-

janigan Tanban, walcba 8—6 Tage gehungert hatten,

und dann geimpft und wieder ernährt wurden, starb

keine an Milzbrand, wäbraild die nach 8—9 Hunger-

tagen iafloirUa tioti dar Wiadaramährang starben.

A irdaa dia Tblara naab dbr Ini^Bg 3<-5 Tfega

dem Hunger aosgesetEt, und dann wiederern&hrt, aa

erfolgte der Tod (mit einigen AusDabmeo) 8—U Tkga
aaab dar Impfnag, alaa apfttar ab b«I daa bnngandaa
T^iinri«n. VerfT. stellten ferner fest, dass Milibrand-

ketme, unter die Haut von immunen Thieren gebracht,

mehrere Tage lang labend and rimlant blaiban. Dar

Verlust der Immunität durch den Hungerzustand kann

nicht auf die Temperatur- Erniedrigung, welche den

Hunger begleitet, bezogen werden, da eine künstliche

Uatabaetzung der Temperatur (durch Eintauoben in

Wasser) bei gleichzeitiger guter Ernährung die Immu-

nität nicht aufhob, in ähnlicher Weise gelingt es »uob,

Httbaar fir Milsbrand anpliaglieb ra BBobaB, vaaa
man der Infection eine Hungerperiode von 3—TTagen

voratugetaen lässt; sie behalten ihre Immunität, wenn

dar Baagar af«t aaeb dar Impfung beginai Brwadb'

saaa miim Rattaa bliabaa tiati langaa Haaganu
immun.

Gharrin und Roger (6) untersuchten den Ein-

flaaa dar OabarBaatraagnng auf die Empfäng-
lichkeit für Infectionen. Sie bedienten sich einer

drehbaren Trommel, in welcher die Versuctasthiere

gMWVBgtB waren, aabaltaad ia alaar Riobtong in

laufen. Meerschweinchen und Kaninchen erwiesen

sich dabei als »i wenig widarstandafähig; erstere

starbaa bald «atm- «rtttadaraBg dar Tamparatar.

Bei Hunden und KatMB trat Tamperatursteigerung

ein : am besten ertrugen weisse Ratten die anhaltende

Bewegung. Diese wurden daher zn Impfversuchen

mit MOibraad und malignem Oadem benutzt. Im

Allgemeinen constatirten die Verfasser, dass die Ueber-

anstrengung die infectionsgefabr steigerte; stets

atarbaa dia «Bgeatraagtaa TbiaiB frdber ala dia Can-

troltbiere nach den gleichen Dosen, oder sie starben,

während dialatataranttbarlebten. Bei Maerscbweinoben,

welche naob aia- oder mabrtägigem AafeatliBlt ia dam

Drehapparat gestorben waren, beobachteten die Verff.

nicht selten ödemntöse Anschwellungen, welche augen-

scheinlich von verletzten Stellen der Haut ausgegangen

waiaa; ia daa Organen fandan aiob aablreiobaMieroban

(Micrococcen und Bacillen). !n einigen Fällen wurden

solche auch in den Organen von Thieren gefunden,

bai wal(^a laiaarlai laaaara Varlatraagan n oonata-

tiren waren. Verff. denken an die HöglichkaK aiaaa

Eindringens der Baoterien vom Darm aus.

Hit Be^ug auf die Frage, ob die Disposition

SV iafaatiösen Processen durch Aenderungen
der chemischen Constitution beeinflusst werden

könnte, suchte Leo (13) äbnliobe Bediagongen bei

VarsadiatbiaraB banaatanaa, wta beim Diabatibar,

indem er die Thier© durch Pblo ridzin d iab p t - 'h

maobta, and sie dann rerschiedenen Infectionen, gegen
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w»kih* dfo wr VtnrMteBf iHnmiiMidM Thton mlw
gewöhnlichen VerhUtnIssen immun ?ind. ausseUte.

Hilzbracdimpfung blieb bei Ratten aacb nach der

PbloiidsInlNÄssdlQiig erfolgloB. Vemob« mH Tuber-

keUacülc'n hatten ebeofalls kein Resultat, doch war

es nicht mögliob, die Tbiere längere Zeit anter Phlo-

ridtinwirkang va balten. Dagegen hatten Impfungen

mit Rolzbacillen den Erfolg, dass roti 49 mit Phlo-

ridzin behandelten weissen M&asen 47 zwischen 5.

und 9. Tag starben. Die Mehrzahl derselben zeigten

dwiUteb* R«Ukn(ttebm, bei «iiitgwi MdlM dUaelbco,

(Inch halten die Cnlturen anch bei diesen meist posi-

tiven Erfolg. Von 48 Mäusen mit phloridaioffeier

NahniDf starb beiiie. Jedenfalls gebt daisai bervor,

liäss die Immunität der Mäusti gegen RodiDfeotioD

durob PbloridziofütteruDg verloren gebt.

Marlinottf and Barbacci (14) berichten ia

sehr ausführlicher Weilte über M iltbran d-In fection

bei entmilzten 1'hiere. Sie bestimmten die Zeit

zwisoben Infeolioo and Tod, zwischen Infection and

entem AaftretoD der Baoillen im Blate^ VerlMf der

Temperatur und Verhältniss der farblosen ßlntkörper-

oben zu den rothen. Die Exstirpalion der Milz hatte

keinen Binflmi auf die Daner der Infeettes; die Ten-
|ioratur der entmilzten Thiere war im Allgemeinen et-

was niedriger als die der Controlthiere , besonders

gegen Ende, was mit dem Eintritt der Baoillen in das

Blut and der dadandl bediogteo Sebidigung der

rothen Blutkörperchen zusammenhing. Die Abnahme

deraelben sobreitet aobnell fort (was allerdings aus den

mitcetkePtni SSnbieiiugtbeD bram eniebtliob iat,

Ref.), währf^^r^ rlfp Menge der fnrhln-^pn Zellen zu-

nimmt, bei den entmilzten Thieren zuweilen etwas

dentUeber als bei den anderen. Verf. beriebten dtoa

noch ausführlich über histologische Veränderangen

der Milz; der Ansiebt von Bardaoh, dass der Function

derMils in dem Kampfe zwischen dem Organismos and

dta Baoterien die Hauptrolle zuziuehteibeii eet, rev-

mdgen die Verff. nicht beizustimmen.

?. Eiseisberg (8) bebt die Wichtigkeit derBlut-

nntersnebang auf Mloroerfanlernen als dia>

gnostisches Hülfsmittel bei zweifelhaften

Fällen septischer Erkrankaogen bervor; da

aber die dtreote Onteiraebwig des lebenden Blmtes

sehr spärliche oder negative Befunde liefert, so em-

pfiehlt er in allen solohen Fällen das Culturverfahren

auf Agar-Agar (Blnts-TrSpfobeD am besten aus den

Ohrläppchen!). Er berichtet über vier FUle am der

Billroth'scben Klinik, in welchen es gelang, aus dem
Blut die Eitercocoen zu züchten, and zwar 1 mal

Stveptoeefloai pyogeoes, S mal SttipbykMMMmn pfog.

aareus, 1 mal Staphylococcua pyog. albaü. Die Dia-

gnoee versteckter septischer Prooesee worde durob diese

Beftinde geeiebert.

In fünf Fällen jvon Laparotomie, in welchen die

Kranken in den ersten Tagen nach der Operation be-

unruhigende Symptome darboten, sich aber dann er-

holten, blieb die Untersuchung des Blutes negatir.

Unter 3 Fällen von septischer Fhlogmone, 1 Fall von

aoater Osteomyelitis, *2 Fällen von septischer Peritonitis

pluf es dreimal (1 niegaeoe, 1 <Me«B|«litis» I

Pe'i^nittis) Staphylococctis pyogenes aureus im Blute

nachzuweisen. E. nimmt an, dass es sich in den ne-

g«tlT«o Flllen lediglleb im Aafnbne t«rieeher Sab
stanzen handelte. Ferner heb'. E. hervor, flass n.^oh

den Tode die Vermehrang der Microooooen im Blate

sebr lobBell vor rioh gebt, woven dmi rieh daveb fjar

tersnohang von 10 M 1 0 Minuten Mi S fltuilea MO^
dem Tode überfeogen konnte.

Frankel (9) gelang es, in einem Falle von

Sehnssverletzang der 8obidelb»eie den Sneh*
weis ZQ führen, dass die bier>'e! entstandene eitrige

Meningitis ausgegangen war von einem Tröpfobea

biatig tingirten Vasentobietms vatar daai gespUl-

terten Orbitatdach. wohin derselbe vermathlioh dorch

Aspiration durch das ebeoialis gesplitterle Siebbeia

gelangt war. Sevabl in dieaaai SeUeim, als in dam
Exsudat der MeningiUa wurden dieselben Micrococoen,

welche sich durrh CiiUur und Thierrersuche «l.i Pneu-

mocoooen ergaben, nachgewiesen. Verf. nimmt ao,

dass es sidi aveh bei deo «kn Paaaaiaaia ferimmea-
den Fällen von eiteriger Meningitis mit Pnenmorocrea

am solcbe lafeotion von der verletateo Naaenschleim-

banl bandelt, nad «reist auf die puaatfioliea Oaana>

<[ucnzen dieser Möglichkeit der lafeeMaa baiViMis4aaB>

gen der Schädelbasis hin«

InfiMliiiD dsa Itttos«

Ernst, P., IntrantertBeTypbBBinfBotieB einer lebear
fähigen Frucht. Ziegler's Beitriige. Bd. Ytll. S. 188*

(Bs bandelte sich in diesem Falle an eine Frühgeburt
der 3C. Wochv in der Mitte der 9. Typbaswoche; da«
Kiud athmcte unmittelbar nach der Geburt, entleerte

kein Mecunium bis zum 4. Tage, dann trat loterus und
kleinflcckiges Exanthem auf; Temp. 36,5* C. Tod
9S Stunden nach der Geburt ^ die Matter hatte das
Kind nie selbst gestUlt Bei der SeoMaa naab 19 Staa*
den wniden dareb Coltor in Beriblate and der
Milz, in letzterer auch -l-ir-h Fiirbung in Sohnitlaa
sehr reichliche Typbuäbaciilen nachgewiesen.)

Tubercalosa.

1) Bollinger, ü., Oeber die laÜMtiaaswap das
tuberculosen Giftes Müaebener WoobSBSdir. n«. 88»
(Referat.) — S) Gebhardt, Fr., Enerimeatelle Unter-
saohungen über den Binfluss der YerdBnnong auf die

Wirksamkeit des tubereulösen Giftes. Virobow's Areh.
Bd. 119. S. 127. — 3) PöD fielt, E.> üeber die

Wvch^elwirkung zwischen ertlicher und allgemeiner

Tuberculose. Herlin. Wocbensehr. No. 40. (Referat.)
— 4) Roger, G H., Taberoolsee ei pseadotabsrenlone.
Gaz. hcbdom. No. 45.

Gebhardt {i) machte auf Veranlassung nnd

attter Leitaaf ven Bolliagar sargOtti^ Uatar-

suchungen über den Einfluss d er Verdünnung
aaf die Wirksamkeit des tubeioalösea Qiftes.

Er bedient« sieb dam der aaleotaam vad intnpnri-

tonealen Hiection ood dar labalation; als Material

diente Milch, und zwar sog. Sammelmilcb und Milch

tubercuioserKuhe, phthisisches Sputum and ReinouUar

faa TabarbelbaeiUen.

Die Verbuch''- mit '0 rcr3:-*iiodenen Sorten von

Saaunelmilcb bei 10 Tbiereu blieben sämmttiob erfolg-
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Im. DI« «iTwMBoto Wtoli talwionWitr niM («bii«

Eutertubercalos») erwies sich in »Uen Pillen als infeo-

tite, bei eioer Verdönnong von 1:20 im Fall 1, von

1 c 40 im Fall 9, von 1 : 100 im Fall S bfirte die Wirk-

samkeit indees aaf. Demnidl toheint die im unver-

dännten Zustande vollkomtnen virnlente Miloh durch

eine mehr oder weniger starke Verdännang ansobid-

Ikh g«BMbt w«r4m ta Ubmaa. enodie mit phlbl»

sischem Spatum ergab'-n daq^^'^n sowohl bei sub-

oataoer, aU bei intraperitonealor Impfung, ab bei In-

hilftthMi Mlbtt b«t VmfdftnnungeD bis 1:100 000
nooh positive Erfolge, wihreod dnrcb FfitterunK von

9 oom Spotom bei einer Verdünnung von 1 : 8 nooh

keineInfeotion herbeigeführt warde. Reincnltnren wirk-

ten noch bei der Verdünnung 1 : 400 000 infectiös.

Es zeigte sich eine Verschiedenheit in der Wirkung in

der Verbreitung im Körper, besonders bei der subou-

tMMB Impftng. 0. gl*bt BMb «iBe il«tb«de m, nn
die Zahl cfer Pacillen im Spatutn durch Zählen fincr

Terdännten Probe zu ermitteln; er bereobnet beispiels-

«•iM dt» Hmg« der BMillen In 1 «om Spatim Mf
auf 81 Mniionen.

Boger (4) stellt der echten, dnrcb den Koch'-

•eben BaciUns berTorgebracbten Taberculose die

Piendo -Tabercnlosen gageoilbar, wakha durch

v«r«ichi6d6ne Krankheitserreger herTorgerafen werden

können. Unter diesen tutersobeidet er leblose Sab-

itMiini, Ateriteh» PaiMltm, nl«bt baetarlttoolM My-

ooeen, endlich bacteritische Mycosen, und zwar

Zoogloeea and Bacillen. Er weist ferner darauf bin,

d«M anob diejenigen TalMvonlOMa, w«l«1w aaflebetnond

durch den Koob'scben Tnberoulose-Bacillas henrorge-

nifen sind, deshalb noch nicht identisch tn sein

brauchen, da sieb unter jenen Bacillen noch verschie-

dwe Formen r«rbMg*o Ünaen, weiche nur sehr sehr

ihnlich, aber nicht identisch sind. Dahin grehört i. B.

der Baoillus der flöhnertnberoulose, welcher sich mor-

phatogiBob, IB OvltoniB aad btl der bapfnag fenoMa-

dener Tbierartpn binden nrUlti als dar aiaBMUlaha

Taberooloee-fiaciUus.

[Eibe, Th., Nogle Meddeletser angaende Slägtakabs-

forboldenea Betydning ved Tuberculose. Hospitalstidende.

a. 3. R- 8, p. 1065

Verf. hat genau naobgeforscht, in wie vielen Fällf n

eine bereditire Diaposition für Tuberculose
na«fcsaw«iaan aai aad an« taiaea» Material, da« 1607
FamiliaB mit 81M Kindern betrifft, geht bervor, daai
«ine solche in der Tbat iii einer grossen Menge von
Fallen nachzuweisen ist. Details müssen in der Ori-

giaalarlwit aaehgfaahaa werde

i

F. LcTiHa (Kopenhagen).

1) G ej 1 1 , Om Lymfekirteltaberculose. Bibl. f. Laeger.

R. 7. B'1. 1 v C'l'.T, - -.'i Mrl.'h .,. r, y..<i., Ritngt-

ninger over S«iittevejene ved Tuberkulose. Ibid. R. 7.

Bd. 1. p. 198, 281, 570, 653. — 3) Friis, St. og F.

Levison, Om Faren ved at oyde KJSd og Maelk, der
bidrörer fre taberkulflaa Ufr. Ibid. R, 7. B. 1. f.
4»L €COl — 4) Blame, Tabarkolcaaaa daMtm^
Ibid. R. r Bd. 1. p. 464.

G ej 1 1 (1) tbeilt kurz die Resultate von 28S Sectionen

taberenlöser Kinder mit Er meint, dass die lo-
balationstubercul ose bei Kindern wie bei Erwach-
fanaa dla biadgate Form der lafeotioa tri, daea die

Infeotion aber aoab reobt »ft davab die Nabmagmitlai
w Staade bommt.

V ei ob i er (3) referirt einen Fall von primlrer
Darm tuberculose bei einem 58jähr. Manne, der seit

zwei MoHaten an Diarrhoe, Fieber, bisweilen Krbrechen
litt. Unter sunehmender Abmagerung und Meteorismn*
trat der Tod ein. Die Seotioo zeigte eine difTuse, kä-
aige alaerirta Infiltration des Coeoum und Colon ad«

leeadaat. la der Leber, der Mil» and den Nieren
ftmdea ai«b gelbe mitilre vnd grtaeere Knoten; die

Langen waren von zahlreichen miliaren Knötchen durch-

setzt, enthielten keine älteren Herde. In den Infiltra-

tionen wurden Tuberkclbacillen nachgewiesen. Verf.

macht auf die spärlichen, sirher «nnstatirten Falle von

primärer Darm tub« reu I o sc aufraerksiam, und
durch Erwägung der in der Literatur vorgefundenen
Angaben kommt er SB der Uebeneugung, dass die

luberkelinfiBoUea aar aoiaerordooUiob selten dorob die
Nabrangsmittef bewirkt wird, aber Aut immer dnrob
Inhalation -^n '''mde kommt

Friis und Levison (3) critisiren diese Abliia Iluog

und heben bervor, das.s die Tuberculose des Rin-
des sehr verbreitet tat, dass sowohl das Fleisch als

die M:lch der kranken Tfaiere infectiös ist, dass aber

der abeolote Bewei« fBr die Fätteraagatoberonloee aehwer

n fObiaa ist.

Blame (4) referirt einen FrU vr; Darmtuber'
outose bei einem elfjährigen Knaben; die Section seigt^

zahlreiche tuberculose (ieschwiire im Jejunumund lluum,

Anscbvellung der mesenterialen und retromediastioalen

Ljmpbdiflsen, Gedern, aber keine leeale Infiltration der

LaagsB, miliara Kaotaa der Ka autor. Er asigt dar
Aaeidit so, daas die FBtterQBgatabareoiose bai
Kindern reoht häufig ist, und ;;bi:Vit, es sei möglich,

dass die Tuberkelkcime den Darm und die Mesenterial-

drüseii pass r :i ur i,, ohne hier krankhaft« Verände-

rungen so bewirken, und erst die mediastinalen Drüsea
faiidiw. B. BsicL]

VI. RnUäadiBg and Mtemag.

1) Büchner, H., Die ohemische Reizbarkeit der

L^j 1 yi ri und deren Beziehung zur Entzündung und
Eiterung. Berl. Wochenschr. No. 47. — 2) Dubler,
A., Eir Beitrag zur Lehre von der Bitemng BaaeL
(Aach als fiab- Sobrift.) — 9} Oabritaobafaky» Sar
les propri6td8 ebimotaetiqaes des Lenooojrtes. Aaaalea
de llnstitut Pasteur. No. R. — 4) Massart, J. et

Ch. Hordel, Recherches sur rirritabi!it< des leuoo-

cytes et sur l'interventioQ de cette irritabilit6 dans la

nutrition des oelluies et dans l'inflammation. Jonrnal

de Brüx. No. 6. — 5) Samuel, S, Entzündungsherd

and EntsQnduogsbor. Virchow's Arch. Bd 121. S. 278.
— 6) Derselbe, Ueber anämische, hjperämisebe nad
aeerotisehe Bntzänd'ir;;f>n Khcnd. S. S9ß.

Dnbler (ä) stellu Eotzändoogs- Versnebe
mit Tersobi»d«a»B «bemttehen Staffea an

(Metall. Quecksilber, Sublimat, salpetersanrem Silber.

Digitotozin.CrotonöI, Terpentin, Tartaraa stib.), welche

meist mittelst sterilisirter Spritiaa vbIbt die Hbiit van

Kaninrhen und Hunden gebracht wurden. Diese Sab-

stanten bewirken Eiterung, indem sie zugleich Necros«

des Gewebes zur Folge haben; „die Eiterung ist

daaCrgabalBB alaar damarklraadaa Batiaa«
d'ir.ir iini ^ire-i prim&ren neorotischen Herd,

welche sich in der Emigratioa von Leaoo*
Oyten aad aiaar WBöberung der flzaa Gewaba-
zellen äussert. „Damit es su einer rlchtii^en Eite-

rang kämme, ist «s aabediagt aötbig, dass das oeoro-
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tiiinnd« Agens wtoigstms «la« Zeit bog fmtwirk»«

d&ss nicht nur die ursprünglich betroffene Gewebs-

partio neciotisch werde, sondern »uch sucoessire alle

dl» TOB K<rp«r MifitelwtMieii MllifanltMiieiit», dieG«-

Mbssellen und Leiicocylen." p. 05.)

Die Dauer der Einwirkung hängt aber wesentlich

von der Beeobafl^Blieft der oheiaieehen Snbstoni ab.

Versuche m'ü Siapbylococcen an Kaninchen und «Umi
flunde ergaben ebenfalls , dass die d&dureh hervorge-

brachte Eiterung den Cbaraoter einer demarkirenden

BatoibidaDg «m einen primir dnreb die Ooomo er>

Beugten neorotischen Herd trägt. Auch die zur üemar

oaUen beetimmten zugewanderten und gewucberten

Zellen werden daroh die Ooeeen abgetüdtet. D. kommt
demnach 7.u dem Ergcbniss dass Eiterung durcli man-

oigfacbe besonders obemisohe Reize enlateheu kanu,

dl» BMtoritBlnfeetlea Ist »b«r das praWseb wichtigste

itlelogteeb wirbende Moment.

Massart und B o rdet (1) uniersuchten die Reiz-

barkeit der Leucocyteu durch chemtscb
wirkende Snbstnnsen (analog der Ohemntaiis

Pfeffer's bei regetabiiischen Zollen). Während auf

die tactiie Reizbarkeit der Leucocjten das Anhaften

denelben am Olase, die Lecomotlon, das Bindriagen

in Fremdlörpf r i nd auch die Auswanderung aus den

Blotgefisaen zuräcksufihren ist, erklart die cbemi-
sebeReisbarkeit der LeneoeTton dasVerbaltsa der-

selben gegenüber verschiedenen Stoffen, besondenAns-

scheidnngsproducten der Bacterien. Die Vf füllten

Capillarröhrchen mit verschiedenen Bactenenculturen

in Rihrflüssigkeit (baoptsiohliiA Stapbylooooons pya-

genes albus, Bacillen der Hübneroholera, des Typhus,

des Milzbrandes etc.) nnd führten dieselben für 24

Standen tn die BaaebbSble von FrBssbso ein. Btob
dieser Zeit waren die Röhreben mit Leucocyten dicht

gefüllt, während Rdhrchen mit verschiedeneo N&bi-

Usnngen, aber ebne Baeterien, fni blieben. Die

Attraotion für die Leuoocyten blieb aber die gleiche,

wenn die Bacterien in den Röhrchen abgetödtec. also nur

ihre Stoilwechselproducle noch wirksam waren. Unter

dem Osjdatioosprodaetea der Biwsisakörper (Leaoia,

Creatfn, Creatinin, Allantoin etc.) schien nar dasLeacin

eine anziehende Wirkung auf die Leucocyten auszu-

Öben. Cbleroferm nod Pataldebjrd setsten sowobl die

tactiie als die chemische Reizbarkeit der T.eacocyten

herab; verschiedene cbemieche Stoffe,wie Chinin, Cocain,

CUoralbydrat, Sulfonal, Antipyrin, hatten naoh der

Injection unter die Baut keinen Einfluss auf die chemo-

tactiscbe Reizbarkeit der Leaoooyten gegenüber dem
Stapbylococous.

Vff. MbiMB an, dass aaeh dbSerfallspwdiiete der

thierischen ZeHe eine ähnliche Attraotion auin^mi,

dia gefundenen Tbataachen sind von grosser Bedeutung

filr die Biklimng der Batsfindongsvorgänge.

Büchner (1) stellte ebenfalls Untersuchungen

über die chemische Reizbarkeit der Leuco-
ejtSD an, nnd zwar bediente er sich der dnrob Ex-

(raotion mit verdünnter Kalilauge und nacbberiger

Fällung mit Saure erhaltenen p]iweisskörper ver-

eohiedenerBacterienarten. DerBac. pjoojaneus lieferte

ein sehr reiohliches Pyooyaasoi-Praisin; weniger er>

giebig war Stapbylococcus pyogenes aureus, Typhus-

Bacilius, B. subtilis, B. aoidi lactiei and der rotbe

Kartoffelbaoillns. Aoeb aas dem MadUader^nhea
Pnouiuodio- Bacillus wurde ein Eiweisskörper. das

aPneumobacillenprotein' erhalten, welchem sehr

starke ebemotactisefae Wirkungen ankamen, ebenso

wie deo ibdgen Bacterienproteinen. Sterilisirte OlaS-

röhrchen, welche mit diesen fr^füllt unter die

Kanincbenbaut eingeführt waren, zeigten nach 2 bis

8 Tagen eine stärkt Aablnfnag fon KIteibBcpsrohso

in den durch Abbrechen eröffneten Enden. Die soge-

nannten ^erselzangaatoffe der Bacterien sind nach B.

als Aalookangsniltel für hm«tvjU» absohit awsa»
scbliessen. Einigermassen chemotactische Wirkungen

hatten Qlj^cocoU und Leuoio , doch bei Weitem nicht

SO stark aJs disBaetortenproteine. Ferner fand B. dass

Pflanaencaseine, und zwar ^ i 1 m ' ncasein ans

Weizenkleber, sowie Legumin aus Erbsen in schwach

aikatisoher iiosong (ö — 10 pCt.; stark Leucocyten-

aalockond wirkten, ebenso aaoh stsrilisirtss Brbsm-aad
Weizenmeh!, während Kieseigahr and auch Stärkemehl

sich als fast unwirksam erwies. Unter den Umwand-
Inngsprodaeten thieriseber Qewebe war Blweisspepton

ebenfalls unwirksam, reiner Leim dagegen ebenso wie

A lkalialbuminate aus Muskeln, Leber, Longe, liieren

wirkten stark anlockend auf Leneooj^n. Bs sebeint,

dasa gerade die ersten Umwandlungsproduote diesen

EinHuss haben, nicht die KndgUoder des Ouqrdations-

processes.

Bit Risbalebt aof die BeobaobtoBgea Llmboek*s
über entzündliche T.encocytose 's. d. Ber. f. 1889. I.

S. 238; untersuchte 6. auch die Wirkung jener Snb-

sfansen aaf eiae eT«ntaelle Znoabmo dar Leaoooflan

im Blute. In derThat erfolgte eine solohe ansnabmlos,

am stärksten nach Injection des Pyoeyaneus • Protein

(tägliob t ocm einer 8 proo. Lösung), wodnroh nach

4 Tagen das Verhältniss der farblosen zu den rothen

Blutkörperchen von 1 : 318 auf 1 : 38 gesteigert wurde,

was einer Vermehrung der ersteren um das 7 fache

gleidikam. Oerisger wirkte dos Glotenoasein boi sab-

cutaner Injection, sowie Alkali - Älbuminat intravenös.

Büchner geht sodann auf die Frage ein, ob ausser

den Baoterienpreteiaen noeb andere chemisebe Rsit-

stoffe bei der entzündlichen Lencocjtose betheiiigt

sind} er ist geneigt, die eitererregende Wirkung solcher

Snbstanzen, wie z. B. des Cadaverins, aber auch

anderer chemischer Stoffe, Terpentin u. s. w. nicht

als eine directe, sondern als eine indirecle durch

gewisse Umwandlungsproduote der Oewebe aufzu-

fassen. DsoUatefsebied swisebeo der elalMben Leaeo-

oyteii - Anhäufung bei der Resorption und der

Eiterung erblickt B. hauptsächlich darin, dass

die Raekwandemng der Leaoooyten bei Ittarterer

durch Schädigung derselben verhindert wird. B. ist

femer der Ansicht, dass dieLencocyienanlockung nicht

von der .entzündlichen Keieupg'^ der fixen GeweiM-
BloDonte getrennt worden kann, SMint abor, dass b«l

Versnch.sthieren • P. Ki-inchen, die Reactionsfäbig-

keit der fixen Gewerbselemente sich dem Mallpankt
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aib«rt (t Raf.)' lin Jwmtlk m Ifouolwa oft sab-

cataner InjectioD ron3.5mtrrPj*ocranetis-Protein ergab

analog derli^ectiOD einer steriluirten verdünnten Caltur

fOB PDCDiBftbaoiUeB «iB« an«ged»bBt«, erysipelartlg*

Entzündung tnil Lymphangitis ; eine sehr viel geringoro

Witkuog batU eioeliyeoUon von lOmgr Ütutencatein.

Vf. aebiitaBl dtraas mf bIbb Mitbetheilignog dsr llien

Qewebselemente . ohne walolii das Zustandekommen

einer typischen Entzündunj: rieht donkhar aoi. B. ist

der UeberzeugttDg, daas die üntzuadung eines der

«frlMmttoB Ssbatmtttol du OffufnaM g«f«Dab«r

d*D Bacterienvefj'nt^tinTien ist.

Qabritaoheweky (3) fand mit Hülfe des von

HasiBrt und Bordet angegebenra VerfabraBi, daas

lOproo. Lösung von kohlensaurem Knli und Natron,

Milchsäure, fern«rChinin (0,5 pCt.), Alcohol (lÜ pül.)«

Chloroform ia wiiaeriger Lösung, Jequiriiy (2 pCL)^

QlyoeriB (1 — 10 pGt.), Galle, Bacillen der Hühner-

Cholera negative chemotactische Wirkung le

sitaen; aadere Stoffe (destUlirtes Waaser, schwacher«

UBBBgMikoblNinaiar AlballM, CSariMMtare, ABtipjria,
Papa} otin beim Frosch, Glycogec, Pepton, H-nillon,

Blut, Carmin in Wasser) erwiesen sich als indidereDt,

wibrnd 1 iiree. PapayotlB-LSsaBg b«i KaatBohm,

sowie sterilisirte und nicht sterilisirte Cnituren patho-

gener und nicht pathogener Microorganismen, mit

Ausnahme des Bacillus der Hühner-Cholera positiT«

Cbanaiazis hohen Qrades erkennen Hessen.

Sanne! (5) beschreibt den Vorlauf der Ent-

sündang am Kaninohenohr nach einer 3 Minoten

aadaaarndaa *V«rbrQbaag oilt Wmbw voa &4* C.

Sehr bald entsteht Erweiterung der Arterien und der

VeDOD Ddbat diffiuwr CapUlar-Uyparimie tum Unter-

Mbfad Toa «talbebar artailalter OoBgaatioa na«b 8ym-

pathious-Lihmung. W&hrend die diffuse Röthang und

die SchwelloDg im Entznndangsherd zunimmt, bleibt

der äDgrenzendo nicht verbrühte untere Theil des

Ohres — der .Entzundungsbof — in der Mltaa Zeit

("2— 3 Stunden) unverändert. Dann beginnt auch

hier eine Sohweiiang, welche sich allmälig längs der

ff068«r»a ObAbm aaob abwirta tfabt — daa Bat»

zündungsüd-rr ; ^ebr bald ist das Ohr ganz gleich-

miasig geschwollen. Der Höhepaakt derEnt^ündungs-

•raobainangen ist aaeb 18—84 Stoadaa eingetreten

;

um diese Zeit haben sich in dem eigentlichen Ent-

zündiinpHberd RIapan gebildet: d'« Kn<7iindungswiirnie

ist sowohl im t.aizüaduog8herd &Lä im ilof erheblich.

Va«b «altaiMi 18—84 Staadwi gartaLttt tioh dar

Verlauf in beiden Theilen sehr verschieden ; während

im Hof das Oedem nach 2—3 Tagen gänslich ge-

•obwBadaB Igt, daetrt «a im Hwd 14 Tag» bis lan
ToUständigen Ablauf der Erscheinungen.

Nach Ablauf des 3. Tages pflegt die Schwellung

aach im Entznndangsherd abzauehmen, besonders

auffallend Ist aber die Vereugerung der Arterie bei

gloichbleidender Röthung der übrigen Gefüsse. Der

Blutäoss ist also nunmehr beschränkt, verlangsamt,

dar Cdar aimnt damaatspfaebaad ab. AUaillig tritt

Rückbildung ein. Den Wechsel des arteriellen Bhit-

suflasses w&braad dar Kataüadang bezaiobnet S. als

„eine der zweokm&ssigstsa Biariobtaagsa fSr dia

Seihstheilaiig der Entzündungen Das Enttänduoga-

ödem entsteht nach S. durch Verbreitung des im Eat-

siadaBgshsrd gabHdataa Bnodatas aaf dia Naehbar-

scbaft , wie dies bereits Hunt er annahm. S. be-

trachtet das Gedern als eine der scbwerwiegeadsteo

BrsobsiBVBgaa das gaatsa BBtsüBdaagspreoasira. Das«

selbe ist auch bestimmend für die Entstehung des

Fieber.s, welches erst mit dem Oedem auftritt und mit

ihm wieder schwindet, bleine Mengen der Uedem*

Msslfksit, einem gssaadsa Kaolnabaa alPfMpritat«

errengen oben falls schnell TemjiaiatararbdblWg Obia
erhebliche iocale Eiowirkaog.

Ia «lesr swsitaa Arbait (6) untSTsaabt darsslba

.\utor die Abhängigkeit des E n Iz ü n d u ri gs-

processes von nervöseo Einwirkungen, von

dar aaab Daiebsabnaldvag das Sympaihicus entstan-

denen Congestion. Bei Vergleiohung des Verlaufea

der F>t7ündung an der Seite der Durchschneidung

mii der aa der anderen Seite ist zu beachten, dasa

dia lalstara olaht als oorsnal aauaabSB, aaadsra ba
Zustande eoüateraler Änsmio befindlich ist. Die darch

Verbrühung hervorgerufene Entzfiodang verläuft nach

varbariger Synpatbfaas-DarcliBeliBaidaag ssbr vial

rasober und intensiver. Die ContraoÜonen derArterien

begionen erst einen bis mehrere Tage später als

saoat am entzündeten Ohra und werden nie voll-

atSadig. Demnach hält auch die Entzündung länger

an, das Eotzfinduogsödem ebenfalls. Vetf. bezeichnet

diese Eutzündong nach Sympatbicus-Darcbschneidaag

als «aaagaatfTS atsdadaag*. Der Cbaraetar

der Entzündung ist dabei noch immer ein gutartiger.

Neben diesen neorotischen Gotzündangea mit coo-

geatiran Cbaiastar g^abt «a uBsvelfalbaft aaeb salabs

mit dem entgegengesetzten anämischen Charaoter.
Bekanntlich wird durch sensible peripherische Reizung

sine Congestion herbeigeführt, welche auch am Ka-

ninchenohr sehr gut zu beobaabtaa iatt diasa satit

Integrität der sensiblen Nervenbahnen voraus. Lähmt
man nun den Sympathicas der einen Seite, so dasa

aaf der eatgegaagesatetaa Salta Isabinia aiatritt, aad
durchschneidet man dann auf dieser Seite den Auri-

cularis minor und major, so kommt hierdoroh die

doreb ssBsibla Reise ladaeirte OoDgestfon in WegfUl

(wenn auch nicht votlstindig^ da noch andere sensible

Pasern vorhanden sind; ausserdem komm' in Betracht,

dass im Aurioularis ausser seusibieo i'aseru auch noch

TaaoBiataraa varlaafta, deren LUuDung an sich alaa

gewisse Congestion hervorrufen wird). Das Verhalten

der beiden Ühreo naoh der gleiohen Einwirkung (Ver-

brabaag saitWaasar faa 54* C.) Ist ia sebr aaflitligar

Weise verschieden. Zwar tritt auch an dem anämi-

scbeo Ohr starke FOiloDg der grösseren Gef&sse «ia,

jedsab weder OapHlarbyperSmle, noch TrSbaag ader

BKm. Die Arterie ist im Entzündungshof fast bivt-

leer, eng contrahirt, die Eisudation im Entzündungs-

herd ist schwach oder bleibt aus; ausnahmslos

bildete sieb aaoh 4 Tagaa Stase aus mit «niger
ünbeweglichkeit des Blutes im Entziindm^-h

aad die Folge war Ahsterbeo des gaozeo Ver-

Digitized by Google



tf« Makcbakd, ALumuuis Patioumib.

biChoB^gebiete«; anf der anderen Seite stark* ooa«

g^eative Enlzündang mit lebhafter Eiaudation. —
.Die EntKÜDdüDg verläuft demoacU am sclinellsien

mid bMtMi Mb gut gtsiiBdeii Tbien, liiifer,

Btirker. aber immerhin gutartig anf dem Sympathicos-

Obre, aogüDstiger und zögernder anf dem anderen

Okn; In im n«lst»a FUlrn abw mit v51lfg«D üntMf^

gang der verbrühten Ohrpartie an dem Miimliell-

MistlMtUcbea Obre de« dritten TbierM*.

ni. Vtrialemin «w ««mit. MtMugM.
I) Arnold, J., Die cieicbieke des eingeathmeten

Metallstaubes im Körpor. Zi«gl«r's Btitr. Bd. VIII.

S. 1. — 2} Langbaat, Th., Utlnr Oljeogen in pa-

tb«lQgiMli«a MrabUdaafM aail daa BiMMhUehaa Eir

blotoa. TlMbo«*« ArobT Bd. IM. S. 98. — S)

NL^thcagel, IT., Ueber Aopassangen and Ausgleichun-
gen bei patbolOKischen Zustanden. Z^itschr. f. klin.

Med. XVII. Suppl. S. 1. (N. ffibrt aus, dass die

«fuDotioneUen Gewebo uud /.eilen" in der Norm nur
mit «iner gewissen Summe ibrer Leistungsfäbigkeit

tbitig tiad; sie bMitsen «in« b«d«Btand« j^sioio|^ioh«
A«w>mmod»ttoB»ttblgkdt and BMemkrMi» ««Mie bei

patbologiseben ZostiUiden tar Aosgleidbnng dieaea
kann. Dies tritt eia, «rean der pathologiieh« Zuetand
eine Strigerong der plqrtielogieohea ReiM bediaft)

Um über den Verbleib des eingeatbmeten
Metallstaubes im Körper bestimmte Aafschliisse

tu erbalten, stellte Arnold (I) eine Anzahl üpter-

snchun^en mit den Örganen solcher Individuen an,

welche durch ihre Bescbäftigang längere Zeit hinduroh

in die Lage gekommen w&reo, Gold oder Silber io

feia vertheiltem ataabflifmlgem Zeetaad avfsonebaien.

F- v rfügte im Gau? - üVcr 10 Fälle; in jedem

einzelnen wurdeo UiU, Leber, Nieren, die eiozeloea

Lappen der Lunge und die BroaobialdrBaen aaf ibrea

Gebalt an Gold und Silber untersucht, indem Ton

jedem dieser Theile «ine abgewogene Menge ge-

trocknet and ferasoht warde. Hit Hülfe der sog.

CapeUeanelbode wurde sodann die qaentitatire Be*

Stimmung Ton Qold und Silber ausgeführt. Die Er-

gebnisse sind tabellarisch lOMunmeogestellt. In allen

FSllea koaate in dea nateranabten Oitpnen ein Oebalt

an Gold und SUler naphgewie?*^:! Trerd^r. Die

Bronohialdrüsen enthielten am meisten, in d Fällen

sogar mebr nie beide Langen taeammen, in 9 Füllen

mehr als Leber und Uilz zusammen, in 5 Fällen mebr

als Langen« Leber and Milz zusammen. Daraus ist

wohl zn eobliessen, dass eine wesentliche Quelle der

Zufuhr die Einaibmungsluft ist. Bald enthielt die

rechte Lunge mehr Metall, bald die linke, der untere

Lappen der linken war meistens metaUreicher als der

obere; der rechte ober« dagegaa la der Regel reiober

als der untere. Der Gehalt der Asche an Gold und

Silber betrag in den Broncbialdriisen 0,&—3,2 p.M.,

ia der linken Lunge 0,1—8,1, in der reolitan 0,1

bis 1,4, in der Mii7. 0.1-1,1, in dar Leber 0,1^,S,
in den Nieren 0.1—0,-1.

Langhans (2) behandelt ausführlich auf Grand

•ebr aojgedebnUr Untersachnngen das Vorkommen

deiQlycogens in pathologischen Neabildan-
gen. Nach einigen werthvollen AT<E!;ab6n über die

Untersttcbangsmethoden bespricht L. die verschiedene

Ueliolihait des Glyosfeas« weleba aioht intaier die

gleiche ist, ohne inss deswegen anf Verschiedenheit

der Sabstans so schliessen ist. In vtelea F&Uea wird

die LMiebkait aaeb liagtiar Aladholbebaadlnag viel

geringer, während das Verhalten tom Speichel das-

selbe bleibt. Eine postmortale Zersetsnng findet meist

niobt statt, wohl aber Jrähxeitige Auflösung. Von Be-

deatang fnr das Vorkommen des Glycogene dürfte dae

Entwiekelnngssladiuro s^iü: embryonale Gewebe sind

durch ihren ReioLtbum an dieser Substanz aus-

fsaeiobaat, i^biead im Alter der QlyaQf«a«ehalt dar

Neubildongen (Kr^^b-c der Mamma, der I.?pi>f>r;- d«
Magens, des Uterus) gering ist, oder fehlL Die mehr

dem jugendllebea Aller mbonoMaiea Oisstiwdlsl»

des Hodens (Krebs, Adenom, Sarcom), der Koooben

(Saroome, Enchondrom) sind am reichsten daran. Am
wichtigsten ist jedenfalls die Art des Mnttergewebee;

die Geschwülste der Mamma, die des Magens und

Darms, der Ovarien, der peripheren Nerven, der

Lymphdrüsen, die Fibrome, Lipome, Myxome, Oeteoate,

Aagloaia, glaltMlIiffe« Myoma, die tafsoti6a«i a»>
schwülste Hessen das Glycogen mit vereinzelten Aus-

nahmen (1 Fall Ton Carcinoma reoti) Tormiaeea,

wibread iiamtUabe EoehoBdiOBe, gewisse Knodino»

sarcome und Hodentamoreo glycogenhaltig sind. Für

die Enohondrome ist der Glyoegeagebalt des aamaleo
Knorpels von Bedeutung.

Auföbrlicher berichtet L. über ein Chondrom der

Kippen und fünf z. Th. sicher periostale Knochen-

saroome, bei welchen auch die «hemisobe Analyse

(dnnh r. Veneki) iriae otit dem Leberg^yoegea toll*

ständig identische Substanz in grossen Mengen (in

einem Fall 1,14 pCt.) nachwies. Auch ein paroateales

Saieam am Obeiseheiikel ealbialt Olycogea.

Im Epithel von zwei VaginalajStaa faad sieh

reichlich Glycogen (ebenso wie in dem normalen

Epithel der Vagina und der Portio vaginalis). In

Krebsen nnd Saroomen dar Baut (and sich selten

Glycogen, in einer Struma nur einmal, einige Male

auob in Saroomen der Nasenhöhle, Krebs des Larynz,

sowie In «laea Krebs aad ainem Saieam der Hiera.

Schliessllcli macht L. noch einige Mittheilungen

über den Qlycogengehalt der raeoaoblioben EibäntOt

des Amaiaa and Cboriaa, deann Biadeceweha nisli

an Qlyoogen ist; auch die DsMaa eathilt dssülha in

qad twisohen den Zellen.

Butteroyste.

Saiita, A., Chemtsebe Dntersaohnng des Tnbaltat

einer Buttercj-stc Wiener klin. Vfocbenschr. No. 29.

Der vonSmita untersuchte Inhalt einer von Bill-
roth eistirpirten Butteroyste der Mamma, weleher
eine gelblidi weisse, fast geruoblose Masse, iblüi^
condensirler Milch darstellte, bestand aus 72,91 Fetti

7,37 Casein, 1,91 Albumin, 0,88 Milchzucker, 0,S6
Ascbe, 20,81 Wasser. Im Vergleich zur Frauenmildi
ist V !i ? Gehalt an Fett, Ca.sein und Albumin auf'

fallead, wahrend der (iebalt an Milohsacker bedeatend
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zurücktritt Das f'ett bestAnd aus 37'/u Stvariii und

PAliaitin. 9*/» Batjrio, 03*;, Olein, äbniicb der Kuh-

VIII. Sloruns;» itt Ei^euwame, l^teber.

1) C halmers, M. K., Tbe Ffrexia of tbs speoißc

fmn^ wlth ipAcial refereuee to the daiiy flootuationa

•f tMBpttmtait. Glaigow Joarn. Jnljr. — 8) CaTal>
l«r«, Q. • 8. RIta R«ee{, Contciboto «llo studio

del processo febbrile ricercbe sporimcntali. Rirista

elia. Ne. 4. — 3} Haramerschlag. A., Ueber die

BezieboDg dea Fibrinfermeotes sur Kiitat«bao| des
Fieberr Areh. f. eiperim Patbol. Bd. XXVIL S. 414.
— 4) Hildebrandt, H., Zur Kenntniss der physio-

logisdien Wirkung der hydrolytischen Fermente. Vir-

Ao«*« Arahir. Bd. CXXI. S 1. — 5) Kran s, F..

JUbtf dw fmintoriMheo GMMMtMuoli in Fisbw.
ZtMhr. 1 kttn. Vefl. Bd. ZTm. S ICO. — 6) Lo-
vett, Rob. W., H'L'I * TDperature in chronic joint di-

sea-se. Boston Journ. April 17. (Bespricht die Be-

deutung gekKCitlich vorkommender Temperatarsteige-

ruogen im Verlaufe von tuberoulösen üelenk- oder

Wirbelaffeotioaen.) — 7) Maragliano, Bd., Das Ver-

ktltea der Gefäase im Fieber vnd bei Antipyiese.

ZiMhr. f. klin. Med. Bd. ZVII. S. S91. (S. d. Ber.

1 1888. 8.SSd.) — 8) Moritz, E.. Ueber gastriaobs

FiebenursMlMB. Wiener Woobensebr. No. 41. (MI^
tbeilang mehrerer Fälle fieberhafter Erkrankungen mit

inter- und remittirenden» Fieber, wclehe« Verf. auf un-

genügende Salzsäurcpruduclion der Magenschleimhaut
surüokfübrt und nach Einführung toq Saltsäure schnell

snr Heilung kommen sah.) — 9) Pisenti, G., Varia-

Boni daU'AlflkliaitA dsll» bilo n«llA febbi« Mttiw.
Anliifto med. itaL T. ZIV. No. 18. — 10) Mosio,
ügolino, Die Lehre vom Fieber in Bezug auf die cere-

bralen Wärmecentren. Arch. f. eiper. l'&th. Bd. XXVI.
S. 316. — 11) Roussy, M., Rccherches experimentales

sur la patboglnie de la flövre. Areh. de pbysioi.

No. 2. (Enthdlt etwas ausführlicher die bereits im
Berieht f. 1S89. Bd. T. S. SiS mitgetheilten Angaben
aber die Wirkung des Pyretograin.) — 18) Wnite,
W. Haie, The theoty of pyrai». Anor Jonm* Mor.
(W. bat die Anichaaong, daao b«! d«r ntttdrang d«
Fiebers ein therniogenetische.s, ein thermotactisches —
regulirendes — und ein thermolytiicbea Centrum eine

Rolle spi it 1 a-1 erste rerlegt er in das Corpus s*r a

tum, das zweite in die Rinde, das dritte in die Me-

dulla obloDgata. Das thermogenetische Centrum steht

in Yerbindanc mit den Muskeln, des tbermoljrtiaobe

ist tMOnotonseb, Meretoiiseb [Sdnrriss] «ad wnf/hmf
torisoh. Alle drei Centren können auf refleotoriscbem

Wege erregt »erden) — 13) Derselbe, The effeet

upoD tbe bodily temperatnre of lesions of the eorpora

striAta and oDtie tba'amos. Journal of Phyaiol. Vol.

ZL No. 1. f.

Whiit (18) itellto Veftoohe «a KAaioobM ttbic

den Einfltiss von Läsionen des Streifen- und

Sehhdgels aof die Körpertemperatai an,

iaim «r bot MbeiWrieD XAnlBuhoB dofoh eine

Trepbiner -Oeffnong am Winkel der Coronar- und

Frontalnaht eis« Hohlnadel einführte. Piese hatte

V,« Zoll vor der Spitxe, welobe die SobSdelbtiii be-

rührte, eine seitliche Oeffnong, durch welokt ifal

Draht '/p, '/oll weit, annähernd im rechten Winkel

Torgesoboben wurde. Durch Drehen der Hohlnadel

warde ein Gebiet von Vs Zoll DnrabmMtr seretdrL

Der EingrifT wt.rfl? gut vertragen. Controlversuche

mit verschiedenen Läsionen der Dura, der Hirnrinde

und der «efssen Sabetus tigabeo lehr geriag« rw*
übergehende Temperattirsteigerang. Die naimala

Temperatur der Thiere war 118,3— i^it,4' C.

In 23 Versuchen mit hauptsachlicher Uision des

Streifenhügels b-tnu 2m;il dio Temp 41,5. 7mil 41,0,

Gmal 40,5, l8mal iO.U. Die Temperatorsteigeruog
trat in der Regel nach wenigen Stunden (4—7Vt) o>n;

der höohste St^nd wurde im Durohsebnitt in l6Va
SCufidoa eirelolit; die Daaer der ErbSbnng war dareh"
schnittlich 62 Std. 9 Versuche mit hauptsächlicher

Lasion des Thalamus hatten stets Temperatursteige-
rutit: . .jr Folge, einmal 40,9, einmal 40,8, sonst stets

über 4U^ Die durchscbuittliobe Steigerung betrug
8 Vi* Verf. scblicsst hieraus auf die temperaturregu-
lirende Wirkung des Streifen« und Sehb&gels. liine

Vergleiehnng beider KSiparbilfteo ergab bei eins^tisar
Läsion auf der «B^efeagBielstao Seite dorehsebnittlleh

39,7. auf derselben 89,8. fn einem Fall von Er-
weichung des rechten Corpus striatum beim Menschen
fand W. rechts 37,-2, links 38,8, bei einer Hämorrbagie
des linken Streifen- und SAhSgels S9A dooh raabliB

etwii'* mehr als links

Moaso (10) steiiie seine Versuche über die

ihermisehen Oeatrea ea Haade« an, da dia

Tenpcr' tiir der Kaninchnr in gro-^sen Schwankaogeo

BOlerworfen ist. £r brachte Verletzangen der Qehim-
riade, des Oorpas ttrialan and dea TbalaiaBi dank
Binführong eines Drahtes oder eines Glasstabes her-

vor, vrarnt al>er davor, alle Temperatursteigerungen

in solchen Vertadien aassohliessliob als Folge der

Verleitung des Gehirns anfsafusea, da auch andara,

s. B. psychische Momente bereits vorher eine Tempe-

ratursteigeruog veranlassen können. Ausgedehnte

Varietaaagaa der Riad« ia den ardeiaa TlwUaa des

Grosshiros, sowie der Marksn' stani des Occipitalhirns

brachten «war betnobtliohe Steigerung der Tempe-
ratar barm, d«eb sehlleaat H. daraas noob niebt anf

eine Einwirkung dieser Theile auf die Temperatur.

Aach Verletxungen des Corpus striatum einer Seite

oder baiderseits hatten vorübergehende Temperatur-

Stsigarung sur Folge, aber selbst nach Zerstörung des

»ganzen mittleren Tbeils des Gehirns fiel die etwa 2°

betragende Temperatorerböhaog schon nach 1 Stunde

wieder bis «atar dio Vena. Aa«b VoilslBaag der

Thalami optici angab ksina dauamda StaiganiBf dar

Temperatar.

Vf. hebt in Folge deaaeB harfor, dais dia Lahrs

von deo thermischen Centren anf sehr anaiobsraa

Grundlagen ruht; die Teroperatorerhöhung nach Qe-

hirnl&sionen ist nie so gross, dass man nicht mittelst

Oaoalneinspritsnngen aufs Nene betriebtliaba Stei-

gerung der Temperatur erhalten könnte. Andererseits

Itana die Verminderong derTemperatnr nach Läsionen

das QrtiiBS afebt im türnu LUmaiig thsmisohsr

Centren abhängen, da die Tsasparatar aaeh Caoain

bald wieder steigen kann.

M. inobta fmsr aaf «alaiiatatrisehaai Wega oift

Hülfe eiaaa eigens von ihm construirten Galorimeters

festzusteUen, ob die Erhöhung derMs^tdarmtemperatur

mit einer trbobuag der Würmeproduction gleich-

anstellen sei, was er auch bestUigt lud, mna andi

gleichzpi'j> im Fieberzastande •^iv.f. V'T:T:?(inn-g der

Wärmeabgabe an constatiren war, Bei der Mangel-
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bafttgk«it derflalorimelrisobenMethodMl hiUM. indess

diA einfacliö Mesaang der Mastilarniteraperaliir für die

sicherste Methode der Bestimmung der Wärme-

pradaetioa.

Vf. prüfte sodann die Wirkung iles Antipyrins auf

die Mnbralen Wärmecentreo, fand jedoch keine wesent-

lloh« Venohiedeobelt der TempsretonobwankuDgen

von den gewöhnlich nach Gehiroläsionen beobacbteteo.

Reichliche Blutenlzlehuügen hallen mehr oder weniger

anhaltend» Temperaturorhöbung zur Folge; ÄcUpyrin

batto difavf keinen wesentlichen Einflass. Bei

Thicren, welche in Folge der Injeotion von Cultureb

des Stapbjloooccus aureus ao Fieber erkrankt waren,

1>nM>bta ZantBroBf d*t mQthnanliohan WKraMoantrsB

<les Gehirns woiler Verminderung, noch starke Stei-

gerung dez Temperatur hervor. Auf die Temperatur-

erhUboBf doioli Cooaininjeotioa bau*AoUpyiia Maan
Einfluss. M. glaubt auf Qrond seiner Vanaoha be>

haupten zu dürfen, dass Fieber auf iweierlei Weise

eutstehen kann, abhängig vom Nervensystem und un-

•bbinglg dafon. Zn dar antaran Art nahnat ar dia

Temperatnrerböbang nach schweren Blutverhsten nnd

nach Cocain, au der letzteren das Fieber nach Injeotion

das Stapbytoeooeo«.

Kraus (5) unternahm eine nocLnjalige Unler-

sacbuDg des respiratoriaoben Qasaustauscbes
Im Fieber beim Manaohan, nm über gewisse Yar^

b&ltnisso. besonders die absolute Grösse der Sauer-

stoffaufnr-hnr' und des respiri'ori'^nhen Coefficienten

grössere ii.iariieit tu schaffen. £r bediente sich des

fett ZttBti md flappart *Bfagabett««i Tecfitbiena;

die Versuche wurden an fieberhaften Kranken im

Däobternen Zustande gemacht, —18 Stunden nach

dar letiten NabmDgaaQfbabme, viid bei m<g:Uebat6n

Ausschluss von Bewegungen. Wo es möglich war,

wurde ancb der Vergleich mit dem NormaUustaode

anageffibrt. Die Daaer der einseinen Yennobe betmg

(abgaieheD von derVorbereitungszeit) 8—10 Min. Die

za den Versuchen benutzten Kranken zerfielen in iwei

Gruppen: 1. solche, welche relativ kurze Zeit fieberten

und 8. eolebe, bei deoen daa Fieber bereits linger

angedanert hatte. (Erjstpel, Pneumonie, Typhus-

fälle). Während nun bei den ersteren die Atbemgrösse

niebt ooerbeblieh gesteigert, der prooentige Cü,-

^ehalt zwar verricgert. die absolute CO^-Abgabe aber

vermehrt war, ebenso auch der 0- Verbrauch, trat bei

den letzteren eine auffallende Verschiebung der Atbem-

grösse und eine Stdgemiig Ten 0-Consum und CO,-

Ausfuhr nicht deutlich hervor. Analog diesen P&Uen

verhielten sich auch zwei Krebskranke mit einem über

die Nam gaatalgerten H-Omaata. Die Qitae des

normalen 0-Verbrauches beträgt nach den ziemlich

übereinstimmenden Angaben der Autoren 3,5—4—

5

com pro Ktte imd Hlante, bei den fieberbafleii Kranken

der ersten Gruppe wurden beispielsweise 5,4 (gegen-

über 4,0 im fieberfreien Zustande), 5,5 (gegenüber

4,2), 5,4 (gegenüber 4,8) beobachtet, bei den Kranken

der zweiten Gruppe war indess so gut wie gar keine

Steigerung im Fieber nachweisbar. Dem entsprechend

war ancb die Menge der aosgeatbmeten Kohlensäure

relativ gering, und Im Fieber kaum grfiaser als in der

fieberfreien Zeit. Daraus gebt hervor, dass Fieber

möglich ist, ohne dass die oxydativen Processe

ia eiaem Qrade geeieigert aind, weleherbei den
angegebenen Verfahren in ausschlaggebenden Zahlen

sich äussert. Die vermehrte Hespirationsfre^uens,

die eib&bte Atbemgrösse, die prooentige Zasaamea-

setaung der Athmungsluft in den Fällen der ersten

Gruppe sind entsprechend einem gesteigerten

Alhemmechuniämus. Wenn man dieses Moment

in Betracht zieht, müssen die frftheren Angaben von

der Höhe des febrilen 0-Consums und der Kohlen-

säureproduction wesentlich modiflcirt werden; die

febrile Steigernng des enteren betrigt naoh dem Yt
höchstens 20 pCt. der Norm. Die hohen Zahlen

Leyden's (är die COj-Ausfuhr (40 pCU mehr als in

der Norm) aad aoob mehr LI ebermel sterbe (147

pCt.) sind wesentlich auf Rechnung der gesteigerten

Mubkelthätigkeit zu setzen. Vf. kommt ausserdem zu

demselben Resultat wie Lilienfeld und Colasanti,

daw der respiratorieobe Ooefflcient im Wesentliebea

unbeeinflusst bleibt, dass also der relativ geringen

Erhöhung des 0 -Verbrauches auch eine Vermehrung

der CO,-AasMbeldnag entspriebt Der leaplrateti*

sehe Coefficient ist auch im Fieber nur abhängig

von dem jeweiligen firnäbrungssastande. Die Er-

höbung des O-Verlvanobi nnd der COj-Abgabe Ist

nach Vf. hinreichend erklärt durch den gesteigerten

Eiweisszerfall im Fieber, während für eine gleich-

zeitige Steigerung des Fettzerfails im Fieber kein aus-

reichender Qrand vorliegt

Cavallero und RivaRocoi(2) kommen auf

Grand ihrer Stoffwecbselantersncbungen an

fiebernden Eraakea, auf derea Blaselbeitea bler

nicht näher eingegangen werden kann, zu folgenden

Resultaten : Die Aenderong der Respiratioa im fieber-

haften Zofltande besteht Ia elaer Zaaabaw dar

ventilirten Luftmenge bei geringerer Tiefe und Ver-

mehrter Frequenz der Athemzüge. Diese Abweichungen

stehen aber nicht in bestimmtem Verbältniss zur

Temperatart alebt elanal Ia denselbeB baakbefla-

process oder in demselben Stadium der Krankheil.

Der respiratorische Gaswecbsel ist im Allgemeinen in

den FKUea mit TenperatareiliShaBg vermehrt, aber

die Vermehrung ist oft nicht grösser, oft sogar

geringer als bei einem gesanden Individuum mit

guter Bmährung; im Fieber sowie im Rangerzustande

findet aber der vermehrte Verbrauch zum Theil auf

Kosten der Gewebe des Organismus statt, Wiihrrn 1

im Hangenustande der Stoffwechsel und daher auch

der Yerbraaeh des elgeaea Oevebes auf eia Mialaram

reducirt werden kann, ist diese Fähigkeit im fieber-

haften Zustande schwer gestört. Der SUckstofTver-

brauch pflegt im Fieber gesteigert ta sein, sogar

höher als beim gut genährten Gesunden, die StickstofT-

ausscheidung schwankt aber bei einem nnd demselbea

Krankbeitsprocess ziemlich unabhängig voa derTUmpe-

ralur. Aneh der Waaaerverbrauch und das Körper^

gewicht aeigea keiae oeaataaten Beaiebaagea «a

letzterer.
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Hildebrandt (4) bennlzte za seinen Tennchen

über die Wirkung der bydrolytischenFermenld
Pepsin, Cbyuiosin (Labfermenl/, luvertin (nacb

itt Angab« von Barth au Hefa dargestellt), Dia-

stass. Emulsin und Myrosin. SKmmtliche StütTe

zeigten sich toxisch, aber in sehr rerschiedenem Grade,

denn wSbr«iid fllr Pefwin dl* tfidtlid» Ihm fBx Km-

ninchen 0.1 g betrug (Tod nach 2— 4 Tagen), war

dieMlbe für Eumlsin and Mjiosin 0,05 g, für Cbj-

mosin dagegen 2 g. Hand« ttat)i«n naob SlöTerlat-

bung von 0,1— 0,2 g Pepsin oder Inrertin (pro Kilo).

Das interessanteste Svmptoni war die betrSi^htliche

Temparatursteigeruog ; um dabei die Wirkung grosse-

Nr WusmMBgM nüglMiit aunwhliessen, irordao

zur Injection nicht mehr als 3 ccm Korhsalzlösang

benutzt. Die Temperatursteigerong betrag nach den

genftnnten Dosen der Pemento darohaeboHlUoh C.

;

sie begann meist nach 1' S^*^ erreichte nach 4 bis

6 Std. ihr Mazimam, erhielt sich auf dieser Höbe mit

mBMigen Remissionen bisweilen Tage lang, und nnk
oft tm Tag* rof dem Tode anter die Höbe der Anfangs-

teropftrator. Schneller stieg die Teropprat'ir bei tntrr\-

venöser Injection. Der Meobanismas der iemperatur-

•Mgnmng ward« ait HUf» eniwiaatriaober Tennelie

genauer bestimmt, wobei sich ergab, dass bereits bei

dem Anstieg die Wärmeprodaction bei Uaaden aad

KntMn elwas gesteigert, die Abgab* venntndert wtr,

bei Kaninchen war beides herabgesetzt, die Abgabe we

oiger als die Prodaction. Doch war dies Verbältoias

nicht bei allen Thieren das gleiche. Anf der H6be der

Temperalarsteigerung war die W&rmeproduction ebenso

wie die Abgabe erheblich gesteigert, in der Enlfiobe-

rang war die Abgabe in Verbällniss zu der Prodaction

•Urker.

Ats pathologisch -anatomische PolgezustSnde des

Fermentflebers betrachtet H. aasgedehote Thrombosi-

rangen der Melneren QeOa** rersdiiedener Orgnn*,

Dartu, Hiereo, Langen (bei Kaninchen}, zu deren

Nach'weis er aioh der Selbstfärboogsmethode mit In-

digooarmin bediente. Häafig waren diffuse ond oir-

cumscripte Hämorrhagien in den Scbleimh&aten, aof

den serösen Hänten etc. Von demGedanken aasg'hond,

dass dasFermenttieber möglicherweise ab Sobnizm&sa-

regel »osueben sei« daroh velohe die Sehldliobk*tt

besser überwunden werde, brachte !1. die Thiers vor

oder nach der FermeDtiojectiOD in den Thermostaten,

nm dndoreb die Blgenvlrme va <^b6hen. Bs zeigte

sich, dass bei den 10 Versuchen die überhitzten Thiere

gegen die schädigende Wirkung des Fermentes gans

oder bis za einem gewissen Grade gesobfitit weiden

konntcD. Entweder überlebte das erhitzte Thier das

ControUhier um einige Stunden oder um Tage, oder,

wenn beide naob geringeren Dosen am Leben blieben,

vtr dt* B*ebfo]g*nd* Abm*g*rnnir b*i d*m *rhltit g*-

Tp^trt'n erheblich geringer, als bei dem anderen Thier.

Verf. beobachtete bei directer Einwirkung der Fer-

mente anf du Blut gewisse T*rind*rang*n, besonders

Verzögerung der Gerinnbarkeit; auch das dem Gefiiss

nach der Ferroentinjection entnommene Blut zeigte

Mitweiae nach der Itgection stark rerlangsanite, dn»

zwischen aber aoch beschleunigte Gerinnbarkeit. Bio*

directe Beziehung zwischen der Qerinnbarlieit , bezw.

dem Fibrinfermenlgehalt des Blutes und dem Fieber

Hess sieb alobt naobweisen. wahrscheinlich wird dieses

durch eine — vielleicht indirette Wirkung von Per-

mentationsprodncten aof die die Wärmeeinstellnng be-

dlng*od«o 0*otr*D b*rTorg*nif*B.

Pisenti (9) bestimmte im Anscbluss an eine

frühere Arbeit über die Gallenabsonderung im

Fieber die Alcaiescenz der Qalle ror und nach

der IqjeetioB fauliger FHissigkeit. Di* B*stlmDvng
wurde in der Weise vorgeriommen ^a--'^ eine Quantit".

t

der durch eine Fistel erhaltenen Gälte durch Kohle

entflMt ond von Hoein b*fir*it ward*. Darauf Warden
25 ccm mit 1 ccm Lacmustinciur versetzt, and soviel

1 procent. Essigsäure hinzugefügt, bis die Farbe voll-

ständig in Roth umgewandelt war. Hierzu waren im

normalen Zustand bei einem Hunde 2 bis 2,7 ccm, im

fieberhaften Zustande 3 bis 3,8 com erforderlich. Be>

rechnet man die Vermehrang der Aloalensoeni mit Be-

rtehsiflhtigang der Ten4^l*d*a starkem Oalisnobaoad*-

rang im Fieber tind im nn^mal»n Zustande, so erhält

man in einem Versuch ein Verhältniss der Alkalinitit

fOB 9,43 (normal) nnd 10,0 (febril) n lOOeen Ooli*,

in einem zweiten Versuch 10,59 ond 14,9, in einem

dritten 13»U und 22,2, also ein* »bsolate» oioht bloss

relatire Termehrong im Fieber.

Hammarsoblnf (8) antersaoble das Blut ?on

15 Fiebernden (bei Typhus, Pneumonie, Pleuritis,

Taberoaloae etc.) and von 5 nicht fieberhaftenKranken
anf seinmi Q*balt an Fibriafermattt noeh dej Me-

thode von Al.jSohmidt. Unter den «ttirai t*lft*B

12 freies Fibrin ferment in verschiedener Menge, unter

den letzteren 2. Voq einem constanlen Vorkommeu von

Flbriafotmeot im Pieberblut, wie es tron manoher Seit*

angenommen wird, kinn dah?r nicht die Rede sein;

eine Theorie des Fiebers kann also auch auf dies Vor-

kmaoM« nMil bflgifindvt w*rd*a.

II. Patkelegie des Nerreasjalems ud der flaskeln.

I) Bonome, A., Sulla patologia dei plessi nervosi

deirinteitino. Arobivio med. T. XIV. No. 17. —
8) Oeigel, B., Die Meehanik des ^Mectisdiea In-

•altes bei EmboHe. WOftbmfer 8its.-BBr. S. 86. —
8) Hare, H. A. and E. Martin, The effeot of section

of Ihö pbrenic nervös. Lancet. Jan 18, 25. — 4)

Hemroeter, .1. C, A contribution to the theory of

neuro-metabolie prroesses. Maryland FacuUy transact

(H. kommt au d«m Ergebniaa, dass Function und Er-

nUining aar fMiebieden* Plmeea derselben metabo-
lisehea Nerreatbitigkeit siad. Die BrnlbrnniaTori^nfe
stehen anter einem eonstanten regulatoriseben Binftosa

des Nervensystems, aber genügende Beweise für das

Vorhan dftnt ein tropbischer Nerven im eigentlichen Sinne

fehlen, abgesehen von den spectfi«cb''n Krirahrung!.vi?r-

giiii({en in Muskeln und Drüsen. Dio meiaten soge-

nannten trophiaehen Störaog<^n fmdci. ihrf Hrklärung

in einem Verlast der vasomoloriscbi u Innervation.) —
5) Eüppel, Des uayotrophies dana lea moladies
gindraleB ehronfqoee et de lenrs relaüons avee lea

I4si"ns des iitrrfs ^t't i[,ibcriquLM. Tht;sc. l'aris 1889.

— 6) Uatbiüu, Alb., Lipofuea eymuietriques d'origiue

SO
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nerreote. Gaz. des hop. No. 78. (Bei einer Frau
von 65 Jahren traten vor 3 Jahren heftige Schmerzen
in der l>ndengeKenii und im Verlauf der Nervi isrhia-

dici auf; es scheint, ilass es sich um eine Witbel-

affection mit leichter i\fphose gehaodeU habe; ^ Jabre
später entwickelten sieh 4 syametiitebe Lipome, twei

io der Gegend der gronen Troohtatemi, twei m der
lonenselte der Knie«, aoaeerden biMlud Kleplwntiasia-

artige AnschKellunn der Unterschenkel.) — 7) White,
W. Half, On the pathological valuc of the Gassjcnan^

ItDtioalar, spinal and cardiac ganglia. Brain. p. 341.

Hare und Martin (3) gelangten aa( Grund von

Vwsaobeo an Kaninchen la dem Ergebniss, dass Zer»

•Uriing d«T N«rTi pbrcafci nicbt tSdtilQh ist;

die Gefahr der Verletzung dieser Nerven steht im Ver-

hältnis« aarAbbingigkeit der Respiration des normalen

Thieres vom ZwaMhfell und der grSaier«« oder fetto-

goren Fähigkeit der Thorazwand, compeosatorisobe

Athembewegnngen ans«ofäbr«n. Fär den Menschen

ist daher im Falle nolhwendiger Operations-EingrifTe

MD HniM DorAaebaaldang der Phrenici nicht za

f'1rrbt«n, Toraasgesetst, dass die willkürlichen Athem-

tewegungen niobt darohso tiefe Naroose aasgesoblossen

««rden. B«i Kindern iat Indeta di* Vorkttiinif der

Phrenici ntir --r. äusserslen Nothfall zu wagen.

Zur Unterstützung des gel&bmte(t Diaphragma ist

niiroog der Buehwiadn niiP^ihattnng d«r falsdiM

Rippen erforderlich.

Bonome (1) führte die Exstirpation der Gan-
glia coeliaca bei Kanineben aus, und fand als Folge

derselben mehr oder weniger ausgedehnte Atrophien

des Aaerbach'scben und Meissner'schen Plexus, am
stärksten in demjenigen Fällen, io welchen sich an

der Openiionasten» Nearono edtr Fibronraromo enV

wicVelten. Eine Atrophie der Darromuscutalur wurde

dabei nicbt beobachtet. Eine Bebindemng des ren&sen

RSokflnuw TOitt Dum hatte io ooeh UrMrer Zelt tls

die Exsiirpation der Ganglien des Flexas coeliacus

eine wahre Necrobiose der Darmgeflecbte zor Folge.

In einem Fall von chronischem Saturnismus fand B.

elDO foUstlndlge Degeneration der Darmgeflechte mit

vorgeschrittener Solerose des Ganglion seroü'iTiar?

and des gaosan Plexus solaris. Auch bei Pellagra

«Bd bei ^reoigebiB InteoUnakatatrh ward» Atipphi«

dar üarmgenechte gefanden.

White (7) kommt auf Qraod der histologiseheo

UntwMobnBg tablrMobmr Fill« ra dem RMoHat, daaa

die Semilnnar- und obersten Sympatbioos-
Ganglien beim Erwachsenen degenerirt and functions-

los, und daher Veränderungen in denselben ohne

pathologifoba Bedealnng seien, wihitad aolabe in den

thoracischen und spinalen Ganglien, welche nur theil-

weise entartet sind and wahrscheinlich zum Tbeil

aotive F^otlonen bab«, eioeo gawloM Werth babon

kijnnen. Die Ganglia lenticnlaria, Gas~cri und car-

diaoa sind indess aogenscbeiolicb beim Erwachsenen

(anetioDirMid, ao da» Altaratlonon daraelban gioaaa

patbolociiche BadaatBog besitzen.

Geigel (2) versorbt die Symptome des apo-

plectischen Insultos bei Embolie einer Hirn»

arterie, speciell die Stürang des BavsMlaeins auf

meohaniaoben Wega in arkl&ran, indem ar anninmt|

dass die nach der Emboli« eiolreteiide Vereogerung

der Attarian aina darartigo Zogvirkung aof dia Wand
der iitrigen Gehiroarterien ausübt, dass der Drock in

denselben momentan auf 0, d. h. den Draokwerth in

dar Vana rinbi AlinSlig gleicht sieh die SebSdigung

der CircQlation durch nachströmendes Blot vom Herzen

aus. G. sucht den Mechanismus durch einen Schema-

tischen Apparat deatlich zn machen. (Die Erklärung

könnte riohtig sein, wenn die Arterien die einzigen

Tar&ndariiobao Orflaaan im Schädel wären. Raf.)

I. riMglelcffaiNlallM.

1. ThvomboM und Bmbolie.

1} Arnold, 3^ Das Vorkommen und die Beden*

tong der freien Kogeltbromhen im Henen. Zieglcn
^itr. Bd. Vin. S. !9. (intthellnng einet derartigen

Falles bei Stenose des Ostium atrioventriciilare si

nistrum; oberhalb des vermalen Ostium lag frei ein

kugelif^er Throtnt u, vm ?, cm Durebneacer mit glatter

Oberfläche u&d erweichtem Inhalt. A. hält es nicbt

rär erwiesen, dass der Absablasi des Ostium in einem

soloben Falle dnreh den Kngelthrombos erfolgen kann,
jedenMlfl branaht doraelba aiabt atattaoiod«a.) —
2) Rrlenmeyer, A., Springende Thrombose der Ei-

tremitätenvenen und Himainus bei einer Brwaohsenen

mit Ausgang in Genesung. Deutsche Wochenschrift.

No. 85. F. 781. (Der Fall betraf eine SSjährige

Morphiumsüchtige, welche während der Entxiehungscur

eine Thrombose der linken Vena saphena, später eine

solche der rechten Yens femoralis und iiiaca, dann
atoa läraaboae de» Sinns longltvdinalis nnd oaiar^

noaoa bekommen hatte nnd gwieilt ward«. Verf. be-

zeichnet diese raultiplr! Thrombose als .springende"

und zwar halt er sie für marantisch, bedingt durch

dl' L -h^t TB toiische Anämie neben .ererbten Venen-

erweiterungen".) — 3) Falken berg, W., Ueber die

angebliche Bedeutung intravascolärer Gerinnungen als

Todwursaohe bei Vergiftungen dorob Anilin, chlor*

sanr« Salsa und Sublimat. Diss. Marbarg. — 4) Fi*

lehne, W., Zur Technik des Naebweiaes intrantalar

Oef&ssverstopfuogen mittelst Selbstftrbung. Virehow*8

Archiv. Bd. CXXL S. 606. — 5) Ta . icke, W,
Ueber embolische Verschleppung von Thrmt enmaterial
aijs !em rechten Herzen in periphi-r>: K rperarterien

durch das effene Foramen ovale. Diaa. Erlangen.

i
Bmbolie der Arteria fossae Sylvii und Rmbolie der

Lrt> liaaalis bei swai Individnen mit nnrollständig ga*

sehloasenem Fonunan evale.) — 6) Raoer, A., Üabar
die Erscheinungen im grossen und kleinen Kroalaiaf

bei Luft-Embolie, Präger Zeitiehr. ZI. S. 160. —
7) Reddingius, R. A., De Leer der vet-erabolia

Nederl. Tijdschr. voor Geneeslt. II. No. 7. (7orl.

Mittbeilong, dass bei Kanineben, welchen eine Suspen-

sion von Calomel 50 mgrm io 1 grm phyaiol. Koch*
Salzlösung in die Vena Jugularis bei sorgfältiger Yac^

oMidong von (^aetsahangen aipgaaprttit worden warj

naah Vt Stande bec«ita Uar nnd dort in den Longen»

fefässen Fetttropfen gefunden werden, und daas bei

er Tödtnng nach S—4 Tagen eine sehr »us(?ebreit«te

Füllung der Lungenarterien mit l riiii hwi-lslnr ist.

Eine Erklärung dieser merkwürdigen Thats&chc vermag

Yarf. nieht zu geben.) — 8) Si Iberm an n, 0., Unter*

anohnngan über dia Krankheitserscheinungen und Ur-

maban des naeban Hades nach schweren Hautrerbren-

nungen. Virchow's Areh. Bd. CXIX. S. 48S. — 9)

Vaquez, De la thrombose oaeheetiqae. Avee S pls.

col. Paris.

Silbamaan (6) galangt bai ainar Ciitik dar
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bisherigen Theorien der lddtIfoli«n Wlrknnir der
Verbrennung t«D za dem Resalt&t, dus keine der-

selben zur Erklärung vollständig ausreiche. Auch

die ZeratÖroog der rotben Blatkörperoben, weiche

dmdi arnftagnielw VMbMimiiagM im HmI htrbd«

geführt wird (Ponfiflr ff'pb";, r.Lesser) sei hierin

nicht geoügeod, da sie in vielen Fällen keinen hohen

Orad «nfdM, wohl aber lei aBsvaabaiwi, dau« «it

schon T. Lesser vermalhete, die Mhoinbar noch In-

tacten Blutkörperchen bereit« gewisse AUeratioaeo

erlitten haben, welche sie fonclionsanf&hig maofain.

S. sacht« diese Alterationen mit Hälfe der ?on Mara-
gliano (8. diesen Bericht f. 1887. I. S. 283) an^e-

gebeneo Metboden nachtaweisen, and fand dabei eine

aaagtspfoobaaa ForaiTaitadeniDg aad aiaa Termin-

derte Widerstandsfähigkeit jder rothen Blutkörperchen

der verbrähteo Tbiere. Die ViriseoUoo der aohwer

kraakea Thlan, soiria dl« Soettoa dar gatüdtetM ergab

in allen (8) PSlIen ausser starker Blutüberfällung im

rechten Uenen ond in den Bauchrenen Blutgeriutiun-

gen in denfersohiedensten Organen, im rechten HerxeD,

im Stamm und in d«a Ztmigea der Polmonalis, in d«r

Vena hepatica u. s. w. Ferner fast st«ts Blutungen

in den Longen, in der Pleura, der Magen-DarmsGbleim-

baat, aellener in den Hieran. (Uabw das Vwhalten

der Gerinnsel geben die raitgetheilten Pmto^oHe Veine

geoaaere Auskunft; einmal werden kleine rothe mit

d«a Tnbdteln rertbte Oerlnmel im reebtea Hanea,

ein andermal rothe Blutpfröpfe in den Zweigen der

Arteria pnlmonalis, ein grosses rolhes Gerinnsel in der

Cava descendens — Termntblich los« im QeflsB He-

gend — erwähnt.) Da S. apriori für wahrscheinlich

hielt, duss diese grösseren Gefässverschlüsse keines-

wegs den palhoiogischen Process in seiner ganzen

Aasdebaaag dantetttaBi eo waadte «r dte roa ibm

roohrfacfa benutzte Methode der Auloinjeetion mit

EosiolÖsuDg an. Es gelang auch durch die hierbei

eintretende fleckige Firbvng, sowt« darok den miero-

scopiscben Befund von brannrothen Cyiindern in den

Geissen, .die sich theils als Stasen, tbeils als

Thromben darstellen", viele Gefässsperrnngen, beson-

ders in den Lungen and im Hagen und Darmoanal

nacbzaweisen. Hierdurch lassen sich nach der Ansioht

des Verf. sämmUiche Symptome ganz ungezwungen

tritlirea, die enorme Dyapeoe aad Cyanos«, daa raeehe

Sinken des Aorlendru-l- ps welcher seinerseits Krämpfe,

Erbrechen, Coma, Temperator^Bmiederaog zur Folge

bat, fonar die Seblelmbaat^Hlmorrbagien, beeenders

io Htgea and Duodenum. Die Befunde bei der Ver-

brennung gehören demnach in die Gruppe der pri-

mären Bluterkrankungen, analog den von demselben

Verf. in gleicherWette gedeuteten Vergiftungsproceeaea.

Das Zustandekommen der thrombotischen GefSssver-

sehlüsse und Stasen in den verschiedensten Organen

wird naeb 3. »darek die la merpbologiiober wie in

vitaler Beziehung veränderten rothen BlutVÖrperchen

in Verbindong mit den nach der Verbrennang so zahl-

nioh anftretaaden Blntk^rperobentrCmaiera aad Bint*

plitlchen' bedingt.

Falkaaberg (3) anternabm nntar Laitaag des

Rarerentea eise Prüfnng der Angaben Sifbermann's

über die Badentang capillarer Thrombosen
als Todesursache bei verschiedenen Vergif-

tungen. Die Untersuchang erstreckte sich auf

Aailia, ahloreanrae Vatrlnn, andanfSabli-
mat, für welches Kaufmann ebenfalls das Auf-

treten zahlreicher capillarer Thrombosen als badea-

tnagsToll hingestellt batta. Dia Varsnoh« wnrdea aa

Hunden, Katzen, Kaninchen und Meerschweinchen an-

gestellt, und zwar warde bei einer Anaabt derselben

auob die Methode der Aato-liyeotioa mit TenoUadeaen

Farbetoffen aageweadet.

Versuehu mit .Anilin ergaben bei Hunden und
Heerscbwei neben eine während des Lebens bereits ein-

tretende Methämoßlobinbildung im Blute. Bei einem
Hunde trat der Tod nach subcutaner Injcction roa
0,5 pro Kilo Anilin nach 6 Standen ein, bei dunkel-

brauner Farbe des Blutes. Ein sweitar Hund (0,6 gim
Anilin pro Kilo) wurde aa«b 8 Standen getSdtet bei

gleicher Ülutfärbung und beginn ii1, r Hämoglobinurie.

Iki einem Kaninchen fehlte die Veränderung des Blut-

farbstofTes, doch trat Hämoglobin im Urin auf. Die

kurz vor dem Tode bei demselben vorgenommene In-

fosioQ von 60 com einer 1 proc. Phloiinlösung bewirkte

eine fast gans giaiahfldknige Plrbang simmtUober Oi^
gane. Weder bei den Hnndea noeb bei den ttbrigen

Thieren konnten macrosoopiich und mieroscopisch in-

travit&i entstandene Thromben nachgewiesen werden.

Acht Versuche mit chlorsaurem Natrium an
Katzen und Hunden ergaben dieselben ReRultate, welche

Ref. bereits früher genauer bi.schrieben hatte, [n

keinem Falle konnten Thrombosen der grösseren oder

kleineren Gefässe nachgewiesen weiden, vielmehr er«

wU« aiab daa Blat bei daa anmittelbar naeb dam
Tode geSHbeten Thieren übemll aoaobl b«! roaeroseo-

pischer als bei microscopischer Untersuchung als voll*

kommen flö&sig. V.:t\c bei einem Hunde kurz vor dem
in Aussicht stehenden Tode vorgonomraoni' Infusion

von Pbioxinlüsung ergab eine gleiobmässig lotht: Fär-

bung sämmtlieher Organe, auch der Longen (bis auf

eine kleine eingesuakeae braune ateleotatisohd Stelle).

Versnobe mit Sublimat aa Meersebweineben und
Kaninchen fQbrten bei etwas anbaoatem Terlaaf die

belcannten Verscherfongen des Dickdarms, besonden
der Valvula spiralis im Coecum der Kaninchen herbei.

Weder bei diesun noch bei den ganz acut verlaufenen

Füllen konnten Thrombenbildungen in grosseren oder

kleineren Qeiäsaen nachgewiesen werden. Kine Auto-

Infusion mit Phloxinlösung ergab hdi eiaam Kaninchen

mit acbwerea Intoiieationsenekeinaagea eine voll-

kommen g1ei«bmi«»ig rotbe Firbong iSmmtlieber Or-
grine, so dass auch durch dieses nilfsmittel die Ab-
wesenheit von tbrombosirt«» üefo^isbezirkeo mit Sicher-

heit aaebgewiesea wardaa koaate.

Anf Grund seiner Versuche kommt F. zu dem

Srgebnias, »dass die tödtliohe Wirkung der

abea betetehnateii Qifie mii einer iatra-

vitalenBIutge rlaBoag ta d«B Oofiaaea aiobti

sathunbat".

Hauer (6) untersuchte die Erscheinungen am

grossen und kleinen Kreislauf nach Luftembolie an

Händen aad Kaainehea mit Dttlfe des HQrtkleVoben

Cautschukmanometers, welches mit der Carotis und

der Arteria pnlmonalis in Verbindung gesetzt war. Das

Her« war tat Beabaebtang freigelegt; In der Regel

waren die Tbiere curaresirt und künstlich venlilirt.

In der einen Versachsreihe wurden grössere Mengen

20*

Digitized by Google



soo HkICBAVD, ALUmiBIllS PAtBOLDOnt,

LqA tehnell eiiig»blMM, iadtr tMi'tonkMnenllflDgMi

in verschiedenen Pausen. Im ersterpn Falle Irftt ein

jibes Absinken des Blatdruckes in der Carotis, ond

aebntllM Yttsotiwlnden dn Patairtll« eis« wtfarend

der Druck in der Pulmonalis MlfiDgs meist anm-
ändert Mieb, oder selbst anfangs an^tif«!^. Bei lang-

samer injeclion kleiner Lufimengeo sutg der Druck in

d«r PttloMMiaNs Mkr niMblteb mi« vtbrand «r In d«r

Carotis nur allmälig sank.

Verf. erklärt die Ersobeinongen wmmUioh durah

Varlagang der Art. pnlmonalia darob dia

Luft, was auch schon bei kleineren Lufiraengen der

Fall aain kana. Bai grösseren Lnftmengen kann das

raeble Han lo atark aoagadahnt werdao, dais Asyatolia

erfolgt. Verfasser bestreitet nieht, daas falegentlich

auch eine gewisse Menge Luft in den grossen Kreis-

lauf gelangen, und den Tud dorcb Embolie der Hirn*

artarianbarromCm kana,do4di baobaobtata er In salnan

Versuchen diesen Ausgang niemals: a-ich in einem

Versnob, in welchem Luft in grösserer Menge in den

liaban Vaatrikal galaagt war, trat dar Tad nlobt

nnter den Erscheinungen der Hirnembolie, sondern in

Folge von BehindaraDg das Paloiooalkraislaafaa ein.

2. Blot

1) Barrai, Et., Sur le doMge da euere du sang.

Lyon m6d. No. 36. (B. sucht den Fehler an TemeideD,
•n welchem die Beniardsche Methode der Beatimmang
des Blutanakaia laidat, laden bei dar Erwlnaaag aiaaa

fornaatraidieii Blntes efa tiemlteb groner Tbeil des

Muckers serstrrt v ird.) — la) Derselbe, Sur le sucre

du sang. Av pi. Farn. — 3) Bierfreund, M., L'eber

den Ilämoglobingehalt bei chirurgischen p]rkrankungen,

mit besonderer Rücksiebt auf Wiederersats von blut-

wlustcn. Arch. f. klin. Cbir. Bd. XLI. S. 1. — ^
Bohastedt, P., Zahlongea der rothen Blatkörpai«

eb«M bat TenebledaBan pMhologicehee Zoafiadan. Ir>

laagea. 1889. (Bei Carcinom iand Verf. ausnahmslos
absolute Verminderung der rotben Blutkörperchen,

bei chronischem MagcncatArrh nicht; bei Pbthisis polm.
mit lange aohaltendem Fieber und mit profusen Di-

arrhoeen firi i sich ebenfalls Verminderung, bei Typhus
nur in schweren Fällen, keine bei Hersfeblernj bei

CompensationsstöruDg sogar Vermehrung.) — 4^ Bro»
wies. Weiten BeolMohtaana über B«w?gnng^blao*
neae aa rothen BlntbBrparmaB fn pathoi ogischen Zo-
ständen. Med. Centralbt. No. 34, (Die von H. bereit.s

vorher beschriebenen Bewegungserschcinungen rothrr

Blutkiirperchcn bei l'oikilorytosc wurden in einem Fall

on Anaemia perniciosa, und einem Fall van Herz-

fehler am Lebenden, in ähnlicher V^eiae aber auch im

Leiaheablut aufgefunden, so dass Vorf. dieselben nicht

tOr eine vitale Krscheinuug, sondern für abhängig von

gewlama chemischen Blntveriadaraagaa bilfe) — 5)
DeTote, L., Ueber die Dichte dea Bleies aaterfkatha-

logischen Verhältnissen. Prag. Zeitschr. Bd. XL S. 176.

— 6) Fla tan, S„ Kiperimentelle Beiträge tarn Ver«

halten Viin Blut in der [ianchhfihle Diss. Würiburg
18S9. (Eine Aoubl Versuche an Kaisen ergaben, dass

andeibrinirtes wie deflbrinirtea Blot leicht von der

Serosa taiArbirt vird} Biaodatioa tob der letitaraa

iadat aioht atatt; Gariaaaag trat aidit aia, waan das
Btat aaeh lebend eingeführt wurde, das Vorbandensein
von Gerinnseln bat keinen nachtheiligen Einfluss anf
das noch r'üssige Blut od-ir auf die .Sernsa) — 7;

Oabbi, Umberto, Le cellule ^lübuliferc nei 1 oro rap-

porti alla Gsiulogia del sanguc cd alla patogt^ncsi delle

aoemie primitive, Lo sperioentale. T. 6fi. Oicerabre.

—

8) G ab ritschewsky, G., Klinische hämatologische
Notiaea. Aroh. f. eip. Patb. Bd. IZfllL S. SS. —
9) Hamburger, ti. S., Df« Permaabilflit der ntbea
Blutkörperchen im Zusammenbang mit dem isotoni»cbeo

Coefficienten. Zeitschr f Biol. Bd. VIR. S. 414. — 10)

Uösslin, H s., Ueber den Kinfius.s ungenügender Kr-

näbrung auf die besebaffenheil des Blutes Münchaner
Woohensobr. No. 38,39. — II) Jaksah, v.. Ueb«r
die kliniaehe Bedeatang des Vorkoasaaa Toa Hara-
alare aod Xsatbiabasen im Biate, den Btsadatea aad
Transsudaten Prager Zeitschr. Bd XI. S 415. — 12)

Derselbe, L'cbrr Dia(jno:iu und Therapie der Er-

krankungen des Blutes. Präger Wochunschr. No 31 33.

— 13) Kleroperer, G., Der Kohlensäuregehalt de«

Hlules bei Krebskranken. Charit4-Ann. XV. S. l&i.

(Untersuchung des Blutes bei A FiUle roa Oaraiaom
aaeh der Methode fvn Xraaa «. Bofnalatar. Bei
allen 4 Kraakea, welebe ainmtlidh sehr berabgekomaiea
waren, war der CO, Oehalt des BIntes sehr herabge*

setit — 16,6 - 16,4 — 1S,'2 - 14,8 Vol.-pCt.) — 14)

Lampel, K., Uaber Pigmeatbildung aus Blutrarbstoff

im Anscbluss an einen Fall von I'igmentirung des

paiietalen Pericardialblattes. Diss. WQrzburg. (Unge-
wöhnlich ausgedehnte scbwärsliobe Pigmentirung des

Perioards dardk kSraigas BIntpigment.) — 15}Lipin^
R. et B. Barrai, 8ar 1« fsräent gljreolTtiqne. Lfon
m^l p. 45. — Iß) Limbeck, R. v., Klinische Beo-
haohtungen über die Resistens der rothen Blntkörper*

vli'in i.nd 'ii-j Isijti'iM'^vcrhältnisse des Blut-Serums bei

Krankheiten. Prager Wochenschr. No. 28, 59. — 17)

Maget, M., Proc4d6 teehniquo d'examen des nofaux
des globales bUncs. Lyon mü. Mo. 19. (Be.icbreibt

17 Tarsdiledene KemronieB der Leaaooyten, welche

bei Zusatx von Essigsäure tum Vorsohoin koamea.)
— 18) Mi] Her, Rod., Klinische Mittbei1nnge6 Ober
Verdauungs-Leucocytoae. Prager Woohenschr. 17, 18.

— 19) Vif:, H, Untersuchungen über Leacocytose.

Diss. Berlin. (Zählungen von Leucocytcn bei Typhus,

Malana, Brf.Hipe), Scarlatina, Morbilli, Pneumonie,
Diphtherie, acutem Gelenk - Rheumatismus, Meningitis,

Variola, Badooarditts, Chlorose» Aaaaaia poatabertna,
AnaasHa peraidosa, Leafcaanria, Oareiaem) — fO)
Pick. Ct., Rliniaohe Beobachtungen über entzündliche

Leucocytosc, IVagfr Wochenschr. No, 24. (Pneumonie
tuberculöse f'tr SjMilis, Meningili», Febris inlermittens,

Cystitis, Typhus — im Wesentlichen Bestätigung der

Resultate von Limbeck.) — 21) Raum, J., Hümato-

metrisebe Stadiea. Aroh. f. eip. Hthol. Bd. XXVIlI
Soita «1.

Davato (5) bestfmmla dia Dtobta das Blitas
bei verschiedenen Krankheiten in der Weise, dasS er

mit Hülfe einer kleinen Sprilte eine kleine, der FingON

spitia aatnommene Blotmenge in OlyoeriatSsangaa

von 1093— 106 3 spec. Gew. einbrachte. Aus der

Richtung, welche der unter geringem Druck in die

Lösung eintretende Blutstrabi nahm, liesa sieb die

Dlahl» d«a Blalaa baaUuHMa. Bina Blatpfoba, waleba

sich in einer Lo^^ini^ v^n 1056 noch horizontal bewegt,

beschreibt io einer sotohen ron 1055 eine siohtltoh

absteiganda, ta afaa soleba tob 1057 aina anfrtaiganda

Curve. Coagulirung des Blutes in der Spitze muss

natürlich vermieden werden. Im Ganten wurden 169

Bestimmungen an 55 Kranken gemacht. In 3 Fällen

von Anämie betrug die Dichte des Blutes 1047—1056,
in 7 Fällen von Typhus abdominalis 1051 — 1055; in

einem derselben sank die Dichte nach einer bedeuten-

den Dambtataag aaf 1040. In 4 PUton foa ebro-

nischer Nephritis schwankt<f^ die Dichte zwischen 1048

bis 1062; in 8 Fällen ron Tuberoalose swisoben

Digitized by Google



MAaCMAlID, AbLOBMBtlUI FATHIlMiaia. 301

1050— 1054; in 2 Fälleo Ton Garoinon zwisoben

1044 — 1060, in einem Fall Ton Ilirnbämorrhagie be-

trug dieseib« 1060, bei Diabeiea 1061. im Allge-

mtüiea a^ni dU BlaUidito weniger tob ilor Qnud-
knaklMit, »I« tron den KrifttiostoDd «biuttngeD.

Bierfreu od (i) ibeilt nach aasribriicber Za-

semmenstelluDg der Angaben aus der Literatur die

Ergebnisse seiner eigenen Unteraachangen äber den

Härooglobingehalt bei 123 annäbemd gesunden

Individuen mit. Der Durchschnitt betrug 81,6 pCt.,

bei H&nnero 83,0|(Ct, bei Frauen 78pCt. Bei Kindern

unter 10 Jahren betraf der dnrelnoliiittttlebe Hioio-

globing'^ha't S
j Ct., bei Krwschsefte« TO« tO bfs

30 Jahren 8*5.7, bei Greisen 83 pCt.

Pie niilllere Kcgenerationazeil nacli ülulverluäten

betrag beim Mensoben 17 Tage, bei Kindern and allen

Leuten viel mehr, bei ersteren ungefähr die doppelte

Zeit als bei Erwacbseneo. In den mittleren Lebens-

jahren, swlwhen 90 und 40 Jahren erfelgie der Brtatt

schon nach 1 1—12,5 Tagen: bei Männern im Durch-

schnitt 3—8 Tage (rüber als bei Weibera. Mit der

Znnabme dei BlntTerluitN M eine erhebliche Ver-

tflgerang der Regeneration Ttrhanden. Eine fieror-

ngung der Frauen im Ertragen grosser Blalverlaste

lat nicht naobweisbar. Verf. untersuchte sedann den

Binflne« der TtohenwhMe, der SyphilUi, Aelfncinyooae

nnd der Tumoren ?.n' riie Wiederherstellung nach Bliit-

verlttslen. Die Rtgeuerationszeit für den Blutverlust

neeh Batferanng tnberanllfaer Krankheftsherde betrag

bei einer durchschnittüchon Hämoglobinabnahme um

14,7 pCt. im Durchschnitt 24 Tage (normal etwa

17 Tage i. Bei Syphilis var kein deutlicher Einfloia

auf die Regeoerationaaeit nachweisbar, ebensu bei gut-

artigen Tumoren, wShrend hei malignen Tumoren, be-

sonders bei schnell wachsenden ersten» der Hämo-

glebingehaU dei Btntes fiberhaupt aehr herahgeNtit

und die Ilifeoeration nach Verlusten ganz, erheblich,

im Darobeolinltt 7 Tage später beendet war. Bei

•ohwemn, tMtlioh rerlanfendea BlatveilaatM angk der

Himoglnbiagebalt vor dem Tbde anf Sd—lftpOfc.

r. HCaslin (10) nadit darauf anfmerksan, dass

schlechte Ernührang, besonders ungenügende

Eiweissoabrang durchaus nicht als Ursache einer

mangelhaften Blntbeschaffenheit- ansneehen

ist, wie es gewöhnlich geschieht. Selbst bei Phthi-

sikeni ist nachLaacbe, Soereosen U.A. die Btut-

ktrpercheniahl keineswegs Termindert, noch weniger

hei mangelhafter Nabiung (Buntzen). v. H. fütterte

Ton 2 Hunden demselben Wurfes von einem Anfangs-

gewicht TOD 6 i uod 3,1 Kilo den einen mit einem

ein«B Drittel der Hahraagsmeng* des anderen. Bs

ergaben tioh danaf folgeiide Verhiltoisse:

Gewiebt Hfaneglebin ^^^^
1. II 1. n. i. ü.

Nach 66 Tagen: U.6k Ö5k 10,2% 11,2V,
, 4 Moiiat.: .'3,4 . 8.5, 14,9, 16,0, 6.82 7,97

, !• , Jahren : 30,0 . a,') „ 17,fi , 16,5 , 8.3 7,3

Hümoglobiogehalt und Zahl der rolhen Blutkörper-

chen waren also trols der äusserst mangelhaften Br-

nährung nicht unter dem physiologischen Durchschnitt.

Von 2 jangen Spitzen desselben Warfes wurde der

eine (I) mit 450—500 g reinem Pleisoh, der andere

(II) mit CO Rm'.^ 24 Speck und 52 g rohem Fleisch

(später 30 Reis, 45 Speck, 42 g Fleisch) und kleinen

Mengen aoorganiichen ifatni aufgezogen; das Resnt*

tat war:

Rothe Trockene
Btutkörperob. Substanz d.

Bäveglebin. in Millionen Blates
I. XL I. tl. I. IL

Am Hepinn des

Versuchs: 11,3 11,4 &,24 5,82 18.0 18,1
NMbSlSTag.: lft,6 183 «J« «.H St,« 18,9

Andere Versuebe «qiaben, dass bri waehsenden

Tbieren und wenn die Blutbildung in Folge von vor-

ausgagaogenom Blutrerloste gesteigert ist, eine Ab-

nahme der nermalen Bisenmenge der Nahrung ein«

Verminderung der Hämoglobinneubildung mit sich

bringt. — Blässe der Haut bei Kranken ist bei Weitem

nicht immer durch wirkliche Anämie bedingt, sondern

oft nur dnrah nangelhatten Blntgehatt der Hintge-

fSsss.

Raam (21) bestimmte bei einer grösseren An-

sahl Banlnehnn «od Bnndea die FIrbekraft des
Blutes wibrtMd des Hu ngerzostandes mit

Hülfe des Plei^ichPsrhen HSmometers. Während die

Färbekraft bei Kaninchen im Durchscimilt 62 Theil-

strichen der FleiMAl*Bohen Soala eoteprioht, stieg die«

sel'-ir' •TTi Ifungerzustande bi.s auf flO und mehr. Ent-

sprechend einem Gewichtsverlust von annähernd je

SpCt. wnehs die Krhekraft der BIntes nm etwa twei

Thellstriche der Scala. Bei wiederholten fluager-

perioden zeigte sich diese Erscheinaog ebeafalls. Auch

bei Hnnden nahm die Firbafcraft dasBIntes im Bnofcr-

sofltandn in iknliebev Wd« m,
Q rt b r ' t ^ r h r TT ^ V y '8) untersuchte das Blut bei

schweren Anämien mit Hülfe der Tiaotioo mit

Besin nnd Hetbylenblan, nnd fand, dass dabei sogen,

polychromatophile Erythrocylen auftreten, d. h. solche,

welche sich mit jenen beiden Farbstoffen zugleich fär-

ben, während die normalen rotben Blutkörperchen

Methylenblau nicht annehmen. Im Blute, sowie im

Sputum bei Astbma bronchiale fand Q. die eosino*

philen Leuoocyleo stark rermehrt.

Untmsnohangen Malleres (U) über Ver>

dauungslencocytose ergaben, dass anämisohe

(and ohlorotische) Individuen schwerer und nnr auf

reichlichere Nahrungszufuhr durch Zunahme derLeuoo-

«yten In Blnte sn reaglren sobeinen, als gesunde In-

dividuen. Bei 5 Fällen von rircinom des Pyioru?

und des Duodenum ergab sich ubereiostimmeod das

Fehlen der Verdannngdencoejrtoe« anob nneb reieb'

lieber Nahrangszufuhr.

Qabbi (7) kommt auf Grund der Untersuchung

einer Ansehl ron KrankheitsflUlen so dem Brgebniss,

dass eine vermehrte Zerstörung rother Blut-

körperchen statifindet I. bei Leukaemia .splenica,

2. bei lymphatischer and lienaler Fseudo-Leukämie,
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bd Amtmia splenio«. Die qaantitatire BlatT«rände-

rung geschieht 1. durch fehlende NeabÜdong rother

Biulkörpercben bei gleichbleibendem physiologischen

S&wfall dttMliMO, 2. bei fehlender Neubildang nthw
Blutkörpereben und krankhafter Steigerung des Zer-

fallM, 3. bei gleiohbleibandet Neabildnog und ver-

meliitem Zarfdl, 4. bei ttlht tiMdiniidtr Hrabttdiiiic

farbloser Blutkörperchen bH od«r obM ZenUntOff

lotber Blutkörperchen.

Llmbtek (lü) bMUmnt» die Iiotoni« d«r

rothen Blatkdrp«ral(«n io Krankheiten naoh der

Ton Hamburger angegebenen Metbode, indem er

eine bestimmte Zahl Keagensgiäser mit 10 ocm Salz-

lösung von Tersohiedenw Conoeotration füllte (0,3 bis

0,5 pCt.). In jedes Gläschen worden 0,5 com cles zu

UDtersachendea Blutes gebracht, gut nmgesobiitielt,

und oaob S4 StnndeD die CoDoenintloii notirt, bei

«elcher in der ül&rstehemlen Flüssigkeit eben kein

Blttifarbstoff mehr «rkenobac war. Die Hessung der

HjpniiotoBi« das BhitaminB Ubato liob ait di«M

Milblld« an, indem zu BlntUMgOD TOD 1—5 ocm j«

10 ccm ein^r Salzlösung hinzugesetzt wurden, welche

selbst nicbt hinreiobend conceutrirt war (0,4 bis

0,SpOk)>, HB den Amtritt des Blutfarbstoffes aus den

rothen Blulkorperohen zu verhindern. Naoh 24 Stun-

den wurde jede Blutmenga notirt, welche im Stande

g»wM«ii war, dt« bIatlt9rp«rob«iil98eiBd« WMning der

Lösung zu comp ensiren. Unter den verschiedenen

. Blutproben von Krauken hatten die rothen Blutkorper-

«ih«n b«{ einem Fall von Lenklffite die geringste, b«t

den mit Icterus verbundenen Krankheiten der Qalleil-

wege die grösste Resistenz. Die letztere Er'jcbwinung

war aufCallend, da nachweislich die Zufuhr gailen-

BBvrw Saln «inta ZerEall totbM BlQtklteperoben und

Homoglobinämie hervorruft; auch konnte Verf. durch

Versuohe ao Tbiereo mit Infusion von taurooholsaurem

Ifttroo ooB«tatir»D, draa dlftselb« «Ine A«iid«niog d«r

Isotonie zur Folge hatte, welche allerdings nach Ver-

lauf von 6 Stunden wieder verschwunden war. Verf.

erkl&rt den scheinbaren Widerspruch dadurch, dass

beim Icterus die Zerstörung die weniger resistenten

Blutkörperchen zunächst betrifft, so dass die wid«i^

standsfibigeren Blutkörperoben zurückbleiben.

Jakaeb (11) theilt naoh genaaer Beaebretbong

der Methode des qualitativen und quantitativen Nach-

weises der Harnsäure im Blut die Kesulttte einer

gnasen Z«bl von BlaMlTerauebeii an Qeraodeo nnd

Kranken mit. Das normale Blut enthielt in 62—300g
keine nachweisbare Menge von Hams&nre, ebenso

das Blut Fiebernder (Typhöser). Dagegen treten beim

Beatehen djapneetiioher Zustände in Folge von Em-

physem, Herzfehlern etc. nicht selten geringe Mengen

von Harnsäure im Blute auf, oonstant bei Pneamooie,

aebr bivllg bei Nepbritia wnd bei aebwerea AniBiea.

D-'nmarh hüdet das Auftreten von grösseren Mengen

Harnsäure kein (ur die Gicht oder den GiobtanfaU

obaraeterfstiaehes Symptom. In «iaer grtaacren Reihe

von Fällen entbiett das Blut neben Harnsäure auch

Xanthiri h 3<ien . wahrscheinlich Xanihin und Hypo-

xanthin. Aucb in einigen Exsudatfliisäigkeilen, ICiler

und Transsudaten wurde Harnsäure, Hypozanthin, and

in einzelnen Fällen, wie e« «ohien, Qoanin in grosser

Menge gefunden.

Das taolcerserstörende Ferment ist naeb

L^ptoe nnd Barrai (!f> reichlicher im Blute der

Vena portae als in dem der Arterien; daher wird im

Ffortaderblnt eines Hundes ausserhalb des Korpers bei

89* Temp. di« Hilfte dea daiin eBtbAltenen Zveken
zerstört, etwa doppelt so viel als im arteriellen Blute.

Das Ferment st*mmt der Haaptaaohe nach aus den

Venen dea Panereae. Die Angaben ftber den Zaeker-

gehalt des Blutes sind offenbar sehr von einander ab>

weiobend, weil der veieohiedene Fermentgebalt nicht

hinreichend ber&dkaicbügt worden ist. Liest man
500 g Blut dnieb die onteren Extremitäten eines

Hundes circoliren, so können darin in einer Stunde

über 60 püt. des Zuckers zerstört werden, und zwar

niebt bteaa dvteb lioviffciuig der Oew«b« anf dae

Blut, denn eine Probe des gleichen Blutes kann unter

göoetigen Bedingungen auch im Glaskolben ungefähr

die Bilfte jener Menge an Znoker Terlieren. Daa Blut

eines durch Ezstirpation des Panoreas diabetiaob ge>

machten Hundes, welches in Folge dessen reich an

Zucker, aber arm an Fermeot ist, verliert bei der

Cironlation durch die Gewebe verbältnissmässig wenig

Zucker. Während das saccharifirende Ferment bei

54** C. erhalten bleibt, wird das zuokerMralörende

Fement bei dieaer TeBperatur nnwirkeaB.

Aohftog: ^mnogloInnaiM.

1) Cb6ron, P., Les h^moglobinurics. Gaz. d. Hop
No. 55. (Zusammenstellung des Bekannten, baupt»äob-

lioh nach Ha'yem ) — 2) Der;«olbe, L'bimoglobinurie

paroxystique. Union möd. No. III. — 3) Copeman,
Monokton, Paroxysmal haeBOgldbimiria. Laucct.

Oet. 11. (jilafibweie des Anftratensm gelüsten Bino*
globia im BIotMmm vor dem Bradbeinen desselben im
Urin, unter dem Einf j^^ der Kälte.) — 4) Hood,
Donald W. C, A oase oi baemoglobinuria in wbiob the

symptonw fellewed an attaafc «( *e«t« iwphtitia. Ibid.

Oct. 4.

1) boticidr, D. und A. Csatäry, üeber d« Ver-

bältoisa der Oedeme zum ffimoglobingebalt des Blutes-

D. Aieh. f. Uin. Med Bd. 46. 5. 478. — 3) Boo-
ten gier, Oontribution k Pitude des ipanebemente
ebytiformes des sirenses. Presse Beige. S. 4. (Unter«

scheilutig zwischen chyliformen oder lactiformen und
thylüs.ii Transsudaten; erster« durch fettigen Zerfall

vcn K'terkiirpi.-rchon bedirigt) — .'^'i Citron, H., Zur

khnisoheu Würdigung des liiiweissgebaltes und de$ ipe-

cifischen Gewichtes pathologischer Flüssigkeiten. D.

Areh. f. klin. Med. Bd. 4«. 8. — 4) Qresglik,
A., ContribnKon h l^Ctnde de la PIMbore bydidmiqae.
Arch. do rhy.siol. p. 704. — 5) Hamburger, H. J.,

Ueber die RegelunK der Bluüjcsiandthf.lf bei etperi-

mcuteller hydrümischer Plethora, Hydraemie und An-
bydraemie. Zeitschr. f. Biologie. Bd. XXVII. (LX)
& Sft9.

GreagUk (4) untersuebte unter Lukjanow'a
Leitung: 1. die Aenderungen des Wasserge-

haltesund der festen Stoife des Biutea unter
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dem Einfluss von Kochsalz-Infusionen, 2.

der Eioflass der doppelseitigen Vegotomie und 3. die

Hnwirkang des Corere uf diese yeifailtoisM. Di»

UnlersucbuDgen wurden an Händen vorgenommen,

weichen die 6 proc. Kocbsalslösung in jedesmaligen

Mengen Ton 50 ccm in die Vena jngnlaris infnndirt

wurde. Zur Untersueliiiiig worden in TerschitdMicn

Zeitabschnitten Proben aus der Carotis entnommen,

welche zur Bestimmung der festen Sobstanxeo dienten.

Di« Resoltots, welob» Verf. niltbsitt («otfilhrlioli«

Dar-toUung in dfn Schriften der Warschauer medic.

GeseilschaU) sind im Wesentliohea folgende: Der

Qnd der VsrdSDUttng des Biatw odir dir MlMlnbu»
Verinit u festen StofTen entopriebt im AUgtmeiiwn

der P«niti ^—" iJ^, wobsi et du Omriobt to
a

Orammen der festenSnbstoaseii in 100 g Blut rw der

Itijectiou, ff, dasselbe nach der Iiijeclion tIarstelU.

Am deotUcbsten ist der scheinbare Verlust an festen

Stoffen in der «fslsn Versaciksreilie, etwas geringer

in d«r drittall) am geringsten in der 2. Reibe, doch

lind di«< DifTcrenTen nicht sehr erheblich. Die Regu-

liraogsrorgange sind am sUrkalen ausgesprochen in

dar «raten Zeit (10 Min.} »aob d«r Iajeoti«ii, die Cn>

rarisirnrc: nnd nnrh mehr die doppelseitige Vagotomie

sobeiuen die Keguiirung za Terzögern (bis auf die

Bilfl« der Z«lt). In der «latan Stande naeb der In-

jection beträgt die Wiederherstellung der festen Sub

sUnzen 69,21 pCt. (nach Curare), 75,44 pCi. (naoli

Vagotomie) und 79,11 pCl. (einfaobelofnsion); spater

geschieht die Wiederherstellung in sehranregelmässiger

Wei^»*: die vollständige Wiederherstellung der ur-

sprünglichen Verhäilniase kann in Zeit von S -6Slan-

da« ttatttndan. Ein« ««nstaat« Baaiabanff swtoohan

derWiederbersteltting d«^ rormalen Gehaltes an festen

Sabstanzen und der Ausacbeidang der Flüssigkeit aas

dam Körper war Diebt rorbandan; «In iMtrKebtllabar

Theil der injicirten Flüssigkeit bleibt im Organismus

zurück, und zwar in den Geweben and deo Körper-

hBblen ; dies ist am deutlichsten io den Cainn>Var-

suchen. Das Blut kann sogar einige Z«it naob der

Infusion '•nncentrirter worden als vorher. Aach findet

eine Zunahme des festen Rückstandes jedesmal statt,

wenn naob dar Bntnabm« «inar garingfOg^an Bint*

probe das Thier sich .selbst überlassen blfib*. Das-

selbe kann man bei Tbieren ohne vorherige Kocbsalz-

Infasiott baoba«ht«tt. Verf. aabüasst daravs, dass die

vermehrte Concentration zum grossen Theile davon

abhängt, dass die Tbiere während einer Reib« rOD

Stunden uobewegüch gehalten werden.

Benczur und Csatäry (1) untersuchten die Ver-

ändernngen des Bamoglobingehaltes des Blotas

bei Nephritikern mit starken Oedemen anter dem

Einfluss der Piiocarpinbehandlung. Die Hamoglobis-

bestimmuDgen gescbabea vermittelst des Vierordt'-

seb«n Apparates. Der Qabraveb des PUaearpin wurde

in täglicher Gabe von 0,02—0,Ofi mooalelan;: fort-

gesetzt. Die Oedeme konnten dadurch ziemlich äciiueü

baseitigt werden, so dasa in «ia«m Fall das KSrper-

isiiiB Patholooib. 803

gewicht in Zeit von 33 Tagen von 70 auf 53 Kilo

sank. In einem Falle, in welchem der Uämoglobin-

gebslt d«s Blntss st&idliob nadi dar Pilooarpinln*

Jection bestimmt wurde, stieg derselbe in Zeit von

4 Standen von 3,2 g auf 5,3 g, während die Kranke

durch Speichel und Scbwelss 3000 g an Körpergewicht

verlor. Eine längere Zeit andauernde Verminderung

der hydräniiscben Blutbescbaffenbeit durch Beseitigung

der Oedeme war indeas nicht mogUoh, woraus hervor-

gabt, daas bei 9«pbritis die Hyditml« nlabt fon dar

Grösse der Oedeme abhängig Ist. Die HydrSmie nahm
zu, wenn im Laufe der Erkrankung die Smitaruog der

Kranken sieb varsoblsobtarta. Dia unter dam Binflnss

gesteigerter Diurese in Folge von Calomel und von

Function bei Ascites eintretende Veränderung des

Hämoglobingehaltes zeichnete sich dadurch aus, dass

auf eine anllngUehe Verdünnung des Blutes allm&lig

stärkere Concentration folgte, während die durch Stro-

pbantus bervorgerufeoe Diärese sofort mit erhöhter

Cen«sntiation das Blatas ferbuodae war, was Varl.

^ jrch !ie Jireote Einwi^Bf daiHlttab Mf diaHsn*
musoulatui erklären.

Citren (3) basfliebnat die Frage, ob di« Be-
Stimmung des speci fischen Gewichts und des

Ei weissgehaltes von Transsudaten eine prsotisch-

klinisohe Verwertbung in annehmbaren Ilaasse ge-

statten» oooh als eine durchaus offene. Bin Vergleich

einer grossen Anzahl von Eiweissbostimmungen mit

den nach Keuss-Runeberg berechneten Wertbeo er*

gab swar fOr «Ina Reib« wm FUl«n si«mlloh gota

UebereinstimmuDg, für die meisten aber Abweichungen,

welche bis 0,5— 1,0 pCt. betrogen. Auch der dis-

goo^isoba Wartb d«« spaeiflsoben Q«w{ebta dar var-

sobiedenen Transsudate und Exsudate ist nur sehr

gering zu veranschlagen, da man selbst bei relativ

niedrigen Wertben entzündliche Prooesse nicht auS"

schliessen kann. Indess gesteht C. zu, daas die Wahr-

scheinlichkeit eines entiöndlichon Prooesses wächst,

je mehr das specitisohe Gewicht 1016, der Eiweiss

gabalt 8 pCt. fibarsobreital.

[Hammarsten, Olaf, Ueber das Vorkommniss von

ouooiden Subitanzen in Ascitcsllüsüigkeiten. Verband!,

des ärztlichen Vereins zu Upeala. XXVI Bd. 1. u. 2. U.

p. 49—67. Upsala.

Hit seinem Aufsatz beabsiobtigt H. hauptsächlich

die Aufmerksamkeit auf das Vorkommniss der mu-
«oTdan Snbstansen in Aaettasflttssigkaitan sn lenken

und damit zu einem vielseitigeren und genaueren Stu-

dium sowohl solcher Flösaigkeitcn, wie auch anderer

Transsudate sn erwecken.

Ks waren 3 Fälle, die zur Untennchung kamen. Der

erste betraf einen Arbeiter, welolier in seiner Jugend
Abusus spirituosoram bingq^bea gewesen war und
sich einmal einen Chanker sugexogea batta. Br litt

an Cirrhosis bepatis (luetica?). Im zweiten Falle, der

einen 88jährigen Arbeiter betraf, war die nii^'n se

Cirrbosts bepatis (afpbilitica). Der dritte KrauiikC n&r

ein 49jäbr. Ackerbauarbeitcr mit der Diagnose: Cancer

ventriculi etperitonei; Hjdrothorax bilatoralis; Ascites.

In den AsciteaflOssigkeitan aller dieser drei Kranken

fanden sieh sw Knflingnpp» gebönge Steffis und als

Snbstaoaen fsn assbr «anstaatn XosammMUatzung und
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mehr coDatanUa Reaotionen bat H. danoi twai, idiil-

Kuco'ü? and Macinalbomofic isolirt

Er beschreibt aasföhrlioh die Keactionen dieser

beiden Stoff« sowie tbie elenentere ZveanmeBtetraog;.

Wenn man die Werlh» zusammeDStellt, welche H. fit

die ZaMDseDBeUoBg der betreffenden SnbeUasen

•Ol d«p im TenoliiedeBen FlöMigkeiteii erhilten batf

M taM rnen:

1. ffir das MaeoTd: C. H. N.

aus der Flüssigkeit 1: . . . . 51,40 6,80 13.01

. , . »$....-- 13,10

, . . 8i .... - — 12,40

ond '2. für die HaoinallMineM;

•lu der Flüssigkeit 1: . . . . 49,79 6,96 11.42

« . , t: . . . . 4»3T 6,88 11.40

, , „ 3: .... - - 11.S4

Auch Iheilt H. die Resultate der aasfuhrlicbeo,

qMntitotifen Aseljee der Plfiesigketten 1 und % nlt.

— In RelrefT des Mengenverhältnisses, In welchem

das Uucoid und die Haoinalbaffiose aus den bezüg-

Ut^mi AiofteaflfiBsigkeiien dargestellt werden konnte,

eo fand H. immer, dass die Albaminmenge bedeutend

grSsser wie die Menge von Mucotd war. — Die Ver-

Buohe des Verfassers, eine Muttersubstanz der betref-

ftlldM mnetld- oder muoioartigen StotTe zu isoliren,

beben ca keinem tuTerlässlicben Resultate geführt.

— Ansaer Ton Qljceae oder überhaapi ron irgend

einer glhrangtObigen Zveberart bestand die reda-

cirende Substanz der Fiäs.sigkeit wahrscbeinliob ans

einem UmwandluD^producte der Mootnalbamoee.

UoMttndliob bonbielbt B. «ein Verfahren, um die

MneoidenbetaniiiB tu iiolliw und ao bestimmen.

fr. SUead]

XI. Mkbgla to iMiInliM.

I) Franoic, Frangois, Recberches exp^rimenUles sur

le spasme bioacbiqu« et raso^polmonaire daus les triita-

tions cardio-aortiques. Arcb. de Pbysiol. No. 8. —
S) Mann. J. Diion, A oontribution io tbe stadjr of

Cbeyn^Stokes breathing. Brain. p. 178. — 8) Wert-
heimer, K., Coatribution ä l'itude de la respiration

p^riodique et da pb^nomene de Cbeyae-Stokes. Arob.

de Pb^siol. No. 1.

Fran^ois-Franck (11) stellt auf Orund von

Ezperimental-Untersuohangen fiber die refiectori-

sehe Dyspnoe durch abnorme Reizung des

Herzens und djer Aorta folgende Sätze auf: Jede

derartige Reizung kann retleotoriscbe HespiratioDS-

st6ningenberTerbringeo,wehdie In einer spasmodleeben

Hemniurtr, Vrrlangsamung, regelmässiger oder un-

regelmässiger BesolüeanignDg der Athmuug besteben

ktaoea. Hekrwe dieserReaotionen werden von Krampf
dos L«ryDZ, der BrODChieo und der Lnogeiige-
fisse begleitet. Um dieselben her?orzarafen , ist die

Erzeugung einer Klappen - L&sion nicht erforderlich.

Ist eine solche Torhanden , so fügt de der nervöaeB

Störung noch das mechanische Moni^nt und die Sauer-

stoffrerarmung des Blates hinzu, (kliiiischer Typus der

oifaalMken Herxfobler.)

Eine plötzliche Reizung der Innenfläcle der AorU
kann dreierlei Formen der Respirationshemmung

herTomftn, 1) Inspiratorisoh, mit Oontrtetar des

Zwerchfells, Erweiterung des Thorax; 2) Exsiiiraloriscb,

mit Erschlaffung desZwerohfetls, Contraclur der Bauch-

muskeln, Einsinken des Thorax; 3) ^xspiratorisch,

mit allgemeiner Hemmung der InspintloreEi und Ex-

spiratoren. Dieser Zustand wird z. B. io sehr cbaracte-

ristisober Weise beobachtet bei Zerreissung einer Semi-

Inaiktappe, oder bei einen Anibli vonAngina pectMis.

(„Respiratorische Syncope.") Die zweite häufigste

Form der roflectorischeo Djrspooe (vonseiten der Aorta

nnd des Beneas} ist mit Beeobleanigung der Respi-

ration verbanden, eine dritte mit Verlangsamung und

und Vertiefung der Athembewegangen. Auf eine ge*

neuere Analyse der inlultreicheo Arbeit muss hier

TOtslobtet werden.

Wertheini er (3) sucht nachzuweisen, dass die

periodische Atbmnng, welche im Allgemeinen auf

Störungen in dtt Hedalle oblengata inrfiokgefihrt

wird, auch ohne Mitwirkung dieses Cenlrums eintreten

kann, da die verschiedenen Arten der periodischen

Alhmung sich auch an Thieren nach Durcbscbncidung

derMedolla onterbalb derOblongata beobeobten lassen.

Die zu Grunde liegende Ursache muss vieiraehr die

graue. Substanz in der g&nsen Aasdehnoog, soweit

dieselbe dioAthmang beherraobt, betreffen. Äneb der

Wechsel des Gasgehaltes im Blute Itann nicht die l'r-

sacbe der periodieohenAthmung sein. Vielmehr kommt
W. vaf dieYeraiaderung der ErregbeikeH der Gentren

zurück, welche in pathologischen Fällen entweder auf

Ernährungsstörungen, oder auf einer unvollständigen

Hemmung der Alhemceatren in Folge von Reizung der

MednOa oblongata, dorob Himdrack eto. berabt.

Der von Mann (2) mitgetheilte Fall von Cheyne-

Stokes'schem Athem betraf einen 70 jährigen Mann,

weloher 3 Jabre vor seinem Tode einen Anfall von

rechtsseitiger Hermiplegie mit TOrnbergehender Aphasie

t^?hib'. hst'e; lizu liaraen vorübergehende üulbür-

äymplome. biwa 1 */\ Jahr- vor dem Tode begann die

periediaohe Atimong, welcbe bis non Tode ubielt;

i^t--' Athcnipa-j^gn halten eine Daacr r-n 15— SOScp.

Die Periode der Atbmung Tom Wiederbeginn bis zum
WiederatifliSren betrog SO— 48 See. Wibrend der

Pausen bestand weder Cyanose, nooh rollständige

Bewusstlosigkeit; die Pupillen waren sehr eng.

Nur wenn Schleim in den Bronobten angehäuft war,

trat starke Cyanose und Beängstigung während der

Athempause ein. Bei der Autopsie wurde ausser Er-

weiterung der Ventrikel sehr starke Verkalkung der

Arterien an der des Oebirns Basis gofnnden , femer

Verkleinerung der rechten Pyramide und eine deutliche

CapUlaroongestion im Gebiete der Wurzelkerne des

AeoMSolins ud dee Vagus.

Anhang: Thjoras.

Scheele, Zur Casuistik der plötalicben Todesfälle

bei ThymoS'HTperplasie. Zeitsohr. f. klio. Med. Bd.
Zni. Soppl. 8. AI,

Die von Sc h e el e mitgelheilte Beobachtung betraf

ein 16 fflonatlichee Kind, welobee ohne unmittelbar
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vorhergegangen» Knnkbett ganz plötzlich gestorben

war. Bei der SecUon wurde ausser Schwellunf^ der

Darmrollikel nur eine stark rergrSsserte Thymus-
drfise gefunden (r. Lappen 6,5 om hoch, 4 cm breit,

1. Lappen 7,8 cm hoch 5 cm breit, 2 cm dick. Gewicht

50 g.) S. erörtert die Frage, ol das Gewicht der

rergrosserten Thymus allein schon ausreichen, um eine

Compnnion dor Tradioa korboirafübto, honait «bor

zu dem Uesiiltat, dass das ni'^f rin'^jlicb sei, da ztim

Tölligen Abschlusa der Trachea eines i jährigen Kindes,

Mwio dor Troohoo «{doo lobondon Kanlnoboni «in Ge-

wicht von 1 000 g erforderlich war. Auch der Effect

der Raumboengung im Thorax, oder eine Compression

der oberen HohlTOBO darch die Thyniu.sdräse, ist nach

S. niobt zu beweisMi, so dass Vf. die ursächliche Ue-

deutung der Thymus -Hyp«>TpIastp für den pKUlicboo

Erstickungstod vorläufig in Abrede stellt.

Xn. MMigle im Vtfinwg.

1. Leber ond Galla.

1) Fileh: ' ,
I-, [1 r UeborgaOR von Hämoglobin in

die Galle. Vircbow's Arcfa. Bd. 131. S. 605. — 3)

Lokjanow, S. M., lieber den binflusa partieller Leber-

otobioa aaf dio GoUeoobsondoraog« Bbeod. Bd. ISO.

S. 4S5. — 8) Piok, B, Sur Kenntnlas der Leberter-

ändtrungen nach Unk-rbiuduBg dfs Ductus choledochus.

I'rager Zeitschr. 2. u 8. — 4) Placsteror, R., L\'L";r

die giftigen Wirkungen des Bilirubins. E>iss. Würzburg.

<Verf. machte otiter Kunkel eine Anzahl Versuche

mit Injoction von Bilirubin bei Fröschen und Kanin-

cboo. Kraters atarbeo bold and seigtea bei der miere-

ioo^ooben Uotenaebaog kSrnigo NiedertebliEe in den

GeSsaen, wie Verf. annirnnt, von BilirubiDkolk; bei

den Kaninchen trat gelbliche Färbung der Gewebe ein,

iü:,rarbung des Urins; die vorhandenen Farbstoffe

waren weder Bilirubin, noch Urobilin. Verf. meint,

daas die Giftwirliung auf der Bildung der Niederschläge

beruhe, weiche bei Kaniochen ausbleiben ) — 5)

Tiasier, P., Essai lur la pathologie de la üöcr6iion

biliaire. 8. Paris. S. auch Pisenti, VIH.

Mit Rücksicht auf gewisse Widersprüche, welche

twIwbeB den ersten Angaben von Cbaroot und

Qombault über die Leberveränderungon nach
Unterbindung des Ductu.s choledoo'ius, und

denen spiiterer Untersucber, besonders von Foa und

SaivloU vorbanden «ind, antemabm Ptek (8) eiae

erneute Prüfung dic«es Qpgenstar.des. Er benutzte

fast ausschliesslich Kaninchen, von welchen <<in Tbeil

Indess bereits im Lanfe von 14 Stunden bis 3 Tagen

in Folge der Entwickclung sehr zahlreicher und aus-

gedehnter gelbgefärbter necrotiscber Uerde in der

Leber za Orande ging. Einige Thiere starben später

(nach 8— 13 Tagen), die übrigen wurden nach 3 bis

36 Tagen getödtet. Starker Icterus stellte sich fast

nie ein. Die Neorosen der Leber verhiellea sich bei

dieoon TUeroa eebr versobloden, von 7. Tage ao

waren sie bei V-^irp-i Thiere macroscnpisch nach-

weisbar. Die Leber war dann stets derb, meist tief

ioterlaeb oder bnanrotb. INe kleinen neeroUsebon

Herde Hessen bei der Untersuchung in der Regel ein

leeres Capülarneta etkeanen} aas welobem die Zellen

gant oder tbeflvtise veimbvoodon waren. In oloifoa

waren noch ganz schwach gefärbte Kerne vorhanden,

oder auch Reste von Protoplasma. Bald (bei einem

Thiere schon nach 3 Tagen) Hess sich dann eine be'>

trächtliche Wucherung des Zwischengewebes und der

kleinen Gftllengänge, unter Bildung zahlreicher Milosen

nachweisen. Die Wucherung erstreckt« sich von den

an dio Heeraoen angrenieadea Theiion in dIeselbeB

hinein: Vermehrnnp dir I pb^rzellen selV'^f war nur

wenig sichtbar. I>»ber kann auch Vf. einen Ueber-

gang solobor In Qalter.gänge niobt aonobmen. Dio

Wucherung war aber nicht in allen Fällen gleich-

massig, saweilen war die Bindegewebswooheraog an

der Greoso der Herde uberwiegend, zuweilen die

regenerative Wucherung um die Necrosen. Bei einem

Hunde fanden sich 14 Tage nach der Unterbindung

gar keine Veränderungen. Unteibindungsversnche bei

1 1 IrftohtigenTbieren ergaben aar einmal Vorfottnng
der tiobtr.

Lukjnrn-.v '2) Stellte seine Versuche über den

Eiiifluss partieller Lebsrexcision auf die Gallen-

absoadoraaf aa Heoiaobwefadboa an, welchen lam
Aufsammeln der Galle nach Unterbindung der Gallen-

blase ein Caoüle in den Duot. choledocbos eingelegt»

and entweder unmittelbar vorher, oder wSbroad des

Voifuebes ein Theil der Leber ezstirpirt wurde. Bei

normalen Meerschweinchen bestimmte er di« durch-

schnittlich in einerSlunde abgesonderte Oalle pro Kilo

Kdrpergewloht tu 10,07 g, pro 10 g mittl. Lebofge-

wicht (welches If),9g betrug) zu 3,27 g (Etwas

weniger in der 2. Stunde, noch weniger in der 8. Stande

dos Venraehs). In jedem Versnoh warde der Weoser>

gehalt und der fest« Rückstand, der In Älcohol, sowie

der in Aelher lösliche Rückstand bestimmt. Bei einer

zweiten Gruppe vonThieren betrug die in der 1. Stande

abgesonderte Galle pro 10 g mittleren i.ebergewicbti

3,05 g in der 2. Stunde, nach partieller Excision der

Leber, 1,59 g, in der 3. Stunde 1,29 g; bei einer

S.Ornppe vonTbtoren, aaoh TorbergeganfOnerBiolstoa

waren diese Zahlen: l,4<ig, 1,1g und 0,9 g L. kommt

hauptsächlich zu dem Resultat, dass nach partieller

Leberezeltion (19—48 pGt. der Qosammtmasse deo

Organs), dieOallensecretion innerhalb der ersten 2 bis

3 Stunden nach der Operation bald stärker, bald

schwächer abzunehmen pflegt, wobei weder seitens der

Wasserausscheidung, noch .seitens der foitoo Bestand*

iheile ein Ersatz für den Mangel an secernirendem

Pareocbym slatlfindel. Ausserdem seigt sich, dass die

Galle wibrend des An&aamolna immer vaoaerreiobor

wird, aber diese Verdünnung der Galle ist beiThieren,

denen ein Tbeil der Leber entfernt worden tet, niobt

10 aaffä(lig, wie bot doa Coatnlthluaa.

3. Dam.
I) Nüwack, E. und W. Bräutigam, Exp-Titngn-

tclle Beitrage zur klinischen Hedcutnrtg der Dirmgaae.

Münch Wochriischr. No. 38— 41. — i') Wassilieff-
Kleimann, Maria, Ueber Resorption körniger Sab
stanzen v«n Seiten der DarmfoliikeL AmL f. Oiperim«

Pathol. Bd. ZKVII. S. 191.
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MarieWassilieff- Klei Ii; 1 n n '2) fand bei ihren

Veraaobao äbar Reaorption kormgerSubstaDzea
TOB SoitoD dar DarnfoUlkol, da« In don PoTar*

sehen Plaques von Kaninchen constant Zellen milBIut

pigmeot iü Grappeo sich finden, basoadars an der

Baals d«r Foilfkel «id tu dor IKho d«r uagobondoa

Lymphbahnen; die Zellen werden reichlicher nach

Zerstßrong rother BlQtkörperrb»n »^«011 toxische Mittel

(OchseDgalle). Bei Iiüeotion vun Zttiuober in die Venen

findet man bei Anwendung grosser Heogeo ehanfalls

Zinnob'>r in den Follikeln in ähnlicher Anordnung.

ZurEiufübruDg in den Darm erwies sich Ziooober and

Indigo all unlaagHeb; nUOamin and Tosdw «rhiolt

Vf. das Resultat, dass beide Farbstoffe in grosserMengo

von den Follikeln sämmtUcher Pejer'schen Plaques

aufgenommen wardaD, and «war orfolgta dio Wande-

rung der Körner im Epithel ohne Belbeiligung von

Watiderielien. In den Polülieln findet man dio Farb-

stoffe Iheils frei, grüsstentbeils aber in L/oiphkörper-

chon und in grotoa pioloplaaiaaniohoB Zallan oingO'

schlössen, und zwar an der Basis nnd an der Kuppe

der Follikel. Das Carmin wird Ton dem Protoplasma

darZall« aafgoWtt, nnd AiM loa Karo iBtaaalv. Das
Auftreten ron Dam c tt urh aobolBt diO RoOBipttOB dar

Farbstoffe 7.n verhimicrn.

Howaok nnd BrSatigam (Ij aucbten die Frage

auf axparimantoUaDWega to Itaan, ob dia Darmgaaa
ala aolche sohidlich seien oder nicht, zonidnt ob dJa-

selbenMicroorganismen enthalten; sie Hessen zu diesem

Uehufe eineQuantilälGas aus dem Leichendarm durch

K&hrgelatine strömen, jedoch stets mit negativem Br-

gebniss. gleichviel an welcher Krankheit dielndividuen

gestorben waren. Darmgase von Kranken, die schweren

lafaetionan artagan wann . wnrdan farnar Kanindien

nnd Meersch'Ä"' '.'I r-hrn in dio nauclihohle injicirt, doch

ebenfalls ohne Erfolg; es trat sehr bald Hesorptioa ein.

Aoob glalebieitige BinfBbrang ron Staphyloaoeoas

pjogenes aureus in die Peritonealhöhle b%tta keine

Peritonitis zur Folge. Einer Anzahl ron Tbiercn wurden

flltnrter, mit Wasser verdünnter Darminhalt eines

Kaalaebens theils allein, theils mit menschliclien Darm-

gasen in die Perl tonealböble injicirt, doch ohne

aobwerere Folgen. (Die Tbiere gingen im weiteren

Varlanf aa Tabafonlaaa n OroBda, da daaThiar, ras

welchem dar DanaiabaU otaainta, tabanalSa gawaaaa

war.)

Uli. Palbalagte der laraargaac.

1) Guycn, F. und J. Albarrau, Auatomie et

l'bysiolo^ie pathologique* de la rotention d'urinc. Arcb.
d« mid eipfr Nf> 2. — S) Neuberger, J., Ueb«r
KalkabiaKerunR' II in de« Mtaräa. AnA. f. axBor. Pktb.

Bd. XXVII. ^ ?,9

Naa barger ^2) untersuchte das Verhalten der

Btaran antar dam Einfloasa reiaobtadaner totfsoher

SabataDiaa ia BtlOg auf das Vorkommen von Kalk
ablagerangen; er fand dieselbe nicht nur bei Su-

blimat-, soodern aucii bei Aloin- und Wismuthrergif-

taaf. QariagfBgiga Vctfcalkaagaa kanan aaob bat

Pbosphorvergiftoag, nach Einführung von einfachem

harnsaaram Kali und anderen Subslanaen vor. Die

OzatiiarafargfflnBf aaiahaata alehdoroh atarka Abiaga-

rung von oxalsaurem Kalk in den Nieren aus; vorüber-

gehende and definitive Unterbindung der Nieieo'

arlariMi bal abaafalla Kalkablagerang zar Folge.

GnjroD undAlbarran '1} stellten Versuche über

didWirkungen der Retention dos Uri na an Hunden,

Kaninobaa aad Haarscbwalnohen durch Uatarbiadaag

des Penis an. Dio anatomischen Veränderungen, wel-

che diesem Eingriff folgen, beatehea zunächst in Au.<i-

dabnnag der Blaaa, RSthnng dar Seblafiahant, baaao*

ders hinler dem Trigonum, woran sich Blutextravasate

aascblieasen, die sehr bald einen grossen Tbeil der

Blasanwand aianabman, ood dia Mnaonlatar dnrob-

setzen ; das Epithel löst sich in grosser Aoadahnung

ab. Erfolgt der Tod nicht vorher an Urämie, so tritt

Perforation der Blase ein, in der Kegel am Scheitel,

baim Hunda awlaahan 55. und 70. Stande naoh

der Unterbindung, in Folge davon Peritonitis. Erwei-

terung der Ureteren ist erst relativ sp&t varhandan,

vacaehtadaa ja aaob der Art nnd dam ladividaaai; bai

gleichzeitiger Cystitis ist die Blase kleiner, die Ure

taran sind dagegen stark aosgadehoL Die Prostat«

bit abaafalla garittiat rnid nlt Blatoogaa dandiaatat

Während der Urin in der Blase bald blutig gefärbt,

fast schwarz wird, bleibt d»r in den Ureteren enthal-

tene lange Zeit gelb; er euihait scbune Epuheleylinder

und BlutcyUnder aus den Haraoairittaba«. Dia NIaraa

sind blutreich, nicht selten hämorrhagisch, vergrösserl;

die Epithelien sind körnig getrübt, in Desquamation

begriffen, dia RaraoaiülebaB bai Itagarar Retention

stellenweise erweitert, die Glomeruli wenig verändert,

zuweilen hämorrhagisch, stellenweise sind ihre Capseln

arwaitarL Sebtlasslidi kSnnan siab aaab dia ilbrigan

Baaehaigane, besonders das Peritoneum, ja aagar dia

Lunken und Pleuren an der allgemeinen Bjparlmia

und Bildung von Hämorrbagien betheiligen.

In fnaaüaneller Hinsicht ist zu constaUren, dasn

nach starkor Ausdehnung die Blase ihre electn'sche

Erregbarkeit und Contractilität vollständig verliert)

bei geringerarAnsdabnung kann diasalba naeh dar Ent-

leerung wiederkehren. An den IVeteren verschwinden

dia sponlanan Contractiooen schon naoh 24 Standaui

aof alaatrfaeba Reizung tritt anfangs nocb looala Za-

sammenziehung. jedoch keine peristaltische ein, nacb

'M Stunden fehlt auch er5tere. Wurde fein vertheilte

iioble in die Blase injicirt, so gelangte dieselbe nach

liagarar DriaratealioQ la gartagav Hange kxuk in dao

Ureter und in das Kierenbecken. Die Vff. führen diese

Erscheinung nicht auf einen rückläufigen Strom von

dar Blaaa ans sardok, da biergegaa Maaebaa spiiebl,

sondern nehmen ein Eindringen bei der vorübergeben-

den Eröffnung der Ureterenwanduugen an. Jlicroorga-

nismen gelangen sehr viel schneller ans dar Blaaa ia

das Nierenbecken, sobald Retention des Urins statt-

findet: liie VfT ' -i..<:<:,' jrteu dieselben 3— 12 Stunden

naoh der Eintuüruug iii die Blase in grosser Zahl im

Hiaraabaakaa. Bla Tbiara atarban daoaeb bald. Vaa
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der Blase aus werden Microorganisaien ins Blat aaf-

gWMinmen, nachdem das Epithel verloren gegangen ist.

Wenn die Reteolion anballend ist, so rertnindert

sich die Menge des Ton der Niere abgesonderten Urins;

wird aber di» Blase nach eioer gewissen Zeit entleert,

so tritt Polyurie eioi bis aar Verdoppelong der gewöhn-

Ikfcwi UtlaMBgM. Ii «liiigiD FUIm «atda d»gtf«n

YOTiia4twg Ui BOT «ölligMi Awui» btobaeblaU

Trots der Polyurie ist dj> TTa rnsCoffmenge in den spä-

teren Stadien der Ketention erheblich verniindei t. Die

Temperatur bleibt bei der etofacbea Ketenlioa ia den

ersten 2 Tagen normal, dann sinkt sie; bei gleich-

seitiger Infeclion irif. Fieber ein. Beiüglich der kli-

nischen Consequenzen muss auf das Original Terwiesen

«•rd«D.

Allgemeine Therapie

b«arb«ilet tob

Prof. Dr. HUGO SCHULZ io Grafi«;ald.

AlIgeaeiMs.

1) Hess«, lieber flydrotbcrapie, Petersb. Wochen
sehr. No. 17—18. Yortng. — 2) BrowD>84q uard,,

Expo«6 des elEBti piodaita ohu i'hoiaBM pur dat in*

jwüvn Mtt»-MtitK«jM. Paris. — t) Dtnicl, Des ae*

oidents diterminia par les injections hypodermiques et

prinoip. par lea injections mercurielles. Paris. — 4)

Discussiou sur le v6sicatoire et la saign^e. Bull tk-l^.

T. IV., 4. Ser. p 26S, 445, 517, 558, 572, 632. —
5) Dnjardin- Beaumeti, I/hy<!:ene tb6rap<,-utiTuc.

Paris. — 6) Ehrmann, Die eLeotrisohe Cataphorese ron
Sublimat Wien. med. Ztg. No. 39. — 7) Haanon,
Die FormTerändwang dts Uat«ilaibe« ood die Leib-

binde. iTbcrap. Monstsb. No. 8. (Betobieibang einer

Leibbinde, die den Vorfheil bietet, sich vermöge ihrer

Construction jeder form des Abdomen.'? leicht anpassen

SU liönnen.) — 8) Hayem, Lei;ons de therapcutiquc.

II. Serie; Les m^dioationa. FatiÄ. — 9)iltiler, Leber
die Wirkungsweise der Seebäder. Zeitscb. f Med.

ZVil. Suppl. S. 8&7. — 10) Liod aar, Tbe place of

tbe sea voyage in thir^otiee. Auer. Jonm. April.

— 11) Müller, F. C., Hydrotberapie. Leipsig. — 12)

Peter, La r^TuIsion. Union m6d. No. IS7. — 13)

Rosenbacb. 7.at Lehre tod der Wirkung .sjteeifi.schi r

Mittel nebst BcmcrkunRen über die AbscheiduuR und
ÄufsauRung von Flüssigkeitsergüs.scn seröser Htihlen.

Berl. Wochenaohr. No. §7. ~ 14) Valentinur, See-

reisen aus Gesundheitsrücksichten, ihre zweckmässige

QsfBbmiig and ihr Notaen. Kbendaa. S», 9, IQ, 13.

16—19. 15. — 15) Winteraiti, Die Hydrotbe-
rapie aof ^ifilelAgiMlber o. klie. QnmdleBe. S. And.
Wien.

Tanebi mma die Hiade in 3, mit veiddnDter

M e t h y ! 1 ü 1
• I

T
" i:n g gefüllte Gefasse, in denen sich

Ziok|iiaiten als Eieotroden befinden , und lässt ö bis

10 HloiitoB lang einen Strom von 15—90 MilllftD-

peres durchgehen, so zeigt sich, dass an der Anode

die Mündungen sümmUirb^r Follikel gefärbt sind, an

der Calhode niolit. Es ibt aü>o der FatbstolT an der

Aood« eingedrungen. Ausgehend hiervon hat Ehr-

msoB (6) Im VertiD mH Oaertner den Venoeh g«>

macht, Qoecksilber in Form von im Badewasser ge-

lüeiem Sablimat io den meoscblicben Organis-

ton» eintreten «v lasaen. Beantit wurde das tob

Qaertn er constrnirte Zweizellenbad. Zunächst wurde

an Gesunden experimentirt. Das Bad enthielt 4,0 g
Sublimat, 15— 20 Uinulen wurde ein Strom Too

100 Milliamperes dorobgeleftet. Schon am folfendea

Tage liess sich qualitatir. in den nächsten Tagen quan-

titativ der Ilaohweis aufgenommeoen Qaeoksilbers er-

bringen. E. bat eine AntaU von LaeaflUlen (H) in

der genannten Weise bebandelt, entsprechend der

Schwere des einuinon Pallej kürzere oder längere Zeit

nnd lom Tbell mit gutem Erfolge. Einige Male Icatea

Intoxicationserscheinungen iDurchfall, Salivation , Eo-

r.enie) auf, die ein Aussetzen der Behandlung nöthig

machten. In letzter Zeit wurden die Bäder Jeden oder

jeden tweiten Tag gegeben. 12,0 g auf ein Bad ge-

nommen, eine Stromstürke von 200 Milliamperes benutzt

und nach '
4 Std. der Strom umgekehrt. Die Daaer

des einaelnen Badea betrug Vi Stunde.

In längeren Aufsätzen bespreoheo Biller (9),

Lindsay (10) und Valentiner (14) die therapeu-

tische Bedeutung der Seebäder, des Seeklimas und

speciell die Letztgenannten die Wirkung, weiohe See-

reisen auf eine Reibe von bnnkhaftan Zoatiuden &u-
zuiiben im Stande sind, zum Theil unter Miuf'.^il-Jng

selbstbeobaohteter Fälle. Am voribeilhaftesten er-

weist sidi ein längerer Aufentbalt auf Sa«, besonders

in den höher temperirten Breiten, bei allgemeiner Ner-

vosität aus den verschiedensten Ursachen, bei unge-

nügender Reconvalescenz nach Affectiooen der Kespi-
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ratioMOVgue, schweren iDfectionskraskbeiteo, oblt^

urgisi'h?nnpi>r3'ior«n, sowfe boiScrophulose und d«r»D

Polgezusundon, phtbisischer Veranlagung. Keblkopf-

leidcD und eodliob beim eegto. Heufieber.

Für die V^oraüge der rerulsorisohen Methode
tritt Peter ^12) ein. Von energiacben Ableitungen

naeb der RmI, aowle d«r AppUoation von SobrSpf*

köpfen hat er gute Erfolge gesehen, bes niT^ Tri

Mierenaffection mit begleitender Albuminurie. Die

H*mmenge stieg im gloicben VerblUntM als die A«t-

aebeidung des Eiweisses zurückging. Bei etnem Fall

von aufsteigender Myelitis Hieb der Erfolg aus. — Die

Frage nach dem tberapeutischen Werth der Bluten t-

liebong sebeini SberiiMpl in iMaerer Zeit wieder

frtMMes Interesse zu erregen. Das Bulletin de Taea-

dtmie rofale de m^ecine von Belgien bringt ausftthr-

lioh di« DiflCNsioneD Aber dieses Tbena. Wibrend

Cro f(j auf dem Boden der p ra cli sch e n Erfahrung

Stehend und gleichzeitig ein Gegner der Aoschaauog

von der anbedingten Bedeutong der B«oteHologle fftr

die Zwecke der Therapie, warm für die Blutentziehosg

eirtriif. zumal bei Pneumonie, acutem Geleukrbeutna-

tismus und Uetroperitonitiden, steht du Mouliii auf

der enlgegengesetatoo Seite. Ir Twwirft den Werth
dnr Rlutentzifhung TOD phjsiologischen Standpunkt

aus. Uambursin nimmt mehr eine vermittelnde

Steliii&g iwisoben beiden Aastobten ein. Zu einer

völligen oder auch nur einigermasson befriedigenden

Klämng ist die ganze Frage auch bei diesen Discussio

a«B siebt gelangt.

[Soerensen, Tb., Therapien og Statistiken. Uosp.
Tid. p. 705. (Die Anwendung der Statistik zur Etbir
tung der therapeutischen Resultate wird Tom Verf.

in Frage gesetzt und unter Uerflelt*labt%(ailg dar
nötbicen Oaateleo empfohlen.)

Anl Vkek ]

BiartcliV,

1) Haber, lieber itabroljstire. Sohweiser Gon«p
spondenxbl. No. SS. — 9) Luff, The flempedtion of
beef-tca and its valae ae oompüed witb seme otber

preparations of beef. Laaoet. Aprill?. — 8) Marti us,
Ui'ber Orezin nebst Bemerkungen zur Methodik der
Prüfunic von Appetit anrepcnden Mitiicamenten, Dtscb.

Wochenschr. No. '.'0. — 4) Prior, Die Einwiriiung

der AibuniDäte auf die Tbätigkeit der gesundeo und
erkrankten Niere der Menschen und Tbiere. Ztschr. f.

Med. Bd. XVIIL H. 1 o. S. — 5} Stricker and
FriedHeb, Die Wirkang innerlieb ao^j^ennentn
Wassers von verschit'l-jnei Teinperatur und Menge auf
das >;osuiKie uml kraulte Herz. Wien. Presse. Ho. 41

> , 4> u. 52. — 6) Toralbo, Limiti della cura del

l&tte nelle malattie croniche dcl fegato, del cnore e

dei reoi. Gas. Lombard. No. 10. (T. nacht auf dio

StSmngen aulmenao, die so lange fortgeeetste Milch*
düt ffir die Tbiligktit dee Darmee bedingen lomn.)— 7) Are tbere subetanees wbleb spare tbe tissues

fron disintegration? Boston. Jonm. CXXO. No. 16.

(Bringt iiichti N'cucs zur Sache.} — 8) Du regime v<g^-

Tarien au juMnt de vue thcrapcutique. bulL d. tbirap.
15. Ki.br. '.II ?coby, i.'hyi^iene alimUitair« dus ia

tbirapeut'qne des maladies. Paris.

Die früheren Dntersuchangen über die Wirkang

dü OfnaiMC verschieden hoch temperirten Wassers
auf Herz und Blutdruck sind alle mit dem Fehler be-

haftet, dass in den eiüzeloeo Versuchen die Quautiiai

des aufgenommenen Wassers nioht genögend ber&ek-

sicbtigt wird. Die Variante, welche durch die Resorp-

tion grösserer oder kieioerer Wassermeogen io Bezug

auf die Fdllnng der aefias» a. s. w. gasetal wird, ist

aber ?\v--if(Mlj,? viM' E-fifI'i;.s für das Eadre.sul'.at.

Stricker und Friedrich (ö) haben in ihrer um-
fassenden Bearbeitang das nm hier bssebiftfgwdsn

Themas die eben genannte PsUsrqmlle vermiedso.

Sie stellten sich zunSchst die Frage: Wie wirkt ver-

schieden temperirtes Wasser, innerlich auf-

gsnamman« anf die Zabl der Herccontrae-
tionon und den Blutdruck bei Gesunden?

Die einzelnen Versncbe wurden mit immer der-

selben Meng» (200 eem) 4—8—19—16—S5^35
bis 45— 60 Grad warmen Wassers gemacht. 200 cctn

wurden als einheitliches Maass gewählt, weil es sich

ergab, dasa dieses Qnantam auf die Benaontraetien

kaum oder garnicht einwirkt.

Das En^"recbni?5 dieser Beobachtungsreibe prä-

oisiren Stricii er und Friedrich io folgenden Salzen

:

1. Die Wirkang des Wassers in Felge seiner Tempe»

ratur tritt sehr kune Zeit nach dem Trinken auf.

2. Das kalte Wasser vermindert die Zahl der Hert-

oentraetlenen and erbUbt in den meisten Pillen den

niutdruck. Das Wasser sehr niedriger Temperatur

vermindert in manchen Pillen den Blatdruok. 3. Das

warme Waaser erbtbt die Zabl der Reitoontnotienen

und steigert den Blatdruok; das laue Wasser (20 bis

30°) vermindert dtirchschnitllirb den Blutdruck.

4. Je kälter das eingenommene Wasser ist, um so

tiefir sinkt die Zahl dsr HsncentraoUooen und der

Blutdruck. 5. Jie l^mer das eingenommene Wasser

ist, am so mehr besebleanigt sich die Uerzaction and

am se grosser wird der Blotdraek. 6. Die Wiriroeg

des IGgrEdigen Wassers sowohl auf die Herzaction

als aaf den Blutdraok ist sehr gering and von sehr

knner Dauer. 7. Je küter eder wirmer das Waaser

ist, um so eher tritt verbältnissmässig das Maximum
der Steigerunp resp. des Fallens ein und um so lintrer

dauert die Wirkung. 8. Die Zeitdauer der Wirkung

Tersebieden temperirten Wassers ist Tsisebiede«. aber

die Wirkunj? hört in 15—20 Minuten au'

Bei Herzkranken fiel das Ergebni&s derselbeo

Versnobe im Qroesen ond Oanaen sehr ftbalieb aas.

Doch Messen sich zwei Unterschiede feststellen: I. Das

kranke Herz braucht mehr Zeit, bis seine Tbätigkeit

nach der Wasseraufnahme sowohl in Betreff der Stärke

als auch der Geschwindigkeit der Herzaction wieder

in den Status quo gelangt. 2. Die Tbäligkeit des

kranken Herzens ist nach der Wasseraofnahme viel

mebr Sebwankangen aosgeseht als dia las narmalen.

Die zweite Frage, welche sich St. und F "^tflllteTi

war die: aVie wirkt aat einmal in verschie-

dener Menge in den Magen aufgenommenea
Wasser auf die Zabl der Hertcontractionon,

den Blutdrack und die Harnausscheidang?

Bei Gesunden stellte sich das Yerhältniss sa,
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dliM 800 «SD oder noeh miiigw In den Mtgeo aaf-

genommenes Wasser io Folge seiner Hasse auf ilerz-

«Qtion und Blatdrack nar eine eebr geringe Wiritong

eaaflbte.

Wurde mehr Wasser eingeführt, so sank die Zftbl

der PuIs3ohI&ge, weitn auch nicht in einem direct«n

Verbältniss. Der Blutdraok dagegen stieg, und zwar

M, dui dl« f«m«hrto WMeenoflwhme io genden
Verbältnisse staüd zur Wirkungsiiauer sowohl in

Betreff der Hersaction als auch des Blutdruckes.

Die Duer der Wirkong einer beittiiiaitett Menge
von aufgenommenem Wasser auf den Blatdrnck ist

eine begrentte. Nach 1— 3'
, Stunden erreiobl er

seinen arsprOnglioben Werth wieder.

Die Ansscbeidang des Wassers darch den Harn

beginnt angefähr 1 Stunde nach der Aufnahme. Das

ganze i^uantom wird in 2— 3'/, Stunden ausgeschie-

den. Eine grBsMreWasaenBeiige krAnoht tar TfiWgen

Aussehe; ?nng mehr Zeil, aber die AusscbeiJong

grösserer Mengen (1— 2 Liter) gebt Terbältnissuässig

mbneller vor ni«!! alt die kleinem Qnantititen

(V, Liter).

Das Waaser wnrd? in allen Versurhf>n ?tets bei

n&cbtemem Magen getrunken, seine Temperatur be-

tng 16,5".

Bei Herzkranken steüto sich das Resultat wie

folgt: Vermehrte Waasereinfuhr bedingte Abnahme der

Zaiil der Pda«, wenn aaeh niolit In direetem Verhilt-

niss. Der Einflass auf den Blatdruck erwies sicL als

abhängig von der Qiösae der Herziocompe&aaUoD.

War der RifsMIor eomimiairt, war daaTefliiltnia«

daanlbe wie beim gesnnden Herzen. Bei geringer

Tncompensation steigerte Vermehrung der Wasserein

fuhr den Blutdruck in geringem Grade, bei starker

Inaonpeasation blieb gesteigerte Waaseraofabr ohna

wesentlichen Einfluss. Je grösser die Menge des ge

trunkenen Wassers war, am so sp&ter zeigte sich der

HShafMnll aelner Wirkung anf Pnlasabi und Blol-

druck. Wurde — 1 Liter Wasser getrunken, so ge

langten PolsfreqaeQZ and Blatdrack selbst nach

8—4 Stunden noob ntebt »nf den Orlginalwarlb

mriok. W^as dieAusscheidongdesWassers anbelugtot

80 begann sie etwa 1 — 1
' '.^ Stunden nach dem Ver-

suche, 200—1000 ccm waren nach 3—4 Stunden

noeh kaum zur Hälfte wieder entleert. Die Menge den

ausgeschiedenen Harns stand nur bis zu einer gewissen

Qrenze in geradem Verballniss zur Menge des go-

trankenen Waaaen. Word« ale QberaekrHtan (von

200 com ab), so war das Qaantum des entleerten

Hamea im Verbältais« aor getrookeoen Wassermeogo

inmer kloinor.

DI« driU« Frag«: wie wirkt das in SdStnndon
?om Magen in re r«rhi ^ fl e r Menpc anf^e-

nommene Wasser aat die ilarnausscbeidungi'

beutworlet« 8l«b in foIgonderWela«; Bei Oosond««
war ein ronstnntos Vpr!i-i!'n-'?5 7-,T;'-''fi(«n dem ge-

tmnkeoen Wasser (durchweg voo derselben Tempe-

ralnr, 18,6*) vnd den angaaeUedenen Ramqnantom
nicht festzustellen. Vermehrung oder Yermimlerung

derWasaereinfabr bedingte für Harnstoffi Chloride und

Fastbeatandtbell« Zu* nsp. Abnahme. In doai, einer

bestimmten, anf einnal getrunkenen Wassermeage ent-

sprechenden Harn sind weniger feste Bestandthrile

als in dem derselben Menge, aber während längerer

Zell (24 Stunden) paitlenwoii« getronbanoo WaMora
entsprechenden Harn.

Bei Herzkranken fanden St. und F. in einem

Falle von vor|iand«ner Compenaation (Qr daa Verbillr

niss zwischen Ein- und Ausfuhr wie bei Gesunden

keinen conataaten Werlb. In drei anderen Fällen,

von imtn «Imt «ampensirt, die and«r«n beiden nicht,

Terri^orC« aioh die Uamaussoheidung bei gesteigerter

Ws-s^ftreinfiilir und umgekehrt I"»'?? V»rhalln!ss war

um so auüallender, Je bedeutender die lacompen*

aatlan war.

Bei den ^M^fr!i»Ti ^ -rnjinnsirten Fällen stieg, resp.

sank die Meng« des ausgeschiedenen Uarnstoffs, der

Chloride aewie der geaamntan Featboataadthail« de«

Harnes im gleichen Verhättnia« wi« dl» QnMtitIt d«a

aufgenonrnteaen Waaset«.

Bei d«n swel nlelit eoaip«mirt«a Fill«n ergab

sich bei Verminderung der Wasseraafnähme eine be-

di^'itende nähme des Harnstoffes, der Chlorid« ttod

der gesammten Festbestandtheile.

Anf Qmtd «Imt nmllngUoben Reihe von Thier»

rersnchen sowie einer Aoaahl von Beobachtungen am

Krankenbett« kommt Prior (4) hinaiohtliob der Frage

naeh der BbwtrkQog d«r Albonlnat« anf di«

Nierenthätigkeitzu folgenden Schlüssen : 1. Beim

gesunden Menseben führt ooagnlirtea Hübnereiweissy

iowobl neben der Kahning wie aveb auuhliaarileli

genossen, in der Regel nicht zu einer Sahid%ing dar

Niere oder zu Albuminurie, auoh dann nicht, wenn es

in sehr grossen Mengen aufgenooimen wurde. Auch

bei MierenkraDken iat der Gennas ooagnlirten fü-

weisses an und für sich ohne schädlichen Einfluss anf

das erkrankte Organ. 2. Rohes, flüssiges Häbnerei-

welss, n«b«n der gewihnllehen Mahrang anfgeooBOkan,

führt in der Regel bei Gesunden keine Eiweissaus-

sobeidung durch den Barn herbei. Bei Nieren-

kranken beatehi ivar wmeiat daaaalb« «rhiltoiss,

doch kann Albuminnri«, mit und ohne Albonoinrio

und Nierenverlet7,unf? riaftr*ten. In einem Falle, wo

ein Knabe 16 rohe liubnereier auf nfichleraen Magen

anf einmal ganonan hatte, lleaa aioh im Harn Hnhn«t-

eiweiss nachweisen. — Als ausschltessüches Nahrungs-

material benutzt, kann es aach bei Gesunden aaf Qrond

einer Kierenverletaang AlbnnilBwie herbeifllbreB. IM
bereits vorhandener Nephritis steigert es in der Mehr-

xabl der Fälle die Albaminarie* Dieser kann sich

dann etno Anatamag fDa Dnastoff und Retontio« de«

Barnwassers hinzugaidloa tüi nachfolgender Steige-

ronp Im T?!'jt(lri!t>ks und den, durch diese Umstände

bedington GeiaiareQ. 3. Die einzelnen bormen der

T«ak V«rf. darauf hin geprüften NierenerkraokiiBg«B

reagiren auf eiwfi'^sroichere oder übermässig eiweiss-

reiche Nahrung sowie auf Ernährung mit rohem, flöa-

dgen Biweiaa niehk in gleleher Welae. a. Sobar-
I a eil n e p b ri t i s : eiweissreicliere Kost bedingt Insuf-

fioiena der Canälohenepitbelien mit secundärer Harn-
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«toffitsaung. Der Blntdroelc wM sieht wesentHob al>

tarirt. — b. Bleiniere: SUditoffreichere NabriiDg

sowie einmalige üeberschwemmung des Verdanungs-

canales mit rohem, flüssigem Uühnereiweiss blieben

obae FftlgM. Mebitifige wu^ieiiltobe Brnibnivg
mit rohem Hnhnereiweiss fährte sar losofficiens der

ganxen Nierenthitigkeit, Steigeraog der Albaminurie,

•rtetsanf des IVIennepItbels md eibeblieber Btai-

drooksteigerang. — c. NierensclerosiS: Eiireiss-

reichere Ern&hrung ergab Insafficienz der Canalepi-

tbelien and drohte eine Insafficienz des gesammten

NierenepitbeismitBlatdracksteigerang. Rohes Höhner-

^iwei^s allein als Nahrung gegeben, steigorle die Al-

baminarie, verminderte die Aosscheidong der Satze,

des Hmiirusere mid de« Hemstelb. — d. Cbro-
nische parenchymalfise 'Neplirilis: Eiweiss

reichere Em&hrnng bleibt ohne Einflass, rohes Höbner-

aiwebe allein beelntifehtigt die gante BlerenfaiietiM

anter mittlerer Blotdruoksteigerang. — e. Staaange-
aiere: Eiweissreiohere Ernährung bedingt geringe

Zvnebme der Albuminarie unii leichte BIntdruckstei-

gerung. Rohes Hibnereiweies, aaseohliesslich zur Er-

näbrpng benatzt, rennehrt die Albuminorie erheblich,

gleioh grosse Mengen coagulirten Hiweisses sind wir-

hngelee,ebeow dtoTerhlndoiig seoretieosbefllrderBder

Mittel mit rohem Eiweiss. — f. Interstitielle Ne-
phritis: Eiweiasreicbere Kost bebt die Nierenthitig-

keit weeestlleh, deneelben Brfolg bat «oagoKitct

HShnereiweiss in reichlicher Menge rerabfolgi. Rohes

Höhnereiweiss allein gegeben, fährt tn einer allge-

meinen Soh&digang derNierenfnnctionen mitAlbumin-

urie. Versuche , doreb bfiaetlfob« Zagaben das rohe

Eiweiss brauchbarer tu machen, biteben entweder

ohne sicheres Resultat oder fährten zu einer Ver-

Mbleebtemng des Anfaogataatandee.

4. Für die, für eiweissreichero Rrnährung pas

senden Nierenkrankheiten besteht kein wesentiicber

üntenehled, ob Flefseb- oder Mllebnahrung gewählt

wird. 5. Bestimmte Formen eignen sich nnr für

Milchnahrang, t. B. chronische interstitielle Nephritis.

6. Terausbeetimmen lässt sich der Einfluss eiveiss-

reicherer Nahrung nicht. Vorsiebt ist bei ihrer An-

Wendung stets geboten.

7. Die nach der Aufnahme ron rohem, flüssigem

B6bBereiw«iss aafltetende Albwolsarl« ist siebt anf-

zufnsi^f:! als ein einfaches Durchpassiren des Injorts,

vielmehr ist to vermutben, dass es nach seiner Re-

soiptioB die BlnlsasaihDtnsetiasg aehidigt.

beeinträchtigt es die Nieren, auch bei subcutaner oder

intravenöser Einfuhr wird mit dem Harn mehr Siweiss

aosgeschieden als eingeiübrt wurde. 8. Als Ursache

für das Auftreten von Albuminarie oder die Zunahme
der schon bestehenden nach stickstofTreieherer Ernäh-

mng daroh Hühnereier, lassen sich als einzelne Mo-

mente beransiobent IMe dnieb dl« Hjperalbamineae

des Blutes bedingte stärkere Beanspruchung di^r Nio-

rentbitigkeit, die Ersohöpfungszostände eto. herbei'

fllbren kann; femer die Mflgliobkeit^ dass die ron dem
Umsatz der resorbirten Eiweissk5rper resaUirenden

Stoffweobselprodacte eisen Mieresreia benrorrnfes

können. Die nach Asfnabne roben Hfibnoreiweisasa

entstehende Albuminurie ist möglicherweise auch anf

eine directe Beeinflussung der Nieren zurückzuführen.

Für die Behandlung Nierenkranker folgert P. aus

seinen Beobaohtangen, dass das wh* Bttbnorei als

ausschliessliche 'N.ihr inc^ in der Regel zu vermeiden,

bei an Eiweiss überreicher Emährang die grösste Vor-

siebt tn bsabaditen ist. Anf der andera Seite ist as

aber aoeb nioht richtig, eine absolut eiweissarae

Nahrung als für alle P&lle passend zu empfehlen.

Werden Hamwasser and Salze ungenügend, Harnstoff

dagegen in hisreiebender Menge secernirt, so ist

eiweissreichere Rrnährnng erlaubt, in vielen Fällen

sehr verminderter Harnwasseraossobeidnng gebührt

der Fletsob- oder Blibneroliralss-lffabfnBg d«r Vonog
vor der Milchdiät. Rei vorwiPTt^nder Insafficienz der

Canalepitbelien, bez. mangelhafter Hamstoffaasachei-

dnng ist eiwtisainnere Nabmng, Küeh, an Piaiso.

Ueberau ist das Zuviel zu vermeiden: es bedingt

directen Nierenreiz, Insafficienz aller Bpitbelien nnd

droht mit HerzlShmung und Urämie.

In einem längeren Vortrage aas dem Hospital

Cochin (8) wird auf die tbernpeatisobe Bedeutung

einer, den Anweisnngen des Vegetariaoismas ent-

spieobenden DIU bingowiesen. In enter Linie wird

aasscbliessliche Pflanzenkost empfohlen Voi T.pistangs-

anAbtgkeit der Nieren jeglicher Art. Bei Mageoer-

weiterung, gastrisober NeoTaslbenlo endKeb meb bei

putriden DurchHillen soll Pflanzenkost indioirt sein.

Weiterhin wird sie empfohlen bei acuten nnd chroni-

schen Entzündungen der Hagensohleimhaot und deren

Polgesnstinden, sowie besondeis bei aitbriUseher Dta»

these.

Martins (3) berichtet über die negativen Resul-

tat», die ihm sein» Versnobe nit Orexin bei sabl>

reichen Patienten ergeben haben.

IIiiV>pr (1) entwickelt die Vorzüge des Eier-

clysmas. Er giebt pro Ei 1,0 g liocbsaiz za, und

glebt nach voibertger Dai-maaaspftlnng imnisr snr

2— 3 Eier auf einmal 2— 3 mal im Tage.

Luff(2) bringt analytische Belege für die ver-

schiedene Zusammensetzung des nach wechselnder

Methode dargestellten Fleisohthees, und ist der

An.sicbt. da.« die sliniutirenden, tonischen und diäte-

tischen Kigenschafien des Fleiscbthees hauptsächlich

Ton den Peptongehalt abblngtg sind.

Aaliicptls*

I) Hchring, Ueber Desinfeetion, Dcsinfectiona

mitt.l und Desinfcctionstncthoden. Zciticbr. f. Hjg.
Bd. IX. S. 39ft. S) Beer, Ueber die Leistnini^

fabigkeit mebrenr ebenisdier Dednfeetionmittel bei

einigen für die Menschen pathogeuen ßacterir n. Eben-
das. Bd. IX. S. 479. — ?,] DecU<, Manuel de mede-
cinc antiseptiqufj etc. 19 l'aris — 4) Drcyfous,
De l'antisepsio des organea urinaires par la \roie interne.

Gas. hebdom. No. 1 u. 3. — 5) Geppert, Ueber des-

infleireode Mittel ood Methoden. Bert. Woobensobr.
No. 11—18w — 6) Oranober. Etaai d^astisepeie mddi-
oaie. Qaa. des bop. No. 61.
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In einer aasgedebaten AbhandlasgbringtB«brin g

(1) die Resallate eigener und fremder UnlersuchungMi

äber die Leiätungsfuhigkeit der verschiedenen Des-

iDfeetions-Mittel und Methoden. Bezüglich der

BiBMilwItM n«M Mf in OrigintI TarviMan «wiwi,
doch glaabt Ref. nicht unterlassen zu sollen, darauf

butaweiseD,dauB. dieQrenzen derDe«iofection etwas

«•tt »tebk, vio M dMn ifoU «iD« sieht aiawaiidsfrafe

Anschaoung ist, weon B. sagt, dass die ron jeher an-

gewandten Aelsangen mit dem Höllensteinstift tbat-

säobliob aossgefährte Desinfaotionen seien , ohne dass

mtx liob dessen recht bewusst gewesen sei.

Geppert (1) hat als Resultat einer amfanglichen

UntersBOhnngsreihe das Chlor als daa best« Anti-

piTttttionm kavDaii galant. Danalba varalehtat dfo

Viruiens derMilihrandsporen In wenig Secunden. Daa

btata I>asiofioiaBs ist es vor Allem deshalb, weit es die

grtaataOevibr flr cina TalllroDiDana Rainigong bietat.

Letzterer Punkt ist deshalb von besonderer Wichtigkeit,

als G. fand, dass die Dicke einer organischen, zu

desinficirenden Schicht ein wesentlicher Monietit für die

Etowirkang atoaaDaaioflciens — des Chlors, der unter-

cblorigen Slare — bildet. Je dicker die Schiebten

aiad, die man dasiofloiren will, um so grösser wird

darWidaratsnd. Cblor ramag nun Inoarlislb gawiaaar

Grenzen S^hiclUfn zu sprengen und so die ringe-

battatea Infeotiooslrager zu erreichen. Das Weaent»

Kflhtt« dar Clilatlrirkiing liegt darin, itM as dia

floUiObtan SU 16aaa vifmag. Mit Recht sieht Q. nnr

solclie Desinfectionsversuche als beweisend an, dia aof

Thierexperimente geslüut sind. EinObject ist erstduiB

ala daaüiflalit mnaaben, wenn es nicht niehr infioiit,

Cnitnren können steril bleiben, ond das gleiche, snr

Coltox benntste Material doch noch inficirend auf den

TkiarMtpar wifkan. Abaalnt widantaadaflbiga Hlora-

Organismen giclt fs ricjt, eine 0,1 proc. Chlorlösung

genügt acbOQ, am fast im Momente der Beröhrang die

BigaBaehaftaB dar SporaB Ja ihitB wasaBOtahttMi

PaaktaB m rerEnden. Wenn glaiebwobl die Desin-

fection fbr« Schwierigkeiten bat, SO liegt der Grand

d&iur an anderen Hindernissen, wie an der Wider-

standsfähigkeit der DesinfectionstrSger. Uai sicher zu

sain, dass das Cblor überall hingelangt ist, i. B. bei

aioer gründlichen Desinfeotion der Hände, beoattt Q.

aaina Uaiebaad« EfgaBaabaft ala Raagras- Vaebdaa

die nSnde mit Qentianaviolet gefärbt sind, werden

•ie mit aiaar dönnan Chlockalkpaste eingerieben and

daiaal fa stailr vardttaata SabaKoi» gabraebt Uabarall

woChlorentwioklnng stattgefonden hat und soweit wie

das Cblor hat eindringen können , wird der Farbstoff

zerstört. Es ist selbstveratacdlicb, dass ausserdem

aaab aiit darBfirsta na«bgabolfen werden kann. 3 bis

8 proo. Saltsänre genügt, nm eine hinreichende Chlor-

aatwicklong auftreten zu lassen, die Hände selbst

wardaa aleht aagagriffita^ atlrbar SlanUtoBBgaB aah

ff^iUi: siob dagagaa IBr dia DasiafaoUaa 4ar Blada

niofat.

DtaLalttangsfäbigkeit mabmar ehamiaebwMaBdar

Daaiataatloaiaiittal gegonüberden Diphtheria-,iy-

pbat*, Cbalara-, Bot«- aad MiUbrandbaoiUan batBoar

SU

(2) untersucht. Um überall nur mit solchem Material ar-

battaa mktea«B,baidaai8paTaDiaiaBg «MgMMhloaiaii

war, baaatata B. aaparogaaaB Mlltbraad odar Crlaobat
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Milzbrandblut. AIsNährboden K unlc ntioh einigen un-

befriedigenden Versuchen mit Hiadort hi*seruni und

Qlyoerinbouillon scliliiesslicb gewöbniicbe Bouillon be-

netzt, da es aicb henasaUlU», du» aaeb Dipbtli«ri*-

and Rotzbacterien bei Brullomperatur in schwMb al-

kalisch reagirender Bouillon gut wacbsen.

Di« Toistebradm Zabl«n geb«B an, in welchan

Qoanlum Rouillüti 1,0 g Jes zu prüfen ilen Mitttjls hcl

2 tägiger&eobachtuog im Brutschrank die Veroiebrung

d«r •Insalnen Baolerian »ben noch gebindarl bat (a).

sowie welches Quantam eine frisch auf 5 ccoi Bouillon

geimpfte Aussaat (L) vor Hictciien oder ein»^ r--,\

aprechende, aber bereits 24 blunden im Brutschrank

ealUrirto (o) 1tdt«t».

Dreyfous(4) betont den Werth der Antisepsis

derHaraorgane durch innerlich aufgenommene Medi-

camente und sieht in ihr einen positiven Vorzug vor der

auf chirurgischem Wege eingeleiteten Antisepsis D

bat sich des Salols bei Blennorbagien der Urethra be-

dient und findet, dass es daaselb« leiatat, wie eine anii-

aaptiMbe IqjaeUan «hna daran IneaavMianxan an ba-

sit-en -ir.r^ class es zuJern auch gründlicher wirkt. Da
daa Salol den Haro antiseptLicb macht, so kano saioa

Anwandung auch bai ebirurgischen Operatinnan an dar

Urethra oder dar Bwmblaaa naohD.'aAnalabt Tortbail

faaft araobainaa.

IntifTMan.

1) Caiitani, A., UebtT Anlijiyrose. Vvrhanil. '1.

X. iiiteroat m«d. Congresscs. Berlin. — 2) Ui-rsclbo,
Dasselbe. Wtan. ned. Blätter. No. 34. 35. — 3) Der-
selbe, Wiraeantaiabnog mittalat raisbUcban Irinkeiu
und mittelst kidtar Entaroklyae. Barl. Worbenaebriri;
No. 81. — 4) Podanowsky, J. und A. Popoff,
Zar Theorie der Wirkung der Antipyretica. Wiener
Presse. No. 52. — b) Gottlieb, Bxpcrimentellf Un-
tersuebungen übtr die Wirkungsweise tvmpcraturhtrab-

aetaandar Anneimittel. Arch. f. 1-xper. l'alhol. Bd. 26.

S. 419, — 6) Riess, L., Aus dem Gebiet der Anti-

pyreselehre. Arch. f. klin. Med. Bd. 46. S. 178. —
7) Kiffatain* Ä., Kocbiaiatianafnaian mit antjpjrrati-

aabar Wirkung. Zaitaehr. f. Mad. Bd. Ift. & S18.— S) Uo verrich t, Antipyv^ebaTfiaaeba. Dantsabe
Waobeoschr. No. i.

Bai Oalagannait daa X. totamattanalan madieini-

scben Congresses hat Cantani '1) Ji? mofiemcn An-

acfaauungen über das Wesen der Antipyrese und

apaciall daran tbarapantlMbe Badantnng in ainam

längeren Vortrage entwickelt. Was zunächst die Genese

dea Fiebers, beziehentlich der Tetoperatursteigerung

aalbat antalaugt, so wird dieselbe such im gesunden

Organismua aiahar nicht einfaoh von bestinimten

Wärmecentren nus in'i WvtV gesetzt. Sie spielt sich

vielmehr im gesammten Organismus , in allen seinen

Oawaban ab, wannglaiob niobt «n kngnan iat, daaa

auch nervöse Kinflüsse im Stande sind, terapr-ratur-

steigernd zu wirken. „Aber wiePiqüra wohl vorüber-

gabanda Malitnrlaf niobt abar btaibanda Znokarharn-

rühr hervorruft, ao kann der Einfluss gewisserNervon-

centren wohl eine vorübergehende Temperatursteige-

roog hervorbringen, nicht aber dauerndes oder aus

satiaodaa Fiabar erzeugen." So versohiadan aneb der

Eiiifloss d^r einjelnen Fteberarten, je r>8ch ihrer speci-

fischeu Natur un<l der BescbatTenbeil der vorwiegend

von ibnan arfrilTaBan nnd gaaebidigtan Baataadtbaila

des RO'.immten Organisniu.s ^Ich gestaltet, so haben sie

doch alle das gemeinsam, daas sie einen mehr oder

wanigar abnorm boban Varbranob van Kfirpamatarial

bedingen. Da nun ilic InJicalion, Jiesem übermässig'jn

Verbrauch entgegenzuarbeiten, durchaus rationell

arscheint, ao ergiebt aicb darans laniobat die Folge

und die Hauptaufgabe derTberapie, die nächste greif-

bare Ursache des retcrverbrauch-s, das Fieher s?!lst

herabzuaetzen und, wenn möglich, ganz zu unier-

dr&dtaa.

Es liisst Mch dies erreichen entweder durch

Wärmeentziehung oder durch Vermioderungder Wärme-

prodnelion. Dia anta Hatboda Iat am Mxtan Bnda

ein rein symptomatisches Verfahren, ^ie zweite

scheint von vornherein mehr zu Tarapraoban» weil aie

aicb mehr gegen die Ursache daa Fiebers wandat. Ibr

vardnnkt dia Tbanplo die Einfährucg und Anwendong
der verschiedenen Antipyrelica vom Cbinin bis tum

Phenaoetio herab. Das Wesen aller der zahlreichen,

warn ZwaiA dar Antipyraaa innarliob nngavudtan
Mittel i.st, wenn man absieht von der Eigenart jedes

einzelnen, dass sie das wichtigste Fieberaymptom,

dia Temperatursteigerung tbaila dnrob Varmafainng

der Wärmeabgabe — Erweiterung der Hautgefässe,

Hervorrufen von Schweiss — theils duroh Vanninda-

rung der Wärmeerzeugung bekämpfen.

Anknüpfend an diese Auseinandersetzungen wirft

C dann folgende Fragen auf: Sind die Antipiretica,

in der eben geusnnten Weise wirkend, dem Fiaberndan

nitiliob? Kftnaan adar nflasan aia Ihm niobt garadaan

schriden? Forner: Was ist eigentlich das Fieber in

einer Krankheit und in welchem Verb&ltniss steht oa

an daraalbao? Begrdodat i^irkliaib daa Fiabar dia

Hauptgefahr für den Fiebernden? Kann es ällgemeine

Fiebermittel gegen den Fieberprocess als solchen

geben, wenn die vom Fieber begleiteten KrankbaitOB

und ihre Ursachen so verschieden sind anter einander?

Und worauf beruht es denn eigentlich . dass gewisse

Mittel in gowiaaen Krankheiten das Fieber fast mit

Siöbarfaait bakimpfan nnd damit avob dan gl&eklioban

Ausgang der Krankheit enfseheiden . während sie

gegea andere Arten von Fieber gar nicht oder nnr

sabr wanig ndtian, nnd wibrand aadara Mittel daa

Fieber wohl auch herabdrücken, aber den Qang der

Krankheit nicht beeinflussen, Ja sogar oft dem Kranken

diraot soh&dlich werden? Auf was musa aiob aina

rationelle Antipyraaa baaobrinkan , wi« walt bann aia

sich ausdehnen?

Das Fieber ist die allgemeine ReacUon deagesaromten

Organiamna gagao dta Varibidarongan, dia van dam
Krankheitserreger \m allgorneincn StofTvTechsel und

damit auch in der Zusammensetzung des Blutes hervor-

gamfan aind. Diaaa Reaotian iat Badingnng dar Ga-

nesung, ohne aia maobao die eben genannten Verände-

rungen die weitere Existenzfäbigkeit des Organismus zur

Unmöglichkeit. Mit einiger Sicherheit lässt sich aus der
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loUssilät der Fiebftrer&cheinaag«D »of die Schwere

d«r iDfMtlon MblteBWB, «MiftgMob el« lefoktMPtober

bei stark herabgeh-et/ter Widerstandsfähigkeit des ho-

falleueD lodiTidauma unter L'mstäodea bedenklicher

MiD fcBDD ab liolis FieberbMreguDg bei eloMn M vnd

fSr ii«h kräftigen Organismas. Nutzbringend liann

das Fieber werden, indem es die Lebensthätigkeit, die

Vermebrang and vielleicht aocb die Viraleoz der

Knttlbeilserreger im Körper darcb die erhöhte Tem-
pertitar des Blutes und der Gewebe beeinträchtigt,

oder indem es die Widerstandsßbigkeit der Qewebs»

•iMBente in flim pbagooytiwliaB Bedentnif erhSbt

oder endlich, indem es den Nährbodea in den Geweben

darch den fieberhaften Stoffamsata für die Krankheits-

erreger angeeignet werden Waat.

HubddiD G. dann Belege für den Einflnss erhöhter

Temp«ratar auf die ExistenzriihiL'keiit gewiassr Micro-

ben gebracht, wendet er sich zur Besprechung des

PbAgodfUniiiu. Ir «rlaBBt df« HAgli^ieit dw ÜmU-
schen Vorbac^^runi-is <ip' Phagocytismus an, geht

ftber in der Au&aasung der Grenzen desselben weiter.

,Bb Ist gtwita iiiflbt Botbirendtg, ja sofar
unwahrscheinlich, dass der gan^B Knmpf
awiscben d«B (eiadliobea EindrlngliDgeo
und den KSrperiallen bloiB tob den wBiitBii

Blutkörperchen aasgektmpft wird: waram
sollen nirht nTid«r? Qowebselemente,
Schleiwü&atzeHoD, Langenzellen, Binde-
gew«bBi«n«B «. s. V. »D d«ms*lb«n tb«tl'

nehmen^ Waram soll es specifische Press-

Balleo geben, gleich »iaer militärischen

OrgBBitaUoB im KSrperataat? Ünd M ist aaeb

wohl kaum berechtigt, die Fresszellenlboorio auf alle

Infectionen auszudehnen. Ebenso wie es nicht noth-

wendig ist, dass alle Hicroben von den Zellen gefreBsen

worden, ist es auch natürlich, daas bestimmte HicrobBB

die Zellen durch ihr Eindringen in dieselben tödten.

Weiterhin entwickelt C. dann die Yortheile, die

für dBB PatiBBlMl BBtatolMB bSBBBB, WNIB dl* dBIVb

den fieberhaft veränderten Stoffwechsel nrseng-ten Lea-

oomai'ne und Ptomaine den Microbeo ihre Weiter-

•ziatoBt eraobwevHi od«r nnmöglich naobaB aowto

auch die Bedeutung der Entzündung des einzelnen

Orgaues als Iccale Reaction gegen locale Infeotion

oder gegen die Localisation einer Allgemeininfection.

Ba kaBB mltbla daa Fieber, wie auch die EntzändoBg

nützlirb sein, wenn der StofTvorbrauch nicht in zu

bedenklicher Weise gesteigert wird, und die tägliche

praatiaeba Crfabraog labrt, dMa {« dar Tbai daa

Fieb-ir nicht die ITaupIgefahr der Krankheit bedingt,

iat die Art der InfecUon so, dass der Org^ismus der-

•alb«n fn kaner Zeit Herr irerden kann, ao tat daa

Pfober oft das einzige Torübergeheode Zeichen für das

Dasein einer Infection, die unter weniger günstigen

BedinguDgeo eine schwere Allgemeinkrankheit be-

dlBgen könnt«.

Es liegt anf der fland, dass man das Fieber nur

dann erfolgreicb bekämpfen kann« wenn man Mittel

•nwMidat, di« Bl«ht die Pdga aoBdaro die Onaeba

daa Fiebers, den Fiebererreger selbst tiefTen. G. biU

fifcwiXrtih« im iwwBtn IMWa. tSBOi. Bd. L

Chinin und Quecksilber für befähigt dazu und aiaht

1b dam 8iiob«B saab aolabaa «Spediaia* »{b* Anf«

gäbe der Wissenschaft.

Kairio, Thaliin, Antlpjiio, PbenaoetiQ üben keine

apaotfiaalM mrkong auf dfa tn baklmpfSrad« Fiabtr-

ursaohe ans, sie drücken das Fieber herab, indem ata,

neben gesteigerter Wärmeabgabe zunächst die Wärme-

erzeugung herabsetzen. Und hiermit können sie nur

acbEdllab bbIb, Indem ai«, ohne die Ursaebe an be-

kämpfen nnr den Piebfn-nrlaTif nntprbri>'5hen, die

Reaction des widerstandsfähigen Körpers gegen den

Fiebarenrafar, aa lange Ibre WMnng dauert, ?er>

niohten oder wenigsten yerringern und hiermit die

Verthridtgungsmittel des angegriflenen Orgaaiamen

Teruiindem»

Es ist sicher, dass eine zu starke WänneanhittfaBg

für iferz und Tfervensystem bedenklich werden Icann.

Dieser Gefahr lässt sich begegnen dnrcb Wärme-

aoMabmig. G. antwlatolt die •rlhellt «id Ifaab-

theile, die eine solche, in Pnrm kaltsr Bader oder

innerer Einfuhr kalten Wassers oder aber auoh in

OeataH dar dfapberatbeban Methede mH aleb bvfaigeB

kann. Er sieht den wesentlichen üntersohied zwischen

den hjrdriatisohenWärnieentsiehungen nnd der Wärme-

berabsetsung durch chemische Antipyretioa darin,

dftss erstere die Wärmeprodnction steigern, die letztere

sie herabsetzen. C. selbst ist, was die Allgemein-
bebandlang des Fiebers anbelangt, entschieden

für diebydriatlaabaalielhedaii, wibraad alleeheBiiaaban

Aritipyreticn nl- nltrrf'TnpiTie Fiebermittel ver'^S'-htig

ersobeinen müssen. Di« Tendenz, allgemeine Fieber-

mitlei an «rfiadea, dea Fieberpreaeaa ala aelebe«, ebne

seine Ursache, zu bekämpfen, betrachtet C. als einen

beklagenswerthen RQckscbritt in der rationellen The-

rapie, eine Aaaobauung, dar Referent aua voller

UeheneBgoag beitritt

Versuche, die Fodanowskj und Popoff (4) an

Tbieran «nagefSlRt babao, danen ate du Oebira

knapp hinter ipTL Corpu-? "Iriatum oder derc Tbalamas

opticus durchschnitten, wobei der Organismus von

dea Wlrmeeentren lacdirt, die Yerbiadong atit dea

vasomotorischen und respiratorischen Centren dagegen

erhalten blieb, haben dieselben zu folgenden An-

schauungen über die Wirkung der Antipyretioa

geführt:

Die temperaturheiabsetzende Wirkung der Chiuin-

SBlte, des Kesorcin nnd des ThaUin wird durch den

apeelflaoben llnUnaB denelben aaf die Im vorderen

Theile des Gehirns gelagencn. wärmeregulirenden

Centren bedingt, da bei Trennung des Organismus

fOB dieaen Gentren aelbat aebr graaia Deaan der er-

wähnten Antipyretica ganz ohne Einfioaa anC dl»

centrale Temperator bleiben.

Das Wesen dieser Wirkung mnss in einer Hemmung
der genannten Centren bestehen, wobei als erater

Efect wahrscheinlich eine Erregung derselben an-

zusehen ist. Zu Gunsten der letzteren Ansiebt

spreobm aadi die aeoeaiaB BaobaAbtaagen vea

Aebareff ttber Cblnia. morlai und Antipyria, welebe
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fsigten, dass di« WSraiebUdong sofort «Mb ivt Eln-

ffihrung diaaer Mitt«! «rhShi wird.

Wirkungslofi^kpit ^er Mehrzahl der Anti-

pyreuca auf di» HaalUmpeiatur der operirten Thiere

bei OBteiiaiMlw IrngbuMt 4«r fCNnolwiMbwi
Cpntran und die Frwf-terungsfShigkeit der peripheren

Gefisse besUtigen die Hjpoibeae von dem Vorhanden-

wIb tlMS bMwdmii TaMmatoriaobM CMtnms in

vorderen Theile des Qebircs, welches wahrscbeinlicb

zur Erhöhung der Wärmeabgabe bei aiuaergewöbolicb

gesteigerter WSrmebildnng dient.

QotUieb (5) reiste bei Kaninobeo den mittleren

Tb«i1 4m Gocpiit •tHfetoD dnreb Stiob, wodorob «io»,

in ihrem Verlaufe sehr regelmässige Tetnperatur-

steigerang herrorgerafen wurde. An den ao be-

btedalien Tbferen warde dann die WtrksamJteik Ter*

lohiiiener Arzneimittel, die die Eigeatobaft be-

sttien, die Körpertemperatür heratzumirKlerr', «nter-

sooht. Weiterbin atudirte 0, das Verhalten derselben

Mittel bei uBTerieteten Tbieren, die eadeeerad einer

ABSSentcTTippr^tnr von über 30' au^j^fs^trt wjrr^en.

Das Ergebniss dieser Versuche war Folgendes:

Antipjrin seist die nerröse Temperatursteigerung

prompt herab und eneogt in ibrer Gvrve ^oen scharfen

BiMOboitt. Ob6 Aoüpjrin bringt die Teaperatar meist

bli laz Nora, aeeb etwa i Stuaden steigt dieselbe

wieder an, W neob 6—8 Stunden ihre frflJtere Höhe
wieder ni «rreiebea, wenn das Antipjrin w&brend des

lUximnms der Temperatursteigerung gegeben war.

Morphin erniedrigt zu 0,01—0,0^ die Temperatur
Jedesmal um 1,0— l.ö° i., Ah':r Iv.cr steigt nach
2—S Stunden die Temperatur wieder an, ger^e wie

beim Antipyrin. In Uebereinstimmung mit diesem

TerbiltKD dee Morpbla ist es web niebt mögUeb, wih-

rond d«r Horpbinwlrkinig dateb Qebimstieb Tempe-
retorsteigeruni^ benroraurufen.

Code in hatte in entsprechend grösseren Dosen
dieselbe Wirltung wie Morphin.

ürethan setste zu 1,0 die Tempuratuf nur ura

wenige //chntcl herab.

Natriumsalicf lat erwies sich zu 0,5 «ott weni-

ger wirksam wie Antipjrrin.

0b i a in beeinfluaete die Teaperatarataigarpog nooh
weaiger. 0,05—0,1 beeiaAttaatea die Oarve wuread
«les Ansieigens Itaura, hatte die Temperatur bereits die

Tendenz zu fallen, so war die Wirkung weit aus>;o-

eprr":;li''rii: r.

Bei den Versuchen, in welchen diu gesunden Thicre

einer hohen Aussentemperatur ausgesetzt waren, zeigte

«s sich, 'dass mit 0,01—0,0i Morphin oder mit 0,5

Antipyrin vergiftete Tbiere ihre Eigenwärme bei

31—38* Aussentemperator ia gleicher Weise erhalten

wie normale. Grössere Morphindosen dagegen Hessen

die Körperwärme der Thiere unter denselben Vcrhilt-

niss<-n wesentlich ansteigen. Dass es sieh hierbei nicht

um die Wirkung der Narcose im AlUcmrinen handelte,

seigte ein ControWersucb mit Uretban, bei dem auch
ia Magtepiroohener Narnose die Regulation der Körper-

winae oanetSrt blieb. Antipfria verbielt sieb ia

grSiserea Doeen wie das Morpbia. Obiala bebt dee
Rinflnss nicht auf, den eine erhöhte .\ussentempisratnr

auf die Kinschränltung der Wärmebildung ausübt. Sa-
li cylsüure dagegen scheint die Regulation etwas tu
beeintrÄcbttgeo, wenn auch viel weniger wie da'. Anti-

pyrin. Nach Allem erscheint es nicht unwahrschein-

liob, dass das Chinin da, wo es die Temperatur herab-

eetlt, diea aieht in Folge einer Wirkung auf nervöse

Ofgaae tbati eeodeni diMS eieb am ciao direetei dea

Steffaeehsel eiaeditiiibeBde Wirbaag anf die Qewebe-
elemente handelt

Riesa (6) berichtet über die Uesultate, die er

bei 809 snm Tbeil eonplieirtea Flllea von Typbas-

abdominalis mit der Anwendung protrahirter lau-

warmer Bäder (31** C.) erzielt hat. Die Dauer dea

einzelnen Badee warde in der Rrgel solange beoifana,

bis die Temperalar des Patienten in recto auf 37 5 ^

zurSckgegangen war. bei besonders hartnäckigen

Fällen wurde hier und da auf V4 Stunde lang das

Bad aif 18* abgebflblt, aneb iaaerUeb ein 4Bti-

pyreticum gegeben. Die Mortalität betrug 8,5 pOtt

sie betraf grösatentheila mit Pneumonie» DipblbNle

«. a. w. eeiaplioiite Fille. Die daTeheobsiltliehe

Pieberdaaer bei dea 740 Diebt gestorbenen l'atienten

war 17,9 Tage, bei 301 Fällen 15 Tag*. Die Be-

gleiterscheinungen des Typhus von Seiten des Gehirns

oad dee Darmes wurden in sehr günstiger Weise be-

elnflusst. Recidive traten in 2,G pCt. der Fälle auf.

Die Versuche, die Unverrioht (8} mit dem von

Kobert aagegebenea Ortbia (Ortbe-bydraala-pafa-

oiybenzoesäore) am k'ranlenbptte ang^st. llt ?ind

reaultatlos verlaufen. Wegeo seiner unangenehmen

Nebenwirkungen ond wegen eeleer eebleebtoo Halt*

barkeit steht das Mittel hinter den gebiiseUieheo

Fieber-, Schmerz- ond Haulmitteln zurück.

Biaen bemerkenawerthen Fall, ia welchem einer

KeebsalstraBefaaioa eise deatllebe Abaabaie

fieberhaft gesteuerter Teaperatar felgte, beriehtet

Kirslein (7>
baadelte eieb am eiaea eebwevea Typbos abden.

bei einem 3?jlhrigen, zart gebauton Patienten. Aa
Stelle dt-r nach Ablauf der gewohnten Zeit su erwar-

tenden Kntfieberung trat eine hohe Continua ein, oom-
plioirt mit mehrfach wiederholter Darmblutung. Da
der Rzilus bevor zu stehen schien, so mii hti t(. noeb

eiae Transfa-^ion von 600 com blutwarmür 0,6 proc.

Kedisalzlösung. Der Puls sank fea 100 auf 133 und
weiter bemb. am folgendea Morgea woide der Ratieat

flebwfrei (37,5*) gefunden. Age vorber batte die

Temperatur beständig 40* hctraf^er., w^r auch nach der

.Mwnds 8'/, Uhr vollzogenen Tiaüi.'iiaion so geblieben

l i^ 10 Uhr, von wo ab sie in w«nig Stunden abgefallen

war. Ata am folgenden Tage gegen Abend die Tempe-
ratur wiederum anstieg — bis 41,0* — wurde die

Tcaaefoaioa wiederbolt aad wiederum .erfolgte gegea
10 übr Abeadi der Abfall bis aaf 88,&*. Der Fatieai
ist ohne Störung genesen.

Hinsichtlich der Erklärang dieses Falles denkt IL

elBBial BB die HSgliebkelt, desa die atirkere Ver^

dunnnng der Typbotoiine durch die Kochsalzlösung

von Bedeutung gewesen sein kann. Ks erscheint ihm

nicht ausgeschlossen, dass die sogenannte physiole-

gisobe Kochsalzlösung für das Blut in pathologischen

Zuständen möglicher Weise keine ganz indifTorento

VerdännangsflSssigkeit ist, dass sie irgend welche

obenisebe Veiladeivngeii im Blat bewirkt, deren

Folge die TenperatBieebwaakaBt let.

IffBiari nd MertclfM, fnmdtmhm,

1) Oaataai, Wärmeentziebnng mittelst reichlichea

TrfBkeoa uad ntttelat luiter Satereelyae. Bert. Weebea-
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Smols, AtMnnni» Tkuapib,

ohrift. No. 31. — 2) Mtr^eb»!, Bnploi da tabel«
FuatM poar lea Utremeots ^TMoants et midieamen-
to«. Presse beige. No. 81. (Die Faaobi'flohe Sonde
braacht nur bis zum Sphinoter internus eingeführt zu

werden, ihre Application wird voo dm Patienten gut

vertragen.) — 3) Marshall, X, Ein Beitrag sur Kennt-

DiHs der Transfusion ton Miacboogen deflbrinirten

Blutes mit KochsakllSsQngeD. Zeitaohr. f. pbyt. Obern.

Bd. 16. S. 62. — 4) S»bli. Uabw AatwiMbmf des
mmaeblieban OrftMitenat aad ftb^r dwk Wfrtt md
die Methoden der Wanersofubrio ImllheitBII. Sobwiril.

Corresp.- Bl. No. 17.

Il»rtb»ll (S) ftuMl, itm «Im TrAntfiisioD tra

Kaninobenblut, rerdünntdurcbSVoIaminaO.Gproo.

KodiMbtöning bei Kaoinoben, di« eioeo grändlioboo

Adwla» — bfi UB AvflNileii fon Kiinpfini —
darobgomacht bitten, die Regeneration der Blatbe-

standtheile zwar genau in derselben Welse, aber we-

sentlich viel schneller sich rollziehen lieas, wie wenn

«ina Transfasion nicht rorgenommen worden war.

Unsere beatige Auffassang, dass eine ganse Reihe

foo KraakheitasymptOBiftQ badiogt ist darob Selbst»

toloiiMtfoii dM «rbnobtsn OtgMdsBiit, lagt dan Oa>

danlfon luihf, Uis oln nirbt nnwesentlicbe.s therapeu-

tisches Moment in solchen Fäiien darob eioa ragal-

alMlga aad aasgiebige Diaraia gegabao wM,
Sahli (4) «aist In MkMm Anteil» •lehai Mf

diesen PunVt hin and gebt, nach Bpsprnrtang der

TartobiadeoeD, sonst gabriooblioben Uelhodeo zur

Harvwmfong Tamabftar DiniMa flbar rar Babaad-

long der Frage nach dem therapeutischen Warthe

vermährter Wasserzufuhr beziehentlich der da*

ddreb bedingten nAoswasohang* des meosobUoban

OigaatMMU.

Mit üulfe eines einfachen Apparates lässt Sah Ii

das Wasser subcutan eintreten. Ein Krlenmeyer'scher

Kolben von 1 l Inhalt wird mit dreifach darohbohrten

Korken ?er8oblo»aen. Darob die eine bobrong gebt

ein TbeRBometer, durch die tweite eine zweimal recht-

winklig gebogene Glaaröbre, deren einer Schenkel bis

beinahe auf den Boden der Flasche reicht, während

dar «tdam dao lofosionsaabluiidi «it dar atriokiMidel-

diebae Hoblnadal tilgt. Dtirab dfo dritte Bobning
miindet ein stumpfwinklifi ^jeVu^eres Rohr auf den

bödüti der Flasche, bestimmt, wahrend des Ausfliessens

der FiiLssigkeit den LufUutritt zu regulirun. Als In-

jeetionsflB sigkeit dient« physiologische KoebsalilösaDg,

dar gaase Apparat lässt sieh durch Kochen leicht ste*

riHsirni. Dia Tampeiatur dar li^aetioiiaflawigkeit wäh-

nod der tnjeetioii eoll 40—4»* 0. betcagan. Nach
grQndlieher Desinfeetton der Bant — meist worde die

Bauohbant gewählt — wird die Nadel eingeführt und
die Injection anter massigem Druck vollzogen. 1 1

Flüssigkeit lä-tst sieb in 5—15 Minuten einbringen.

Besondere Submeraempfindlicbkeit des Patienten kllBB

die Anweudang eines Narcotioums indiciren.

Bei Fällen ?on Urämie, bei acuter und ebroni*

scher Nephritis, bei denen in 24 Standen 1 oder

3 lual jr ] 1 physiologischer Kochsalzlösung injtcirt

worden war, gingen die urämisohea Symptome meist

daatlieh mid >M0b mrOel. Salbst bat hoobgradlf

eutwickeiter Schrumpfniere war mitunter noch eine

Wirkung zu sehen. Häufig zeigte sich gleichzeitige

AnwcDdnnf von Digitalis rortiiailball, loiaal vanD
nach der ersten Injection die diätetische WIrkug naeli

niobt eintritt. Anob b«i tjrpbäiao BrknMbaogaa ww

dar Bfwt sdioa «faar alomaligec Injection dentlioh,

die Delirien schwanden, die Zange wurde feuchter,

der Pul? bob 5iob. Allerdings fäüt i^eride bei Typbas

die diuretiscbe Wirkung der Kocti&&izi^jeotioa oft ge-

ring ans. S. nimmt indessen na — tad «oU mit

Rr*cht — dass es -ifh in solcbpn Zaständen um eine

primäre Wasseiierarmung des Körpers bandle, bedingt

darob ungenägando Wamiufabr Im Tadaitnin «a
den durch PerspiraUaa aad Dantatiaaniagan g«<

«atzten Verlosten.

Im Weiteren macht S. aafmerksam auf den etwai-

gen Nutzen, den diese Art der Therapie bei schweren

Inf^ctionskrankbeiten des Parm«? in jugendlichem wie

auch in späterem Alter haben kann. Aooh ist daran

M doabon, daaa dlaaa Hatheda bal aoatUgan lotozi«

catior.en irhr i^nts Dienste leisten kann P'; la'^spn

sich, wie S. beobachtete, 4—5 1 Kochsalzlösung im

Tage balai MaBwben it^iciren, nnd daai ein« an ana-

gedehnte üeberschwemmung des Körpers mit Wasser

sowie die daran sich anschliessende Diärese bei Ver*

giftungen Erfolge bringen müssen, ist gewiss niebt

anzuzweifeln. Kbeoso wertbvoU erscheint die Sahli-

scbe Methode aocb ffir solche Fälle, wo bei Perforation

von Magen oder Darm, bei Ileus n. s. w. die Zofabr

foa ingaad walobaa Wltala per aa aicli mbtotat. S.

selbst hui in einem Falle finnr ft-ntnn, anter den

sohwerslen Ersoheinongan auftretenden Perforation

«law Magengeaoliwin bal Aavaadang anboataaat

Wasserzofahr, anter Absoblnss Jeglicher Medication

per OS, selbst mit Vermeidung der beliebten Eispillen,

sehr bald eine Abkapselung der Perforationsstelle ein-

treten sehen.

Es braucht selbstverständlich nicht in allen Fällen

aosdchliesslicb die bypodermalisobe Methode befolgt

an Warden. Ist dar Patient dabin an brlagan, vial

Wasser pnr os auftanebnpn, ebne ^ass »r 8? wier!r-sr

anabrioht, so ist auch davoa aohon etwas zu erwarten.

Mit Raebt maebt S. anf den Warth daa ThaotrtDbaas

in vielen Krankheiten aufmerksam, das allerdings bei

unseren jängeren Aersten nicht mehr als roll and

einer wissensobaftUoben Therapie entspreobend ange-

sehen wird. Aooh hierbei kooÄt dia «Anawaachaag*

des Körpers in Betracht.

Cootraiodioationea der hier gesobiiderten Methode

bOdat salbatfeiatiadUab aaigadabatar Hydrapi. D»>

gegen hat S. beobachtet, dass mä5sip:pr Hy irop?, wie

er bei Sobrampfniere sowie bei manohen Forotea von

Sobarlaebaapbrilis anfttitt, die fnfnalon niobt eontra-

indicirt. Allerdings dürfon die Oedeme nicht so hoch-

gradig sein, dass sie die Resorption der injioirten

Flüssigkeit bindern. Eine dar «asantliobatan Qegaaan-

zeigaa dar lafaaiaa bUdat pfogaoatlairtaa Lnagan»

ödem.

Aehnlich wie Sahli, aber von einem anderen

Omadgadaaboa anagabaad, tritt aaeh Caataat (1)

für den Gebrauch j^ro?'^f?r Mpn:;;?!; von Wasser

bei Inleotionskrankbeiteoi besonders bei abdo-

mlaalan nad azaatbanatiseban Typbat ala. 0. Hast

bte giaaaa Maagen eiskalten Wassers in kleinen Per-

tiaaaa triabaa, docb bat ar baaaara Baaaltals mit dar
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SatofOOljM enleU, die allerdings mit der Aafnahme

von Was«er per os sich gut verbinden lässt. C. sucht

den Hauptgrund der Wirkung in der durch das kalte

WaMW geNUUn WimeMiitxiehnBg. J«dooh kommt
gleichzeitig^ in Betracht die hochgradige Steigerung

der Diurese (io eioem Falle U—13 1 im Tage, spec,

Q«v. 1004—1006) and Mob C. BitU in d«m An»-

wasohen der Organe and dem Befreien derselben von

den perniciösen Ptomainen einen Vorthei! seiner Me-

tbode. Dabei ist eino Arzoeiintoxication, wie sie

durah die in neuerer Zeit so sehr beliebt gewordenen

antipyretischen Fabrikproducte borbeigeführt werden

kann, aasgeschlosseo. Deainöcireode, adstriugirende

oder andore Heilmttt«! kAnnon dem tnr BoteioolyM

zu lenutzendon Wasser gegebenen Falles zugesetzt

werden, C. bat bei lleot^ypheo mit Erfolg Qerbsäure,

CkibeMtn, Mwli iooh GklBio In dietw Forn ugo-
VMdt

«

likahllmtkniil«. Irnffag/mmHOL

1) Bloch, Ueber mechanische Hilfsmittel der menach-

lioben AtbmuDg. Wien. Woobenacbr. No. 43— 4d. —
IQ GaTallero, Ootb ipflmm ehe le manom pneu-

matiebo oon ain fOBfnesa eserailuo nel oinolo pol-

nonue ed aortleo. n Morgagni. Nov. 1889. — 8)
Dean, Treatmtnt of diseases of the respiratory organes
witb dry inhalation. Philad. Report. Üclober 11. —
4) Nendörfer, Ueber Spirotberapie. Wien. Wocbenscbr.
No. 15—17. — 5) Soheff, Ueber den norwegiachen

InkalAtenr. Bbond. Md. fiO.

Eine gescbicbtliche Darstelinng der BntwicVtlnng

des Gebraaohes der Respirator en, ihrer Anwen-

daog lowfe eine kilttaehe Uebvraioht ikrer Braaohbnr-

keit bringt in einer längeren Abhandlung Bloch (1).

Maob selben Erfehningen sind mit geringen Ans-
nabmen etle, ledlgtiob auf Ifondatbrnung beruhenden
Respiratoren zu verwerfcii, zweckmä^^siger erscheinen

diü zuerst von Guye construirtcn Contrarespiratorco

sowie die in letster Zeit mehrfach in Gebrauch gekom-
menen Respiratoren von Wo) ff. Letztere hat B. auf

ihre Brauchbarkeit geprüft. Die Bedeutung der Feld-
bauscb 'sehen Apparate liegt weeentlich auf rein the-

rapeutischem Gebiete im engeren Sinne. Einen in jeder

Hinsiebt befriedigendai und ToUeadeten Besp'intor
haben wir sor Zett noeb nlebt Alle, die ddi ftr

dieses Capitel der Therapie interessiren, werden dem
Autor IQr die anschauliche Zosammenstellung des bei

der Rcspiratoringe In Betnoht komni«nd«B Ibteriili

Dank wiaaep«

Unter gleiobteitlger Demonstration de* dasa noth*

wendigen Apparates hat ^' eudörfer (4) am 14. M&ra

vor der k. V. Gesellschaft der Aorzte in Wien die Fr-

fahrungen bekannt gegeben, die er bei Anweuduug

des mm ihm ab »Spirotharapio* bMetehneten

Verfahrens gesammelt hat. Das Princip der Spiro-

tberapie ist das auob fräber scboo angewandte, fein-

veriheOte Hedloament« von deDLnogen am rarRasorp«

tion zu bringen. Die wesentlichen Vortheile der N'eu-

dörfer'sohen Methode, die der Hachprüfaog entschieden

vertb erscheint, lassen sich dabin xasammenfiMsen,

dass es möglich ist, schon mit ganz minimalen .Vengen

irgend eines .Vnfisthelicums oder Narcoticums dessen

typische Wirkung hervorzurufen, dass zweitens die

Dosis eines Medioamentes etwa 100 mal kleiner atin

Linn, wie wenn sie auf die frewobnliehe Weise per os

gegeben wird und 5—8 mal kleiner wie bei subcutaner

InijeoUoo, drittens, daas steh die Moiige des inbalirten

ArineistoPTes gewichtlich feststellen ISsst und endlich,

dass die Zeildauer bis zum Eintritt der Arzneiwirkuog

die denkbar geringste ist, kurzer wie bei der snbeii-

tanen lojeotion. Geschmack und Geruchsinn erscheinen

bei Anwendung der Neudörfer'scben Metbode auffallen-

der Weise aosgeschallet, so dass der Zusatz von Corri-

gentien n. dgl. fiberflässig wird. Zudem kommt jeg*

liehe Beeinflussung des Medioamentes durch die Seerete

der sonst au seiner Resorption benutzten Wege in

Wegfall. Die Metbode tob N. kann in jeder LobonS'

läge, in der überhaupt noch re.spirirt wird, aOfMiaildt

werden, ebenso auch bei kleinen Kindern.

WUmod Dean (3) far dl» Vorsfige des Stdrmer-

schen Inhalationsapparates eintritt, der es er-

möglichen soll, zur Inhalation bestimmte Medicamente

auch in trockenem, feiustpulverisiitem Zustande ein-

»thaMB ta lassen, spricht siohSobeff (ö) entMAtfadaa

gegen die Anwendung des genannten Apparates ans.

Sch. liess die Inhalation beim Hunde in die rorber tief

nntea geMfoeto Tiaehea onnittelbar vor aioh gehen.

Erfand, dass seilst unter solch' günstigen, beim

Menseben Tonvombereiaausgescblosseuen Bedingungen,

on dem vera4Eabt«a Medieamento niehts in dio Lnft-

wege gelangte, und hält es nicht für angebraobt,- mit

dem Stcrrtier';; hen Apparate «m Haoscbea weiter la

experioientireu.

«dtoillMh» ilyiiBMUk, liMtge.

1) Bei in, Constipa'i 1. iir^ some of its seqnels

treated bv raedieo-gymnÄsticö «iä^i massage. New-York
Record. Oet. 25 — T, Dollinger, Die Massage.

Stuttgart. — 3} Rendal Franks, Has»!ijje. Dublin
Jonm. Juni 2. p. 481 u. 552. — 4) Hasebrock,
Die Erschütterungen in der Zander'sohen Heilgjmnastik
in physioleg. and therapeut Beziehung. Hamboig. —
6) Marren, Die Massotheisfle oder die Massage als

Behandlungsmethode, Qbeis. von Roth aaa dem Pol*

fjeiiden :
— G) Derse 1 be , Massutherapeotioo, or massage

aa a mode üf treatment London. — T) Weman,
l'cber .schwedische Heilgymnastik und Massage und
ihre Anwendung. Erfurt. — 8) Werner, C., Die
Massage. Ihre Technik, Anweedung etc. Berlin. —
9) Wolseodorii, Die Massage io ihrer Bedeutung
fBr den praet. Artt Hamborg. — 10) Yiellgren,
The technic of Ling's system of manual treatment as

applicable ti> surgery and medicine London. — 11)

/ablud owski, Zur Tt-chiiik der Ma.ssage. Verhand-
lungen der Deutschen (resellschaft für Cbir. Bd. XIX.
8. £»7.

'Zur Technik der Massage hat 7abl udo w:!- •

f 11)

eine Anzahl bemerkenswerlher Momente mitgetbeilt,

berrorgegangeo tm dem tetobbaltigen kUnlMhen Ma-

terial, dass ihm zur Verfügung gestanden bat.

Zoniebat bespdebt or die Ketbedik der Massago bei

tranmaiisehen Neorosen mit Narben an den ur»
sprünglich verletzten Stellen nnd hvNterogenen
Zunen, also die K;ill6, bei den-Mi es sieh um i'mm? krank-

haft altenrte i'syche in ihrer abnormen Keactinn auf

das körperliche Leiden handelt. Hier, wo die Berührung
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der Narbe schon heftige SchmerzeD, gefolgt von bystero*
epileptischen Anfällen hcrvomift, bat Z. folgendes V«i-
fabrcn mit Vortbeil angewandt. Die arspräagUob ver«

letitA Stell« wird sunäebet nr oioht in Betrübt gesogen,
vielnebr entfernt nsn nob bei den meebaniseben
Manipnlalionen möglichst weit von der hysterogeDcii

Zone, »0 dass man also entgegen dem gewShnlicben
Verfahren vom Centriini zur Peripherie hin sich bewegt.

Handelt es stob t. B. um eine Verletzung an der Hand,
CO beginnt die Massage an der Schalter. Mit Jeder
Silsaog nibert m«i noh der bj-sterogenen Zoae ao4 e»
kann idion »«eh S—4 Sitzungen gelingen, dl« Nub«
direot aniogreifen, «hne das» die (bfürabtot« Beaetioa
sieb einstellt.

Da, wo die Massage sehr prompt wirkt, kommt
TU'ben ihrem raeobanischen Einfluss sowie der durob sie

bedingten Acndurung in der Circutation und der Sen-
sibilität auch der paycbischo Effect mit in Betracht.

Dic BcüiufluMuug der Psyche bildet in der Behand-
lung der bier beeprocbenea Illle eise ladieatio om>

wird durch die Massage gewi&sermaassen ein

Zustand hervorgerufen, ,,durch den eine bestimmte,
vom Arzte auf das erkrankte Organ gerichtete Idee

vom Gebiru des Patienten leirbter aufgenommen und
reelisirt wird", die Massage würde demnach eine Art
TOD l«o«ler fifpooae datatellea. Z. theiU hierhin
pMmnd« Flll« mit, soa denen eisb die Zveokniaeige
eines Verfahrens wie auch die Bedeutung desselben

für das psjcbiscbe Verhalten der Patienten crgiebt.

Bei Neuritiden ml Pcrineuritiden, Läh-
mungen etDzeloer Nerven und Muskeln, sumat an
den Extremitäten, hat Z. den discontinuirlicben Druck
als wesentlich rortheilhafter gegenüber dem eontinair'
lieben kennen gelernt. Der disoostilllllirttflke Ontok
wird mit oeatrip«t«l b&pfenden Bewegungen der mu-*
•ireoden Hand aotfe&bt. Mitgetbeilt wird ein Fall

Ton spenit.aner Neuritis der Aiillarlsgebiete, zumal
links bei einem 60jähri|cen Mann, sowie e'n zweiter,

bei dem es sich um schwere trophische Neuritis der

Nervi peronei bei einer Tänzerin handelte, die sich

weitgebende Verbrennungen an den Oberschenkeln bis

tam Kiens binsaf sngeiogen hatte. Naoh 4 Wo«ben
HMeege vereohwnnd di« Uhmang dee reehten Peronens,
n«eb 3 Monaten (8 Monate nach der Erkrankung) traten

auch Erscheinungen wiedergewonnener Kanctionsfähig-
keit des linken Peroneus ein.

Bei den Formen eudlißb von Stuhl verhaltung,
die mit allgemeinen nervösen Erscbcinutigen verbunden
sind uad wo die gewöhnlichen diätetischen und medt*
«fatelten HMeenabmen, wie auch die einfache Beneb-
mMMfi wirknngtlos bleiben, lieet & die Patiwtes
di« Snt«-BlIenbogenlage einsebmeo irad miaeirt denn
bei leicht gebeugten Händen, wenn die Bauobdecken
nachgiebig sind, oder in mehr pcrpcndiculäret Rich-
tung, wenn r'ine starke Sfiannunr; vorbanden ist. Nach-
dem in dieser Lage «Iwa ü Minuten operirt ist» lässt

man den Patienten die Rückenlage einnebmen oad
iahrt aoduin noeb die gewöhnliche JjAuehmiisage «oi.

Du« eine bewegliehe, event. dislodrte Niere von den
direeten Knetungen verschont bleiben mass, erwähnt
Z. noch besonders Zum Schluss bringt er noch An-
gaben über die Dauer der Massage, sowie der Tages-
zeit, an der dieselbe am bebten vonunebmeo ist, und
betont die Wichtigkeit des Umstandes, dass der
Massirende ebensogut mit jeder Hand für sich wie mit
beiden gleichseitig, sowie ebensogut sitzend und knieend
wie stehend sn opeiiren im Stande sein muss. Die
Daner einer Cor in allen den hier aufgefSbrten Fällen
ist auf 6—8 Wochen zu bereehnen

Bolin (I) giebt eine, durch Illustrationen erläu-

terte R*Nhe v.^n Methoden und UaiidgrifTen an, mit
deren Bütie auf gymnastischem Wege, bez. durch
Massage ObttipatioB and ihre Folgen sn bebtui-

deUk sind.

[Kaafmann, M., Gegenwärtige Ansieht über die

phjraiolegisohe Wirkung des Masairens. Prsoglad Le-
baiski. No. IS^ 1«, 17.

Eine Reihe von Vorsuchen, die Verfasser Iheils an
Menschen, theils an Uundcn ausgeführt hat, führten

ihn zu folgenden Resultaten: Die durch grössere .Ar-

beitsleistung ermüdeten Muskeln erholen sich wahrend
der Massage viel rascher als naoh gewöbnlioher Ruho.
Intsdem wird di« Bnegbarkait der Maak«ln wie auoh
der sie fnnervirende» Neiven dnrdi die Vasaage Ter*

ringort. D:ir,^u^ 7 ht Ver' den Schluss, dass die

Massage auf Ji^ M j&l»eiprotoplasma selbst iu der Weiic
eit.wirkt, dass sie in ihm normale Zustände wieder
herstellt, deren Beeinträchtigung als erhöhte Erregbar-

keit /um Vorschein gekommen war. Nicht minder
wichtig tobeiat der Sinfioas der Massage auf das Ner-

Tenagratsm lo «ein.

leik (Krakau).]

1; Bern heim, Hypnotisme, Suggestion, ps^oho-

tberapio. Paris. — 8) Bouzean, L'hypnotisme, ses

rapports aveo le droit et la th6rapeutique, la Suggestion

mentale. Paria. S) Oiseoasioo on Hypnotism in

therapeutios. Brit Jonm. August 98. — 4) Ilypno-

tism as a therapeatic agen'. r-mcet. Hai 31. —
5) Loys, Hypnotisme eiperimenUl. i ^ris. — 6) Der-
selbe, Des miroirs rotatif et de leur action thera-

peutique. Gai. des höp. No. 42 u. 44. — 7) Rosen-
ba ob, Ueber psychische Therapie innerer Krankheiten.

Berliner Klinik v, flahn and POrbringer. S5. Heft
— 8) Tuekey. Ps]rebo>ib«rmMutios; «r treatasent bf
bypnotisffi and Suggestion. London, — 9) Wetter-
strand. Der Hypnotismus und seine Anwendung in

der practifchen Medicio. Wien. — 10) Wood, Hypno-
tism in therapeutios witboat Suggestion. Lancet.

11. Januar.

Bei Gelegenheit zweier Versammlungen haben eine

Anzahl englischer AersM ihre Ansohauungen über den

Hypnottsnns and seine th«rapeatiaebe Btaaebbor«

keil unter einander ausgetauscht (3.4). Ws-r wio über-

all stehen sich die Ansichten &am Tbeil direot ent-

gegen , eiiiMlii« Baoboobtor B«bmeD «in« mehr er-

mittelnde Stellung xvliobw beiden Parteien ein. Zu

einem auch nur »»inigermsssen prScisen Abschlüsse der

Frage ist es aus naheliegendoo Gründen in beiden

Verhandinngen nicht gekommen. Lay« (6) beriehlet

über den bypnotisirenden Einfluss rotirender Spiegel

mit deren Hülfe er Fälle von lange bestehender Fara-

lysis agitans geheilt haben will. Wood (10)« der

selbst bei schwerer Hysterie von der Anwendung der

Ujrpnose Besserung gesehen haben will, hat eioen der

von Lays behandelten Patienten gesehen, Üt abw
der Ansicht, daas auch bei diesem e» sich nur OU eift«

beatimmt« Form von Ujeterle gehandelt habe.

BujM «od Venriidtes.

1) Aaeroli, d'Amore u. Eoaaii Prime neeieb«
sperimentali sulle iniezoni df snoBO tostioolare. Pro-

gresso med. S.-A. — 2) Brown-Seqaard, Nouvcaui
faits relativs k l'inflnenee sur les centres nerveux de
rhommc d'un liquide extrait de testicule d'animauz.

Arcb. d. physiol. No. 3. — 3) Nencki u. Sahli,
Die Enzyme in der Thmpl«. Sobweiier Comsp»-Bi.
XX. Jahrg. S.-A.
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Atugebend Ton dem G^dtnkeD , dus es möglich

bi, ein erkranktes Organ daroh locftle Zofabr dM fäz

dn eintelnen Fall wirkaamen Ensyins fm Kämpft

gegen die Spaltpilze sa onterstütsen , haben I^encki

und Sahli (3) an Thieren und Menschen Versache in

dieser Riohtang TOXgeaommeD, über deren Kesult&te

wsitem YwBIlMillicliaBgn In AMaMht gMltltt imdw.
Brown S<^qnard(3) schildert in einem Ungeren

Berichte die Krfölge, die tod mehreren Aerzten als

ihmb dt« Aowmdvng der Injeotlwi tw Liquor spar-

maticas ereielt, angesehen werden. In neuerer Zeit

giebt B.-S. der Iiyeotion in das Reotam Tor der anb-

ontanen Iigeclion daa Vonog. Er hält sein Präparat

nicht fär ein einfaches Excitanz der Nerven ,
sondern

fdr ein ,dynamog<Blant* för Rückenmark and Hirn.

Ajeroli, d'AnoT* attd Reist (I) whw fB dem
Brown-S^qaard'sohen Mittel, deren Darstellong sie nach

einer Verbesserung für fibig halten, ein Präparat,

das einen weitgehenden Einflnss auf das Nerrensystem

•nmttlwi im Stand« ist, bsMidan abar das Rfiokeo-

mark btfinflusst. Ebenso alterirt es das Verhaltan

dw Qaflbssjatems, der Reflexerregbarkeit, der Innar-

vstlOD dar MbsMb aad tat, via lieli bbi im VefhallBa

des Harnes schliessen liMk, foa BtaflBM «if lan gs-

aanrntan Stoffwechsal.

Geschichte der Medicin uud der

Krankheiten
bearbeitet Ton

Ffot Dr. PUSCHMAMN in Wiw.

L h^thfMdkB. Hedleialieke WirtctINb«.
liUiagrtpUe.

1) Tbierry, B , D'one langoe m6dieale internatta»

nala. Bali, de la soe. m6d. de TTonne. 1889. Aaian«.
T. 80. p. 50—5S. — 8) Billings, J. S , The national

medioal diotionary, inelnding English, Frenck, German.
Italian and Latin tcchnical terms used in medicine and
the coliateral sciences. Philadelphia 2 Bde. 8. 777 pp.
779 pp. — 3) Maxwell, Th., Terminologia medica
polyglotta; a concise international dictionary of medi-

oal terms. London. 8. 473 pp. — 4) Grube, C, Bng-

lisob-deatsobe« medkinisches Wörterbuob. B«nn. 181 Sa.— 8} Travai, B. aad H. Lang, A Gennan^BagKsb
difltioaary of medioal terms. London u. Philadelphia.

410 pp. — 6) Gould, G. M., A new medioal dictionary,

inolod. all the worda and pbrases used in medicine.

Philadelphia. 8. 519pr. —7) Hunter. S. A , Medioal

nomenolature. China M. Miss. J. Shanghai. IV. p. 148
bis 157. — 8)Danman, A glossary of anatomioal,

pbjaiologieal aad biolonoal terms, ed. by Wingrana.
London. 8. 178 P^* Fowlar, J. K., Adiotionair
of piaotical medioin«. PafladelpMa. 8. 968 pp. — 10)

Billings, F. C, The etioloRiral Classification of di-

aeaaea. Am. Nat. Philadelphia. 2LX1II. p. S56-970.
— 11) Staples, U. L., The study and pronunciation

of medical terms. Nordw. Lancet. St. Paul. X. p. 7—9.— 12) Whitney, H. T., Medical terms. China. M. Miss.

J. Sbaogbai. IV. p. 8—18. — 13) Tbomaa, Diotioa»

aaire abrigi des soiaaooa nddioaloi. Paris. 1889. 8.

647 pp. — 14) Piszetta, J., Dictionnain popolalre

illustr6 d'biatoire naturelle, compr. la botaaiqa«^ la

soologie, l'anthropologie, l'anatomie, la physiologie, la

g^ologie, la palÄontologie, la mincralii|Tie arec les ap-

plicationa de oes sciences k Tagnoulture, ä la m^decine,

auz arts et a l'industrie, soiyi de la biographie des

plas o61ibres natoraliatas aveo une introduotien par

B. Panier. Paris. 8. IS04 pp. — 15) Albertos, Die-

tionnairea et lentenas aaMleaai. Gas. m6d. de Pa>ris. 7.

VII. 481. 505. 517. — 16) Index bibliographiqne de«

ouvrages, mömoircs et public&tions diverses de möde-
cins, chirurgicns et accoucheurs des höpitaui et hos-

piees. Paris. 1889. 4 211 pp. — 17) Graniis, Val.,

Dizionario tedesco-italiane per le scienze medicbe.

Torino. 1889. — 18) Indioe decennale dei lavori pab*
bUoati dalla B. Acaadamia modioa di Borna dalla foa*

dasion« tao a tatto l^ao 1884. Aema. 8. €9 pp. —
19) Rosa, G. de, Indioe alfabetieo degli autori dell«

memcrie inserite nei 48 tomi del Resoconto drlla IL

Aecad. med. ohir. di Napoli (1847— 1888) e nel vt^^ lume
dei Saggi aecad pubblic. nel 1829. Napoli. 1889. 8

16 pp. — 20) Duodecimin aanaloettela suemen l<iäkä-

fsill«. Finnish msdioal terms. H«lsiDgla. 1888/89. 8.

St pp.

II. «ciekkkte der Hedleia Im illgemiBCi wai la

1) Jowett, H. 0., Medicine, past and preaent*

NevTork Time«. T. 81. p. 100—104. — 8) Fishor»
O. J., Th« fttmoDs bistori« mastors of th« lealiag art

were men of claaaical education. Prov. M J. Leicester.

IX. p. 583-588. — 3) K erscheusteiner, J. t,
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Weltbaodel uod Heilkunde in ihren gegenseitigen Be-

tirhunf;en. Beil. d. Ällg. Zeitung (Möncbfln). No. 345,

347. (Geistvolle Auseinandersetzungen der vielfach vor-

seblungeiicD Beziehungen swiechoD Uandel und Ver-

kehr eioerseiU and der Medioin andererseits, wobei der

T«rf. dw Terbraitoiig d«r Tolhinnalwa» dar Oholic»»

Htm IMMMttt uni) den HdtriA-VtelMn tehie baon»
dore Aufmerksamkeit widmet.) — 4) Duroau, A.,

Doeumenis pour servir k Thistoire de la m^dccino.

Gas. de Paris. 7 s. VII p 61, 109, 133, 301,337.
49S u. ff. (Bino Reihe von Keioensionen und Referaten

Ober med icinisch- historische Werke der letzten Jahre.)

— 5) Baas, J. Outliaet of tbe biitorr of meli-
eine and tbe in«diw] mltaaion. BBgl. TrwMlSttoil.

»wjvA IM».

6) Magnus, U., Culiurgeschiohtliobe Bilder aus

der Rntwickelung des ärztlichen Staad««. Breslau. S.

54 Ss.

Diese Abhandlung ist aas einem popul&r«n Vor-

trage das Verf. 's berrorgegangen. Er sehildert darin

die Kststelivng andBiitiriekelaDg des intllebeo

Stande! , rüf A'^sühinr' der Heilkunst durch die

Priester Aente des Älterthanis, weist dabei auf dl«

AebiiHelikelteDhIo, iretobelodieaerBetleliang swfsdieD

Aegypten und Griechenland bestehen nnd einen gene-

tisclien Zusatnmenhang Termnthen lassen, gedenkt der

EmancipatioD der Mcdicin vom i'riesterthum, gebt

dann auf das Specialistenwesea ein nnd beschäftigt

üich haupts&chliob mit der Augenheilkunde and

ihren Vertretern. Ihre Leistungen, ihre inilicbe

Tbitifkeit und loeiale SleKaog werden dvreli isbl-

reicbe Beispiele illusfr» c, und auch auf flip furpfu-

scheret, welche auf diesem Felde seltsame Blütben

trieb, «In Btlek fewerfen. Das Mittelalter ood die

arite* Jahrhunderte der neaeren Zeit brachten keine

wesentlichen Fortschriite; erst im 17. Jahrb. begann

der Aulschwung der Augeobeilkande mit der wissen-

lebkftliebeD Bearbeftang ihrer aaatomlaohen Grund-

lagen, denen im 18. Jahrb. die grossartigen Erfolge

der operatiTon Technik folgten. Die fahrenden Oca-

liaten Huden «ine dnreb bfotllehtn Haner gewOrtte

BeurlheiUinR; der bekannte Ritter Taylor wird ,der

anversobämieste und gewissenloseste Barsche ond

Beatelsobneider* genannt. An Soblns« Yerwebt der

Verf. auf die Errungenschaften der Augenheilkande

Im 19. Jahrh. und die geachtete Stellurg, die sie

jetzt neben den übrigen Disciplinen der Medicin ein-

nimmt.

7) Hirsebberg, J., Aegypten. GesebfobtKebe

Stadien eines Augenarztes. Leipzig. 8. 116 Ss.

Der erste Abschnitt dieses Werkes (S. 1— 30)

entbilt einen Vertrag öber die Bedeotaog Aegyp-
tens als klimatischer Curort, welchen der Verf. nach

seiner Rückkehr aus diesem Land» gehalten bat Er

stellt hier aunäobst die Angaben der ächriftsteller des

Altartbnmi luammeo, weinb« die beUkiiftlgan Wir-

kungen des Aufenthalts in Aegypten und der Seereise,

die dorthin führt, bei den Erkrankungen der Kespi-

ratiftuorgane - gepriesen haben, Uef«rt dann aninbr»

liebe Hittheilungen über die klimatischen und meteo-

rologischen Verhältnisse, die Temperataren und die

Regenmengen, die man dort beobachtet, bestimmt die

Indicationen und Krankheitsformen, für welche sich

Aefjpten eignet, schildert die Art des Kelsens and

die ioeialen Zustände, erörtert dabei den hygienischen

Werth, welchen das NilWMser als Trinkwasser besitzt,

widmet dem Pyramiden-H6tel Mena und dem Badeort

Beloan einige Worte und erklärt eodliob, daas für

Lanfenkranb« der Aufenthalt in Obei>Aeg7ptHi, na*

montlich In der Qegend fem Lniioi mh meisten n
empfehlen tsL —

'

Der sweite Theü (8. 81—71) huidelt «bw die

Augenheilkunde der alten Aegypter und wnrde von

uns bereite in Torigea Jahresbericht (I. 8. 325) be-

sprochen. —
Der driUo Ab^icbnitt (S. 73—116) bringt eiot

für die Geschichte der Medioin, wie für die praotische

Angenbeilkonde in gleichem Grade werthvolle Arbeit

dber die ^gyptlnohe AafevtntidBdanf. Der

Verf. zeigt, dass sieb aus der Literator kein Beweis

dafür erbringen lässt, dass schon an den Zeiten der

Pbanenen, Ptolearitor md Cbares in Aegypten der

tnetleee Zustand der Augen vorhanden gewesen ist,

den man beote dort findet, dass ee dagegen keinem

Zweifel unterliegt, dass schon in sehr alter Zeit die

Augenheilkunde bei den alten Aegyptern besondere

Beachtung gefunden hat, dass mindestens vor ra»hr

als 3000 Jahren Augeoenttändungen, und zwar so-

wohl die ntt Abeondernng, all die mit KSmerbildnng

verbundenen, von den dortigen .Merzten beobachtet und

bebandelt worden sind, und dass dies za jener Zeit

saoh In Klelnaslea, Orieehenlead, Italien nnd andern

Mittelmeer- Ländern der Fall war. Er glaubt, dass im

Alterthum in mehrfacher Hinsicht bessere hygienische

Zustände in Aegypten herrschten, als jetzt, und stitet

eine Ansicht auf beachteoswerthe Thatsaohen. Ir

verweist dann auf die ältere Literatur über die sogen,

ägyptische Aagenenttändung, gedenkt dabei der Jüdi-

edben ReJeeberiohte dei 15. Jahrh. ond der Beeehrei-

bung des Prosper Alpious, und eriäblt 7nm 5?chluss,

welche Beobachtungen er selbstwährend seines Aufent-

halte« in Aegypten Bbtr die Bntntohoog, Verbceitunf

und Hinlgkdt dtt Leidens gensoht hat.

8) Albert s, 0., Lingoistieeh medMnieeher Beitreg

zur Cultorgesohichte der Türken. Berlin. 4. SO S£

Die Bibliothel« z\i Woifenbiittel besitzt ein aas

swei beschriebenen Seilen bestehendes türkisches

Manineript, deesen Inhalt «ine Legend« bildet, welche

über die wunderbaren medicinischen Eigensi'haften

bandelt, die man einzelnen Organen des Wiedehopfes

nnd des Wölfl»« wsebrieb. In der Torlwgendea Ab-

handlung wird der türkische Text desselben in phole*

graphischer Abbildung und in derTransscription nebst

einer deuischen Uebersetzang ToroSentlicbt. Der Her-

aaif«b«r geht dann auf die ältere medioinisohe Lite-

ratur der Türken ein. die sich hauptsächlich auf die

Schriften der Araber stättt, und bemerkt, dass das

iltest« tdrkisohe Spraehdenkmal, de« Indatkn bilik,

ein ethisch politisches Gedicht, welche.s i. J. 1070 ver-

fasst und von Vamböry beransgegeben worden ist,

neben einigen hygienischen Rathscblägen, tvei Ah>
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sohoitte äber die Art, m^D mit den Äerzten und

wie man mit den Wanderdootoren amgehen soll*,

enthält, nnd das« das TOnV am b ö ry im Anszag feröffent-

lichte Arzneibooh das Seid Sabbanquli Chan, der von

1680— 1737 regiert*, aaf Hippokr&t«s, Galen «n<i

AvioeDD» befübt und aaiaecdam Tiele Wunder-Mittel

und Outtt, wnitetliMg* CI*b«MiraB«b md lUli-

mane beschreibt. Albert.'; ginbt mnhrpro Gitate dar-

aus, velohe in VarbiDdong mit den aahlreiohao SMh-

lioliM md fpfMbUobm ErUInmgwt, nit dm«» n
aiiae Arbeit aasgestattet bat, ein allgemeines Urtbeil

Sber den Zustand der Heilknnde bei den Tnrko-Tar-

taren gestatten. Da wir darüber nur sehr wenige

Dooamente besitzen, so mnss jedw Beilntg, w«liOli«r

araMLiobt Terbwltofc» mit Dank «n^MPmmvBirvid*!!.

9} Schwarz, J., Zur Geaohiobte der Medicin in

Dn|arn. Ungarische Rotua. 3 Jahrg. 10. U.« 10 Jahrg.

1 B. Bnd^eat

Der erste Aufsalz Iringt Mittheilongen über die

MbesteoAerste, welche in der Geschichte Ungarns
•rwibat w«rd«o, Qb«r dia IltNten KraakvnliSiiser,

die d«rt entstanden, und deren Eicri' hiungen und die

irstliohen Verbaltnisse im Mittelalter, im zweiten be-

schäftigt sich der Verf. mit dem uoter dem Namen
des „Waasers der Königin ?on Ungarn* bekannten

RLsmciriD^Priparat und nntersucht die Berechtigung

dieser Beaeichoong. Der dritte weist aof das Urtbeil

bb, traMiM PmMtooB ftber a«iD« SohSlM ans üngwa
ßllte. Die vierte Abbandlang enthält eine Skizze der

bistoriscbeo Entwickelung des Apotbekerwesens in

Uogm bis mm IS. hbA* md bringt das tod Sal»

vert veröffentlichte Drogoen-lnTeatar der Hermann-

städter Stadt-Apotbeke t. J. 1531 ond das Verzeicb-

niss der Bücher, weiche 1580 dort vorbaadeo waren,

zum Abdruck. — Die Darstellung ist gewandt, und

die historischen Documente sind geschickt rerwerthet.

Doch müssen wir den Verf. darwt aufmerksam machen,

daH fldne Anllbasimg dM OotoiMibiadM ron phytiei

und medici (S. 9. Änm. 1) nicht richtig; ist. Ao(

einem Druckfehler soheiat es su beruhen, wenn er dto

PriQwMaliMiiM Im 14 «od di« Wi«detbal«baag dar

WiMaoMdMftaa im Id. Jkbcb. rarkgL

10) Fossel, Y., Zar Gesehiebte des intlioben
SUn'l«.'! der Stefvrmark im 16. u. 17. JabcbOBdart
Mittb. d. Ver. d. Äerst« in Steiermark.

Wie fberaH, ae wiifda amb in Btayarmarh dia

Einführung der öfTenllichen Gesundheitspflege durch

die grossen VoUukraokheiten bewirkt. Die Land-

atinda, walobe naob der damaligen Verfassung die

Ra^amngagewalt ausübten, stellten Aerzte und Chi-

rargen an. So erscheint i. J. 1535 ein Dr. Permo als

Landschafts-Phjaicus. Am Ende des 16. J&brb. gab

aa in Qna, CHUi, Marbiirg^ PMta«, Kadkanborf, Haft-

berg, Leoben und Judenbnrg Landscbaftslrzte; i. J.

1634 zählte man daran 12, i. J. 1700 bereiU 15 im

gsDxen IiADda. Sie ««ran niobt aigenflleba Beamte,

sondern worden dorob einen Vertrag mit ihren dienst-

lichen Aufgaben betraut und konnten durch Kündigung

davon auch wieder enthoben werden. Sie hatten die

Pflicht, den Landständen, also vorzugsweise den Ade-

ligen, ala Aenta su dienen, den Landtag su begleiten,

wenn deraalbe z. B. naob Bruck verlegt wurde, die

Prüfungen der Aerzte, Chirurgen und des niedam
H*ilpfr?onals absunebnec oder w«r.;s;3letis dabei an-

wesend zu sein, die Apotheken zu visitiren und, wenn

sie verderbeM Aiinelataflia dart baden, dleealben

,ob?r r!pn T^aden hinauB 7n wfrfpn nder in i^ir ^fur

hinaustragen zu lassen". Ferner mussten sie im Felde

die Trappen begleiten, in den Grenorten aod Featnn-

gen den milit&r&rztliohen Dienst versehen und bei

Epidemien und Seuchen die erforderlichen sanitits-

politeioben Vorkehrungen vorschlagen und deren Aus-

führung überwachen. Die Besoldungen waren ver-

schieden; sie schwankten zwischen 100 und 300 fl.

Als Dr. Kobba aus Triest i. J. 1ÖÜ8 einen jährlioben

Gehalt Tan 400 fl. feidade, waide diee m baeb be-

funden. Im 17. Jahrb. erhielten die Landschaftsärite

in Qras eine Besoldaag Ten 500—800 fl. Dabei

winden sie biallg nadi dnieb beeondere Qnadengabea

und Belohnungen erfient, die ibaen der Landtag be-

willigte; die letzteren erreichten manchmal eine be-

merkenswertbe Höbe, wie die rem VerL angegebenen

Beiapiele beweisen. Dagafan waren dia Landsobafts-

ärzte auch einer strengen Dis iplin unlerworfen und

stets der Strafe der EntlaaauDg ausgesetzt, wenn sie

aiob iigendwelebe PfllebtfeiHnmnlsa an Sebniden

kommen Hessen. In dem Verzeichniss der Landscbafls-

inte findet man viele Ausländer, namentlich Süd-

dentaoba und Italiener. BInnlne wuden apiter kaiset-

liohe Leibärzte und nahmen einflussreiche Stellungen

ein, wie J. Spaden und Anton iV I'otiis. — IVr V>rf.

schildert auatuhriicu die i hatigkeu, welcbe die Aerzte,

besonders die Landsebaftainte, bei den Seuoben ent-

wickelten, ihre Betbeiligung an den ,Pest-Ordntn?f>n,

den Infections- und Contagiona-Generalien*, ihre lite-

lariaabe Wirksamkeit, bebt dabei die pepolicea

Schriften von J. Schober, Christ. Qabelkbover
und Sobröokei hervor, gedenkt der sablraioben

Waube (Umt dia Pist nod der balneologischen Literatur

ud bassllieibi die Haassregeln, welche bei Seuchen

getroffen wurden, nip^'lhfn bestanden darin, dasa

eine strenge Ueberwacttuug der Fremden geübt, die

Bäder nnd issalnbrenGewerbe aeigOltig beanfUebUgt,

r!ie Hfiuser, in welchen Erkrankungen vorgekommen

waren, abgesperrt, die Vierzigtägige Quarantäne für

die der Kraakbeit ?Mdiebtigen und die BeoenTalaa«

centen angeordnet, die Kranken von den Gesunden

abgesondert und wenn möglich, in besonderen Lau*
retben untergebracht und Aerzte, Chirurgen, Oeist-

liobe und Wärter angestellt wurden, welche sich ledig-

lich der Pflege der Pestkranken widmen durften. Im

Folgenden wird die sociale Stellung derAent« berührt

nnd die intiiabe Tbie, weiebe i. J. 155S «blieb war,

anpr^reben. Darnach durfte Jer Arzt für jeden Kran-

kenbesnob von Vermägenden 20 kr., von .gemeinen

nastatlbaften* Paiaonen nnd Dienwca 10 kr. begehren,

nnd bei Reisen über Land für jede Meile 20 kr. und

für den Tag nebst der Verköstignng einen Qulden for-

dern. Wertbvolle Beiträge zur Geaobichle des medi-
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ofBtMb«D ÜDtwrtobts bildn dt« MUth«liwig«B ftt» dn
Gesuchen der Bewerber um Landsohafts-Physicale,

walobo der Verf. veröffenUicht; es geht daraus herror,

dua die pxaoUsohe Ansbilduog der Stodfrenden der

Heilkunde keineswegs unterlassen oder Temacbllssigt,

sondern naob der Absolvirang der Unirersitit mit

regem Eifer betrieben wurde. — Von den Landständen

inifdra «Mb Ohfrwgen, Barbisrar, Hebammen uad
Apotbeker angestellt. Die Chirargen anr! Barbierer

waideo bauptoioblicb als Feldsoheerer verwendet

Oater ihneo befuden licb fiele ItaKener; einige von

diesen bürgerten sich in der Steyennark ein and wur-

den die StammvSter von Chirurgen- Familien, wie die

Mensorati and Simonetti. Von der Besoldung der

Hebammen ist zuerst i. J. 1594 die Rede; sie betrug

50—150 fl. jährlich. In Graz gab es <iamals 4 fon

der Landschaft besoldet« Hebamnien. Ebenso worden

benil» im 16. Jabrb. Apotbeker aBgeetelli. Heben

Graz bestanden in Ctlli, Marburg, Pettau, Raiikorsbtirg,

Harlberg, Bruck, Leoben and Judenburg Landschafts-

Apotbebmi. Die Vontiode derselben waren verpflieb"

tet, für das üilit&r Feldapotheken einsariohten and

sa ihrer Besorgong einen Gesellen beizugeben. Die

Apotheker wurden von den LacdsläDdeD zur Ehrlich-

keit, Nfichternbeit und gewissenhaften Arbeit ermahnt

and anfgefordert, den vornehmen Personen „die medi-

oamina solitiva und Clysteres selbst gegen ein ehr-

liebes Trinkgill so ezhibina*. Wie es mit den Prei-

sen der Apotheker damals stand, zeigen zwei Rech-

oangeo» ron denen die eine der Gräser Laadschafia-

Apotbeker P. de Clenentts 1577 der Landsobeft

Torlegte, die andere vom Hof&potheker H. W. Fetxer

1678 dem Prälaten von Admonl überreicht wurde. —
Schon im 14. Jahrh. halte maa to Graz mehrere

öffentliobe Bider; im 16. Jabrb. eiiatlrten deren 8,

im 17. Jahrh. nur noch 2. Die Bader und Barbierer

waren ebenso wie in andern Ländern Anfangs zu

einer Qenoeeensobnft vereinigt, trennten sieh aber im

17. Jahrh. und bildeten besondere Zünfte. Bei den

Frafungen massten sie nachweisen, dass «sie sich auf

Hinwnnden, Beinbrfiobe, Verrenkungen, allerlei ge

brannte, gefallene, geschossene, gestochene oder ge-

hante Wunden, wie auch Fisteln, kalten und heissen

Brand Terstaodeo und aoob in der Anatbomia, Aufge-

eebneldt nad Zem^lederaiif das mentebHehen Leibes

nnd in all^rlri Gebrechen erfahren waren." Füt den

Aderlass wurde 4—6 kr., für ein Bad 9 kr. bezahlt.

Der Verf. giebt dann nedi einige Ketieen aber die

Kosten, welche die Behandlung anderer Leiden ver-

ursachte. Am Sohluss liefert er ein Verzeichniss der

landschaftlichen Sanitäts- Personen in Stejermarfc von

1535— 1760. Als Urkunden legt er das Anstelhings-

Decret eines Landachafts-Fhysicus t. J. 1580 und

eines Landes-Cbirurgen, sowie dieUandwerks-Ordnung

dar Badar nnd Wmidinte im Benegtbnm Btigwr ans

d. J. 1677 bau

11) Manheimer, 0, Etwas fibcr die .Xi-rzte im
alten Frankreiob nach mehreren alt- and mittelfranzö-

sioben Diebtnngen.- Inangd-Diss. Briangen. 8. 89 Ss-

Der Terf. bat die poetlsdwi Bnungnisse dar

fransdslsohen nnd iberbanpt der rouaniMhenLite*

ratur des 1 1. bis 16. Jahrhunders mit gewissenhaftem

Fleissdurobforsobt unddieaafdieHeiikonst undderen

Ausübung bexflgUehen Naebriebten bier zusammen-

gestellt. Er erzählt, dan Jeder bemüht war, einige

mediclnisobe Kenninisso so erwerben , dass sich ?or-

zugsweise aber die Geistlioben nnd Klosterleute darin

bervartbatan nnd ibr liatliebes Wissen aoeb praetisob

anzuwenden sachten, dass man zuweilen berfihmte

Aerzte aus dem Orient zu Ratbe zog, und dass die

Beraliibildang banptsiebHeb in Salerno nnd Mont-

pellier erworben wurde , bespricht dann die ärztUobe

Thütigkeit, die Behandlung und Pflege der Verwun-

deten im Felde, die Entfernung der eingedrungenen

Waffensplitter und die Anwendung sobnersstillender

FHanzcn und Arzneien, und stfttat seine Angaben
durch ciiie Fülle von Citateu.

IS) Hart res. L., Traditions, aMynnoes jopulairae

des Landee. Coogris Areb. Paris 1669. T. LT. p. 374.
— 13) Faidherbe, A., Notes in<dicatc?i sur l'ancienns

Flandre. Journ. d. so. m6d. de Lille. 1889. ff. 203,

230, 257, 27G. - U) Monteverdi, A., J me in i di

S. Corona Soraäca. Bull. med. oremon. Cremona X.

p. 1—3. — 15) Comeogo. Uistoria de la mcdicina

catalana. Gas. med. catalan. Barcelona. 1880. Xtl.

641 u. fF. — 16)Sumner, 0., Sketsches of physicians in

Hartford in 18S0 and in 1887. Hartford Caan. 8.64 pp.— 17) Fox, P. H, Sanitatioa intbe oentre ef Irelaad,

anciont and modern. Dublin. Journ. Septbr. p 215—
217. ^Hclraohiur;^ der sanitären Verhältnis«« d«r alion

Keltischen Rittorburgen und kle:i.M lisuernhäuser an
den Seeeu und Verglcichun^ derselben mit den durch
die heutige Bauart geschaffenen Zttstinden.) — 18)

Denitsoh, V. F., Ueber Volksmedioin in Bussland.
Wiener klin. Woebeneebr. 1689. IT. 90S—908. — 19)

Sroejeff, L. F., Entwickelong der Hedido io Ross-

land. B7I00. vraeh Boss. St Petersburg, p. 109— 140.

— 30) Sembzrycki, J., Litauische Arzneiuamen.

Mitth d. litan. liter. Ges. H. 15. — 21) üoioTin, A.,

Die Hedicin in Bulgarien in Hyloc. vraoh. Boss. St.

Petersburg. 8 S. 1—21. — 2«) Brasseor, J. B., La
midioinc et leü mcdeoins aux El&ts Unts. Gaz. de

LMge. n. p. 818, 887. — 88) Mortbrnp, W. F.,

Presentation of portrtiti et ibe Middleton OoIdonHb
Itcture. Med Roc NY. T. 37. p. 91. 'M^ YandetI,
D. W ,

Pioneer .surgery in Kentucky. Am. Fract. and
News. Louisvilie X. p 1 — 10. — 25) Ouchterlony,
J. A , I'iüntier physicians and surgeons of Kentucky.

Med. Progr. Louisvilie. IV. p. 834—846. — 26) The
Bengal medioal senriee a bundred years ago. Indian.

Med. Gax. Oaleutla. 1889. T. 24. p. 827-336. - 27)

Richard, B., Medicine in China. Boston. Med. J. X.
p. 145—151. — 28) Kleist, H., Bilder aus Japan.

Schilderungen des japanischen YLtlkskbms. Lt-ipzi^'. S.

275 Ss. (Die Darstrilung; ist unterhaltend utid khr-

reich und enthalt ausser Anderem auch eiiiii(e Mit-

tbeiluDgen über die medictaiscb-chirurgwcbe Academie,

die ärztliche Bildung, das Auftreten des Anlas n. a.

m.) — 89) Hall, 0, B., Medioal aotes upon oertain

eostoms of the Japanese. Tokjo. Sei-i-KwaL IZ. p. 89.
— 30) Nagayo, S., Tbe historv of modern medioine

in Japan. Tokyo. Ibid. 18S9. VUI. p. 281- 290. —
31) E8tr;ey, M. de, La medeoina an Jayen. fier. sdeni
Paris. T. 45. p. 13, 328.

32) Rassel 1, A. C. H., Medioal praetitioaere and
medioal edaoation in Japan. Besten. Jenm. No. 10.

p. 888 n. ff.

Ans dem Beridtt des Dr. Hagaye, Diceolor des
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j>p<ni8chen Sanitätswesens, ergiebt sieb, dass bereits

vor mebr als 130 Jahren ein japanischer Arzt,

Rankwa Moeno, mediciniscbe Werke aas dem Hol-

ländischen übersetzte, dass vor etwa 30 Jahren der

damairg« Generalarzt der Japanischen Armee, J. tlat-

samoto, in Naogasaki ein ilospital einriebtete, io

welebeai iM4ieiiiiMli*r Uotorriebi wttisiU imd« und

zwar theil.s von holländischen
, theils von japanischen

Aenlen, dass aber erst nach der grossen Umwälzung

von 1868, in dem Fblge das gesammte politiaohe

und sociale Leben eine europäische Form erhielt, ein

regelrechter systematischer ärztlicher Unterricht

eingefülirt wurde. Im Jahre 1^69 besassen nur

SS pCt in Aerzte europiisoh« Blldaog; die übrigen

praclieirten nach den alten japanischen und chinesi-

sobeo Methoden. Oegenwärtig giebt es in Japan

408SI Fenonen, waldie dl* Intlleba Praxi« »mMwo;
von diesen haben über 30 000 keine ärztlichen Prü-

fungen abgelegt^ weil sie schon yor der gesetzlichen

BfafShiviig d«ne!b«n Im J«bn 187S dm intliob«»

Stande angehörten. Von der Regierung werden fol-

gende raedicinische Schulen onterlialten: 1 Die medi-

cinische Facaität zu Tokyo mit 30 Professoren und

tS8 Studenten, S. die medioinisebe Sebule sn Chiba

mit 9 Professoren and 235 Studenten . 7n Myiagi

mit 9 Professoren ond 184 Studenten, 4. zu Ukajama

mit 16 Profemoren «nd 846 Shidenten, 5. m Kaaa-

lawa mit G Professoren und 152StndenleD, und 6. zu

Kangasaki mit 9 Professoren und 342 Studenten. Hur

sn der Fseatt&t nnteniobton noeh einig« fremde Pro-

fessoren; die übrigen Lehrer sind Einheimische. Der

Biedicinischen Pacultiit in Tokyo stehen 2 Kranken-

häuser, von denen da3 eiue 321 Uellen, das andere

1S9 Betten i&blt, nnd ein kleines Hospital ior Beri-

Beri-Kranke mit 43 Betten für den klinischen Unter-

riebt zur Verfügung. Die Studienzeit wübrl an den

•tMtUoboo mediointieben Sobnien 4 Jnbm. Jeder

Sludirende muss vor Beginn der medieiniscben Studien

dnreb eine Prüfung über seine Allgemeinbildung

Biolionwbnft geben. DorStudfonpInn nmfiitst fotgonde

UntoniobUigegenstände: I. Jahr: Anatomie, Secir-

Uebonuien. Histologie. Physiologie, allgemeine Patho-

logie und Qeschicbte der Medicin. II. Jabr: Anatomie,

8Mir>Vebnngen, Hateria medica, Pbarmacie, patbo-

logische Anatomie, Pathologie, Diagnostik, Chirurgie,

Bandagenlebre} Geburtshilfe und Gyoäoologie, Augen-

beillmnd«, mediefniwiheFnutis, Gesobloble dorHedieln,

niedii-inische und chirurgische Klinik. III. J;ihr: chi-

rurgische Anatomie, mediciniscbe Praxis, CUirurgie,

nedieintoebe nnd ebimrgisobe Klinik nnd Poliklinik

im Ambulatorium, gebortshilftiobe Uobungen am
Phantom, HautkrRnkheiten und Syphilis, geburtshilf-

liche und gyiiacölogisobe Klinik, Ujgiene. IV. Jahr:

modldniioho Pmiis, modiolniioho P^kllnfk in Am-
bulatorium, chirurgische Operationsühungen am Ca-

daver, geburtsbilflicbe und gyoäcologiscbe Klinik,

Angenlieilknnde, Cnrene im Gebranob des Angen»

spiegeis, opbthalmiatriscbe und otiatrische Klinik,

Nervenleiden, Hygiene und gerichtliche Medicin.

Heben den vom Staat erhaltenen medieiniscben

Schulen existlren noch 23 ärztliche Schulen, welche

Privat- Unternehmungen sind nnd ihre Scbüler schon

in 2 oder 3 Jahren zu Aenten auszubilden vorsprechen.

Wer die Präzis ausüben will, muss seine Beßbigung

dazu durch Prüfungen nachweisen: dieselben werden

entweder an den Staats-MedidnaUcbalen oder vor der

0«ntnl>Pr6rnngBbeh6rdo in Tokfo odor einer der

zahlreichen Prüfungs-Commissionen in den verschie-

denen Provinzen abgelegt und sind tbeils mändliob,

theib aobvlflliob, tboiltmit pnetioobonDomoMtmtloiion

und Kranken-Untersuchungen verbunden. Diejenigen

Aerste, welobe die mililärärztliche Garriere machen

wollen, werden veranlasst, nach der Beendigung ihrer

Studien noch ein balbon Jahr die AfmaOMhnto In

Tokyo zu besuchen.

Die mediciniscbe Tagesliteralur Japans besteht

«no 6 2eitaebrlft«D, von dooon S «Soboottteb oismal,

1 alle 10 Tage, I zweimal itt HoMkto wd 1 oonni-

Hob einmal erscheinen.

III Cetrblehtr des medltiniirbre FnlerriekU

elnidner Universitäten, mediciniseher äehnlen nnd

Institnte, Rranbenb&nser nnd edlelilu^

I) Hell ermann, Ucber die beutige Ausbildung

der Hedieiner nnd deren Wirkung auf die ärstliobeB

Terbiltoisse. Leipzig. 8^ jfd 8s. — S) K., Dio modioi«

nische Doctorat. Aerstl. Oentr. Ans. Hamborg. Bd.V.
S. 131, 141. — 3) Potter, S., American rersna En»
pean medical eduoation. A comparison of American
Bied)(tal College work witb tbai o f European mediealscbooU.

J Am, Ass. Med. Chicago. XV. p. 81— yi. — 4) Va-
lenzuelo, S, Das ärztliche Studium in Chile. Klin.

Jahrb. II. S. 333—340. — 6} Caatani, Ä , Der me-
dieinisehe Unterricht in Italien. Bbendas. IL 8. 811—
SS8. — 6) Wyss, 0.. Die Anabildong der Aento in

der Sobwois. Bbend. H. S. 8S8—881.

7) Petersen, J., Hanptmoraente in der älteren

Gesobiobte der medieiniscben Klinik. Deatsobe Aus-
gabe. Kopenhagen. 8» 811 Se.

In der Einleitung erörtert der Verf. die Bedeutung

der inneren Klinik als Stammmutter der übrigen

Kliniiken, das Wesen der ambulatorischen Klinik, der

Poliklinik und der stationären Klinik, die verschiede-

nen klinischen Unterrichtsmethoden, die in der Vor-

tragsklinik, der ezamioatorisoben iUiaik and der

Pnotleantenkllnik sn Tag« treten, die StoHong der

Klinik zum Hospital und zur Universilät u. a. m.

Hierauf folgt die gescbiobtlicbe Darstellung, welche

das Altortbom nnd MUtolalter nur flfiobtif borfibri,

sich aber mit den Schicksalen der klinischen Schule

llo'liTTi" im 1 7. Jahrhunderl und der Wiener Klinik

im 16. Jabriiuudert eingehend beschäftigt. Der Verf.

bat den Sobwerpnnkt aoinerArbeit anf dio Sobildenag

der hervorragenden Vertreter dieser Schulen gelegt

und das Leben and Wirken von 0. van Henrne, P. de

le Bo8 Sylvins, Bo§rhaave. A. de HaCn, Aneabmggor,

M. Stoll, Peter Frank, Josef Frank, Aulenrielh, Hafe-

land und Krukenberg, ihre wissenschaftlichen Lei-

stungen und Lehrmethoden einer kritieoben Besprechung
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ontmogen. Dabti uigt «r, ««letMii Binflou dl* Fort-

schritle der physicalischen Diagnostik i^r ralbologi-

scheo Aoatoaiie aod der experimenteUen Pbjrsiologie

aaf di« Bolwtoltlaog «od d«n CDtarriobt in der iiiDMvn

Medioin aiuigeäbt haben. Sein Buch liefert werib-

rolle Materialien tar Beurtbeilani; einzelner bedea-

tender Kliniker, iat aber keine Gesohiobte d«r medi-

oinisclira nialk.

8) Mejer, W., Ob den HippokiBtiske Klinik.

I Änledoing og som Anmeldelsc rif Dr. Ju!. PelLTsetis.

HoTedmometiter i den tnedicinsiif KJuiiks aeldre Historie.

Kopenhagen. 8, 15 pp. — 9) (iüterbock, F., Ufbcr

den klinisebeo Uuterricbt in England. Kiin. Jabrb. U.

S. S48—874 — 10) JöBsel, Ueber die änttliobe Aus>

1>ildiinf. bes. älter den UiDiaoheii Uoterriobt in Frank-
fiieli. IbendM. 0. & 875—SlOt — 11) Paiek-
mann, Th„ Dr^r Iclioiscbe Unterricht in Oeitemielk*

ÜDgani. Ebend&s. II. S. 212—247.

12) Hasner, J. Die EntviokeluDS des klinieoben

Cnterriobta in FMg. ?n«* Areh. f. UeUknnde. K 6, 6.

S. 837-m
Die «ntan AnfEnge der kliniflehen UBterirei->

sang in Prag reichen bis in's 17. Jabrh. zurück.

Im Jahre 1690 erbot sich der Prof. Caasinis de

Bagella, die Stadlrendeo der Medicfn tnr Armen-Ordi-

natkO ia wälschenSpitale, wo er alsArzC Ihätig war,

zazniassen. SeinemBeispiele folgte 1 699 Dr.Tudetius.

der am Spttale der barmhenigen Brüder thütig war.

In Mkn 1744 begann Pnrf. Weniel Ringt, den

Studirenden praotisohen Unterricht zu erthoilen ,in

der Untennohang, Beeicbtigaog and Behandlung der

Knaben nneh der Methode BeerhaaTe's nnd Genbs in

Leyden." Er besaobte mit seinen Schülern die Patienten

in ihren Wohnungen, sowie in den Siechenb&asern and

den Gefingnissen. Aber schon nach einem Jabre

wurde ihm die Erlaubniss daza entzogen. Eist naeb

der Reorganisation des medicinisrhen Sludienwesens

in Oesterreich daroh Qerh. van Swieten wurde in i'rag

ein «jttematlaeher Uiniseber Unterriobt eingeriebtet

Die Leitang desselben übernahm Thaddaeus Bayer,

ein Militärarzt, welcher 1767 som I'rof. der Klinik cr-

nMtat wwde, lör die eine Abtbeilnng im MIlittrapHale

flbenvieian wurde. Ihm folgte 1778 in diesem Lehr-

amt Jos. T. Ptencicz
;
gleichzeitig wurde die Klinik in

das Hospital der barmbenigen Brüder verlegt, wo ihr

50 Betten nnd das Recht zur Auswahl der Krankbeits-

Wh Pingerlamt wurden. Leider starb Plencicz schon

1785. An seine Stelle trat Anton Sebald; 1791 kam

die Klinik in dae aUgemenie Kranbenhaae, welcbee

kurz vorher errichtet worden war. Sie bestand aos

einem Vorlesnngssaale und zwei Krankenzimmern für

inner nnd Weiber mit je seebs Betten nnd dnrfte

sich die Krankheitsfälle aus den iibrigen Abtheilungen

des Krankenhauses wählen, im Jahre 1799 wurde

J. H. Hatosobka, 180d Job. Höger Vorstand der

internen Klinik. Bit 1818 diente die letalere foirabl

fär die Studirenden der Medicin. als für diejenigen

der höheren CUmrgie. Die doppelte Lebrthatigkeit

wurde für den PMtfeeeer der Klinik aber in ermödend,

and die Errichtung einer besonderen niedicinibchen

Klinik für die Wondänte daber notbwendig, deren

Leilaag Rad.|Biaehof erblelt. — Hggtr wirkte mfleieh

als Primararzt am allgemeinen K'rankenhaase. Dieses

Verh&ltniss bestand auch unter seinen Nachfolgern,

sodaaa die innere Klinik stets mit einer Reeerve-

Kranken- Äbtbeilung verbunden blieb. Von 1822 bis

1825 stand J. P. Jokliozke an der Spitze dieser Klinik,

nnd von 1828— 1836 J. Vincenz Krombholz, unter

dem sie bessere grössere Rinne nndmebrKrankenbeUen
erhielt. Nach einem Interregnum, welches durch un-

bekannte Leute ausgefüllt wurde, überoabm im Jabre

1843 Jeb. Oppelser die Prefessur der Klinik, die er bis

1848 leitete. Sein Nachfolger wurde Jaksch der

Aeltere, der schon .seit 1842 als Dooont und Vorstaad

der damals neu gescbalbnen Abthdhing für Brut*

krankheiten tbätig war und der physicalisch -anatomi-

schen Riebtun? «im»' Skoda und Rokitansky in Prag

die Wege ebuetu. Er trat ISäl in deoRohestand und

starb 1886. ~ Die interne Klinik für die Wnndirsto

leitete Bischof Ms 1825, welchem F. W. Noshard,

dann für kurze Zeit der ältere Jakscb und 1849 Jos.

Hamemik felgton, nater dem sie den Rang einer

zweiten Klinik für Studirende der Medicin erhielt. An
seine Steile trat schon 1853 JosefHalle, welcher 1885
penstenlrt wnide nnd bald daranf starb. — Die erste

Lehrkanzel der Chirurgie wurde 1 773 errichtet und

dem damaligen Prosector der Anatomie K F. Arnold

ubertragen, welcher die Verpfliobiuag hatte, die im

Spitels «olkoBSMBdeii drirarfiasben Kiankbeltsftlle

zu tehandelii nid die Operationen in Gegenwart der

Schiller vorzunehmen. Im Jahre 1786 wurde im

Krankenbaose der bannbenigwi Brfider eine ehlrar-

gische Klinik mit 8 Betten errichtet. An die Spitze

derselben trat dann Fiedler und im Jabre 1809 Igoata

Fritz, weloher sie erweitern Hess vndibisBiarlobtnngeB

in jederHinsicht verbessertSb Vnnl845— 1857 stand

sie unter der Leitung von Pilha, »nd von 1858 bis

1879 unter derjenigen von Blazioa. tioe zweite

«birargisobelKlialkentstend 1878) Ibr eister Vorstand

war der früh verstorbene Heine. — Der prsctische

Unterricht in der Qeburtsbilfe wurde seit 1789 im

wilsoben Spitaie ertbeilt und eine Professur dieses

[""aches geschafTeii. Im Jahre 1789 wurde dieselbe in

das neu errichtete Gebärbaas verlegt. Sie zählte da-

mals 30 Schwangere mit den Säuglingen. Untorrieht

ertbeilten J. Ruth undMelitsch.aler erst unterA. Jung-

mann, welcher 1809 dtef,eitung derKlmik übernahm,

gewann er eine befriedigendeForm. Aos seinerSchule

gingen vieleberTorragendeOebnrtsbeirer, wieMoiebner,

Miksche, Quadrat, Kiwisch, Kahler, Lange Sireng,

Scanzoni und Seyffert, hervor. Die Zahl derOebarlen,

wetebe 1789 norde betrag, stieg 1810 avf 888,

1820 auf 880, 1840 auf 1887 und 1845 auf 2367.

Jungmann's Nachfolger waren 1850 F. Kiwiscb

T. Rotlerau, 1854 H. Chiari, 1855 SeylTert, und 1870

Job. Streng. Die 1850 erriebtote Klinik mr Hebe-

ammen wurde zntn*. von Lange, dann von Streng nnd

F. V. Weber geleitet. — Eine Klinik für Augenheil-

kunde bestebt seit 1 88 1 ; sie batteAnfangs SKranken'

sSIe mit Je H Betten wurde aber 1840 auf 40 Betten

erweitert and erhielt einen Operatioossaal. Qleioh-
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Mitig wotd« di« Im KrukwlHHig« Torliaadm« ooa«

HsUsche Abllieilutig damit verbanden. Der erste

Lehrer der Augenheilkunde war Job. Mep. Fischer,

we1«h«iD 1846 P.Artt tind 1856 J. Bwt IbtgtoD.

— Im Anhang der Arbeit, die sich zam grossen Theile

aof die persönlichen Erinnerungen des Vf. 's stützt und

anregende Schilderungen der bedeutenden Ersehe!»

nungen der klinischen Geschichte Prags enthält, foigmi

Verzeicbnisse der Universitäts- Keotoren, die aus der

mediciniscben Facullät bervorgegaogea sind, der

DirMlor»n ud D«om» d«r leUtmo und dtr ordent*

Hebn FmAbmimiUs 1870.

13) Krul, R, De Hage Doctoren. Tijdspiegel. (Hit-

ttaeilaogen über das Lebui und Wirken hervorragender

bollSiidVMber Aerste des 16., 11. Qod 18 Jahrb., bes.

olober, wslsbe ab Profesforen und Stwltints thätig

waren, Ober deren Einnahmen and sodale Stellung, die

Apcithfkervcrbältnissc , die Curpfuseherci und andcrL'

vertbTolle Beiträge zur Geschichte des ärztlichen Standes

in den Niedsrlnnden.

14) Derselbe, Ds oonfniT» van Sint-Lnou-MediOTD
of bot Coticf^ium pbMiDMratioin in den HMg. IMO
bis 1806. Ibid.

Nach «inam knnan BtskUidr anf dia Bntatahnnf

und Pnt'xi-klunrr der Apothekerkonst während des

Mitlelaliers wendet sich der Vf. der Qesohiohta des

Apetbakarweaans in dan VfadarUndaa m nnd

batiahtet über die Präfuogen der Apotheker, welche

unter der Aufsicht der Stadtärzte stattfanden und so-

wohl theoretischer als practischer Natur waren , über

dia Binrtahtnng nnd Revision der Apoihokon, die Zu-

sammenselzang nnd Zubereitung einzelner Arzneien,

bas. desTberiaks, die ersten Versuche einer Pbarmaco-

paaaBatava,dlaPiHebtao QndPnaotlan«ndarApotiiakar,

tu denen Iis 1865 auch die Verabreichung von

CiyatiareD gehörte, dia illegitime Ausübung der änt-

Hakan Pruda dnreb Apothakar, nnd dia Baaltsoabma

von Apotheken durch Aerzte. den Unterricht der Apo-

theker in derBotanik und die Entstohang andAnflfisang

des Collegium pharmaceuticum.

15) Derselbe, De laatste eeuw van het Uaagschc
Cbiraiiijnagilda. Ibid.

In diesem Artikel werden die Kinführung der

Blattern-Inoculation in den Kiederlanden,
dia Einrfobtongan und Hilfamitta), waloha baim analo*

miaohen Unterricht der Chirurgen io Yarvandung

kamen, die letzten Aufnahmen in die Chinrgen-Qe-

nossenschaft, die Lebrtbätigkeit der Professoren C. U.

Talso nnd Damen, die Ausführung derSympbysaata-

mie durch den letzteren, die Schicksale der Chirurgen-

Gilde unter der NapoleoD'achea Herrschaft, die Auflösung

daraalbaii,diaH«if«ataita«g dar lisUicbaii VarkUtnlasa

und des madifliiiiaobaB Untoniohtawaaan« u, *. n. ba>

sprocheu.

16) Hasselblatt, A. u. G. Otto, Album acade-

micum der Kais. Universität Dorpat. Dorpat. 8. 1007 Ss.

— 17; Z 1 Hl m <» r mann , Die Universitäten Koglai- is im
Ifi. Jahrhundert. Preiburg i. Br. 8. — 18"> Rirhard-

' I, B. W., Akiander Honro and th« «Tigin of tbe

Edinburgh Medioai Sobool. London. Asclepiad. VII.

p. 49—67. — 19) Young, Siduey. Annais of tbe Barbor-

Snrgeons of London compiled trom tbeir records and
other sonroes. London. 4. 634 pp. 7 pl. — 30)Stubba>
Tbe bistaiT of tlia nnivanitr of Dablia irom its foitn-

datlon to tbe eod of tbe 18 osntniy witb original do-

ouments. DuMir 458 pp. — ?1) Oonnor, L., The
American acariemy of mediein«, ita objects, its signs

of promise and its obstacles. it;, j of work and
some suggtätions looking to an incre&sc of it» effioiency.

Am. Lancft. Detroit XIII. 451 u. ff. — 28) Ger-
riab, X., The tneeial funotion of tha AoNrieno aoademr
of nediein«. Pbiladalphia. 1888. 8. 87 po. - 38)
Cord eil, E. F , Bitraot from bistorioal akalw of oni-

versity of Maryland (1839—1846). Karyland M. J.

BaU:mor.'. T. 22. p. 285—288 — 24; Denifle, H,
Chartularium universitatis Parisiensis sub auspioiis

consilii generalis facultatum Parisiensis. Tom. I. ab
anno 120) usqae ad 1286 Paria. 4. 71ö pp. —
25) Luchaire, A., Le cartalaita da l'aniversit^ de

Paria. Bar. iotemat. da l'aMaignaaMnt. Paria. X.
No. 4.-88) Oroiaat, L*aneienna nnimatti da Utm^
pellier. Ibid. Paris. X. No 6. — 27) Les fdtaa du
VI eentenaire de l'universite de MontpelU-jf. Ibid. X.

No. fi. — L'Sj ConeciiU'L', L'U^tel- Dieu de Paris au

moycn-Hge. Uistoire et documeots. T. 2. Deliberatious

da ohapitrd de Notro Dame de Paris rel. ä I'hötel-Dieu

(1888-1688). Ptoii. 8. 449 pp. — 89} Parahanz,
B., Biatoire de l^dpital da Looroiaa. Pwb. 8. 88 pv.— 30) Alford, H., The Bristol inflmnrjr to aj Student

dajs (1822—1828). Bristol Med. cbir. J. Ym. p. 168

Ua 19K

31) Stastny, J., Die ücschichte urd in gegen-

wärtige Zu&taDd des k. k. allgemeincit ivranicenhauses

in Prag. Prag. 1891 8. 67 Ss. mit 8 Tl. i 1 y'üttr.

Dem Kaiser Josef IL, welcher in vielen Städten

seines Reiches Krankenhäuser und Wohlthätigkeita-

anstattan arricbtan liaaa aod dar Hatlknada atata aina

riigc Aufmerksamkeit widmete, ist auch die Gründung

des Prager allgemeinen Krankenhauses zu

vardaokaD. Ir bafaU, daai an StaDa von einigen

kleinen, unxwaAlrfnfg alsgeriohteten Kranken- und

Sieohenhäusem, die bis dabin dort bestanden, ein

grosses Hospital geschaffen and die Geldmittel, welche

jenen zugeflossen waren, ffir die Erhaltung desselben

verwendet würden, Im Jahre 1789 wurde das Gebär-

hans und das Siechenhaos nnd im folgenden Jahre

daa allfemaiDa Kranken* nnd ImohatM arOffnat. PBr
das Krankenhau.s adaptirte man ein Gebäude, welches

als Stift der adeligen Damen gedient hatte. Es zählte

800 Bettan farKjanka nnd 84 Betten för daaWSrtar»

personal; die Irrenanstalt wurde mit 54 Kranken-

betten ausgestattet. Den ärztlichen Dienst versahen

ausser deiu Direotor 2 Primarärzte, 2 Primarcbirurgen

und die erforderlichen Hilfsärzte und Untardbimrgan.

Sie halten den Auftrag, „die Kranken so zu be-

handeln, wie sie sieb es wünsoben würden, wenn sie

aalbat krank wiran*. Uaber wiehtiga KrankbattofiUa

wurden Krankengeschichten aufgeschrieben und ga~

samrueit; auch mussten, wenn notbwendig,Ohdao(lanaii

vorgenommen werden. Dia Verpflegataxa balmf Ar
die erste Klasse 40 kr, fdr die zweite SO kr nnd

für die dritte 10 kr. Die Verköstignng geschah in

eigener Kegie. Die Arzneistotfij wurden von einem

Apatbakar in dar Stadt, mit walokam man aina« Tar^

trag gesi'blo5^~r hitte. geliefert — Im Jahre 1820

wurde das Krankenhaus durch einen Zubau var-
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gifiMri» In welchem der Obdactionssaal. die Leicben-

kammer und der Hörsaal für gerichtüche Moilicin

untergebracht wurden; auch fanden hier fortan die

ehlniigtwh«!) OpArationaübDsgro m dar Letob» statt.

Ebenso wurde bald nachher die Irrenanstalt ilureh

den Ankauf eines ansloasendao Baases erweitert. Die

Abtbwtang fSr sezmll erkrankt« Weiber befsnd atob

AniMgi in einem in derNäho liegenden Gebäude und

wurde 1809 in das Siechenhaas verlegt; sie zählte

damals ^2 Betten. Im Jahre 1838 wurde beschlossen,

dm 18S0 MfgefQbrtHB Zubau niedennreissen und an

tetner Stelle ein neues Gebände zn errichten, welches

die klinischen Anstalten aufnahm. Dazu kamen i 845

ein MitteUagel nnd 1848 ein üatiiober Traot, and

1856 ein besonderes Gebäude für die pathologische

Anatomie, medioiouobe Gbamie and geriohtliobe

M«dieb, welebea 1676 nm ein Stoekwwk erbdht

vnxde. Im Jahre 18Gd musste ein benachbartes Haas

naobgeVnnft w^rrler, 'iiiTpft beständigoii Platz-

mangel wenigstens emigenuaäsen abgeholfen werden

konnte. In Jabre 1878 wurde ein Operationssaal

für die chirargische Klinik erbaut. Ferner wurden in

den Jahren 1871 und 1883 wiederum anstosaende

GrandstHoke tnr Brweftemag des KftnkenbMiei er-

worben. Die Vermehrung der Kliniken in Folge der

Errichtung der böhmischen Universität und die Koth-

wendigkeit, die F&lle von Oholera, Typbns nnd

Blattern su isoliren, führten zum Bau mehrerer

Pavillons, welche demnächst der Bsnutzunf/ 'iber-

geben werden sollen. Im Jahre 1 883 hatte die Anstalt

956, 1890 966 EvMkenbrttM. — Seii 1875 sind

die beiden chirurgischen Kliniken mit Instituten zur

HeiubUdang ohirargiscber Operateure verbanden;

sie aebnen je 4 nnf^ von denen 9 Tttm Landesfond

unterstützt werden, 2 auf eigene Kosten studiren. —
Die Irrenanstalt erhielt 1845, das Qebär- und Findel-

baos 1875 eine besondere Direction; sie wurden der

Verwaltung des böhmischen Landesausschnssea unter-

stell!. Unter der unmittelbaren Leitunp dos Stnatp"?

blieb nar das Krankenhaus. Oegenwkrüg veriugi

daMeibe flb«r 159 WKrtorinasn, 18 H«iwdi»o«r,

2 Portiers und Handwerker verschiedener Art. Das

Beamtenpeisonal besteht aus 1 Verwalter, i Material-

Rsobnangaabrer» 1 Kaasirer nnd IS 8ebrefb«ni. Der

Vf. liefert eine sehr sorgfältige Darstellung der

Schicksale der Anstalt während des ersten Jahr-

hunderts ihres Bestehens, schildert die ^ImElige Zu-

nahme des Krankenmaterials und den AuDiebwilllg

des klinischen Unterrichts und boschreibt den gegen-

wärtigen Zustand des aUgemeinen Krankenhauses.

Bsifsgaben aind der Arbelt nehrere Pttn«, welebe

die Ytttbrilnng der Räume ' Ti r! Krankenzimmer in

den Jabreo 1790, 1840 and 1890 und die bauliobeo

ErmltoroDgen dar Anatalt TeraoaehaoUabaa, Mwta
daa Bild ibna «aton DIraotoca, dsa Prof. Tbaddaena

Bayer.

33) Graf, E., Das äntliohe Vereinswosen in Deutsch-

land und der deutsche Aentevereinabnad. Festschrift,

gewidmet 'lern 10. intern, rofd, Ccngnjss. 8. IGO Ss.

Der Verf. gedenkt zunächst der ersten Anfänge

des ärztlichen Vereinslebens, welche sich im

vorigen Jahrhundert in einigen Städten Deutschlands

bemerkbar machten, verfolgt die weitere Entwioklang

desselben wihrend der ersten Htlfle des 19. Jabr-

hunderts. schildert dann ausführlich die Reform-

bestrebungen des Jahres 1848, welche von den änt-

Uoben Veninea und Vereinigungen ins Leben gerufen

wurden, besonders die Vorschlage der Berliner Aerzte

vom 9. Juni 1848, die Beschlüsse der ärztlichen

Cönferenzen, welche im Juni 1849 im preussischen

Unterriohts-Ministerium abgehalten wurden, und den

Verlauf der Bewegung in den einzelnen Provinzen

Preussens, sowie in den übrigen deutschen Ländern,

weist daimaf bin, daaa Badan, Saahaen und Brann>

schweig die ersten deutschen Staaten wnrpn welche

Aentekammern einführten, und giebt einen genauen

Bariobt aber die Entstehung und Ordadung des

deutschen Aerztebnndes, welchem im Jahre 1890

22b Vereine mit 11 066 Mitgliedern angehören,

seine Tbätigkeit, seine Verhandlungen und Einflass»

nabna anf die Gestaltung des deutschen Medioinal-

Wesens. — Im zweiten Tbeiie des Baches wird die

Oesebiobte und Organisation der versobiedenen ärat-

lieben «nd nedleteisebeii Teraiaa des dentaahan

Reiches dargestellt; einzelne Abschnitte enthalten

wertbvolle historische Mittbeilungen. Am Scblass

folgt eine woUgeardnste tabellarisebe Uebeiaiobt der

angeführten Vereine, auf welcher das Jahr ihrer

Gründung, ihre Mitgliederzahl, ihr Charaoler, das

pnblioistisohe Organ, welches sie vertritt, der Name
des danaitigaa Tontandea n. a. n. mngegabea sind.

33) Lösch n er, F., Zur Gesohiebte des Vereins

pfätaissher Aerste. Vereinshl. d. Pfitls. Aerate. Franken

-

tbal. 188». p. 98, 11», 147, 187, 18». — 84) Pandel,
Notice historique aar la sociit^ m6dicale du Bjaut*

Rhin. Gaz de Strasbourg. 1883. p. 109—119. —
85) Pery, Los anc^tre« de la sociöte de mideoine de
Bordeaax. Essai historique sur la soci^t^ olinique de
saute et la soci6t6 philanthropique de santd (1796 bis

1798). M6m. et buil. de la soo. de m6d. et ehir. de
Bordeaux. 1889. p. 535—553. — 86) Seip, A.,

Hiatory of the medieal aotMj of Northampton oounty.

Btoton P*. 1S89/90. I. p. 76—98. — 37) Virchow, R.,

Die internationalen Oongtsase. YIrsb. Arob. Bd. 190.

H. 1. 8. 1—7.

IV. M« MUUtm im Alterthok

1) Jensen, P., Die Kosmologie der Babylonier.

Strassburg i. B. 8. 546 Ss. — 2) Brugsob, U.,

Die Äegyptolögie. Abriss der Entdeckungen und For-

sobongen auf dem Gebiete der ägyptiMben Solirift,

SpiaohB und Altsrtbnmskiuids. 9. Abtb. Leipilg.

3) Joachim, H , Fapyros Hbers. Das älteste Buch

Aber Heilkundo. Aas dem Aegyptisoben zum eisten

Male vollstiadig Sbenetst Berlin. 8v 914 Sa.

Der Herausgeber giebt in der Einleitung eine

kurze Uebersioht der verschiedenen medicinisoben Pa-

pyri zu Berlin, London, Leyden, Turin, Paris and

Bnllak, von denen bis jetzt nur wenige veröffentlicht,

einzelne noch gar nicht entzifTert sind, und boschroibt

hierauf ausführlich den Pap. Ebers, welcher du rcii
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den Reich thum des Inhalts die übrigen Papjri über-

trifTt and atn besten erbalteo ist. Gegen die von

Ebers aafgestellle B«hanptung, doss er mit dem
vioftoD d«r f«ii C]«a«ii» Al«z»iidriiios •rwihaten

sogen, börmetiscben Biiclier der „ ArzneimiU.'lIiihro"

identisch sei, bemerkt er, wie schon Lüring, dass er

eigentlich ein wenn raob umttsUndiges CotDpendiam

der speciellen Pathologie nnd Therapie darstelll. Das-

selbe ist nicht das harmonisch gearbeitete Werk eines

einzigen Verfassers, aonderu eine itriultlose Vereini-

gmg mehiexer nicht zaeemmenhiogender Ahhend-

lungon, welche (1er Abscttreibor znsammengesfeüt hat.

Der Pap. Ebers ist also nicht eine Originalprodaction,

aeadeni eine Absehrift. Sie ist in der Zeit twisohen

1553—1550 V, Chr. angeferllj<t. Das Alter der Rnt-

atehong der den Pap. Ebers xasaumeosetzeaden

Schriften UsBt sieb nicht beetimmen; sie worden «a

verschiedenen Zeiten verfasst, wie Joachim annimmt.

Der Papyros ist benutzt worden, wieaioh eus einzelnen

Handbemerlcungen ergiebt.

Der (JeberaetsaDg gehen etaige dlgemeiae Ane-
f irrindersotzungen über rerschiedenc im Text hSoßg

fürkommende sachliche Ausdrücke voraus. Uierber

gebSren 1. dieTTsI-Krenkheit, welche Joseh im, wie

schon Scbeuthauer (s. meinen .lahresbor. f. 1881.

S. 359) fQr die durch Ankylostomum duodenale er-

sengte GblorMis aegyptiaoa erklSrt. 2. Der Pend-

Wurm, welcher als Taenia mediocanellata, nod 3. der

Heft-Wurm, der als Ascaris lanibricoities gedeatot

wird. 4. Ro'äb, die Heregrube, iiers- und Magen-

gegend, Tieüeieht de«, wm die Griechen nie Hngen-
mund bezeichneten. 5. Die aha Krankheit, unter

welcher Joachim die bei der Cblorosia aagjptiaca

blafige ehtoniecbe Ohettpstion and den Heteorismn«

des TTiiterleiles versieht. 6. Das achoda-Leideo, wel-

ches er als s«bnerzhafte Anschwellung übersetzt.

7. Die geot-lfranibeit, welche er als einen Erschöp-

fungszustand betrachtet.

Der Text besieht in einer Saninilung toq Recepten

gegen alle mögiicben Leiden, welche ganz systemlos

Aneinander gereiht weiden. AnnlemiMhe, physiotegi«

sehe oder pathologische Brörterangen fehlen nahezu

gäoslich. Der Verf. beginnt mit der Aalzählung von

Mitteln gegen Unterleibsleiden, Abflibnnitteln, Recep-

ten gegen die Anschwellungen des Unterleibes, Ge-

schwülste im Leibe, AflfecUonen des Mastdarms, blu-

tige Stuhlgänge, Eingeweidew&rmor, Aufstosaen,

Pusteln, Hautfleoken, EnlzQndung des Afters und der

Blase, zur Bereitung von Stuhlzäpfchen, Mitteln gegen

Qeibsuoht,Geschlecbt3leiden(i'), Verstopfung, Kriimpf«,

HeitbeklentinaogeB, ChlcfUBie negyptinon, Univecsnl-

niitteln, welche die Qötter für sich bereitet Laben,

Mitteln gegen Koplscbmerzen, Migräne, die Leiden

der Hamergaoe, Mitteln, welche den Hagen kAftigen,

Mitteln gegen die Anschwellungen in der Leisten-

gegend, am Halse, im Leibe und in den Gliedern,

gegen Brecbreit und grosse Schwäche. Darauf folgen

8, Sl'^lOI die Recepte gegen die Erkrankungen der

Ang?n, w.jIlLb wir im vorigen Jahresbericht S. 321

u. 8. ausführlich besprochen haben. Dann kommen

Mittel gegen Biaae der Menseben nnd Thien, Kepf«

schwäche, zum Farben der Haare, tnr BeTörderung

des Haarwuchses, gegen ICahlkäpfigkeit, gegen die

Krankheiten der Leber, Verbrennung der Bant, Qan-

graon, Beschwörungsformeln beim Ausbruch eines

Feoers oder znr Erhaltung der Muttermilch, Mittel zur

Heilung der Wanden, gegen Oaro lozoriana, Hnotona»

Schläge, Furunkel, Quetschungen, Mattigkeit dar

G'if ^'r Piisssch weisse, kranke Zehen, Hühneraugen,

Fiiaha modtoensis, Zittern der Finger, Etkraokangen

der Znng», Ansacblige mi KepCi, MitM tan Soholn-

keo, san Vertreiben der Runzeln des Gesichts, gegen

ZahasdiueRen, sobleobte Z&bne, Sohnnpfen, Oorjrs«,

SobwerbSrigk^t, Eiterfloas ane den Ohren, Alopeoie,

Frauenkrankheiten, Erkrankungen der weiblichen

Brust, Geschwülste im Uteraa, Qeaohwöre oder Blasen

in der Scheide und an den Schamlippen, Sehmerten

in der Vulva, Entafindong derselben, zur Herstellung

der Menstruation, zur Bereitung und Vermehrung der

Muttermilch» und Mittel zur Vertreibung des ünge-

sieHtia anf dem KSrper und im Banse. Anf 8. 181

beginnt eine vom Vorhergeheri l -
i im Stil ganz ab-

weichende Abhnndlnng über die Keontniss vom Gange

des Hersens nnd die Kenntnlas, velohs seltsnme An-

sichten über die Verlheilung der Gsfisie im Körper

enthält. Dasselbe Thema bespricht der darauf fol-

gende Aufsatz (S. 185— 187), and zwar ungefähr in

der gleichen Weise. Den Schluss (S. 18 7—195) bil-

den Vorschriften zur BehandUm<? d?s Kropfes und an-

derer Tumoren, welche-^enbar wieder von einem

anderen Verfaaaer berrübren.

Es i.st sehr schwer, ein Urlbeil über das raedici-

aische Wissen, welches ia dem Werk niedergelegt ist,

»« niien, d* es Irfsber neoh nicht gelungen ist, Iber

die Bedeutung verschiedener Worte, die zur Bezeich-

nung von Krankheiten, Heilmitteln, ArzneistolTeo,

KörpertheUen u. a. m. dienen, vollständige Klarheit

SO gewinnen. Doch ist es jedenfalls feetgestelU, dass

man bereits die Anwendung der Granatwurzelrinde

gegen Eingeweidewürmer (S. 11), der ClysUere und

der OiTSlierapritse (S. 48) und der Cbupie aom yer-

binden der Wunden kannte (S. 117), dass man von

der PUaria mediaensis Kenntniss hatte (S. 1 34) nnd

dass mnn wnsste, dass Anneteteffat welsbe für Sing*

linge bestimmt sind, ihnen durch die Wloh der Amme
zugeführt worden können S f>S).

Joacbioj's Uöbersetzuug ist nach seiner Angabe

«ertgelreu, aber leider an manchen Stellen schwer

verständlich. Bei den grossen Schwierigkeiten, die er

dabei zu überwinden halte, ist dies wohl begreiflich.

Bei der Devtnog der teobnisehen AnsdrHske, der

Krankheilsnamon und ArzneislofTe stützt er sich banpt-

säohlich auf die darüber vorhandenen Voracbeiten,

nnmentlieh nnf die üntennebnngea fon 0. Kbers.

Der berühmte Entdecker des Papyros bereitet eine

voll5ländi<j:e deutsche ,\usgabe desselben vor uid bat

eine Probe seiner Arbeit in dem Äbsohniu über die

Angeakmnkbeiten vorgelegt, «sieben er 1889 ver>

öffenlliclite. Wir wissen nicht, ob .Ioachim*s Ueber-

setzung im Eioversländniss mit G. Ebers herausge-
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gtbM word«^ d« ttt der Vomd« niebts daraber mi^
gotheilt wird.

Der FIeis3, die Ausdauer und die selbstlose Be-

geisterung für die Sache, mit der sich Joachim seiner

AitHgßht widmete, verdienen jedeafkllt volle Anerken-

nung, und die Aerate sind ihm zu i^rossem Dank ver-

pflichtet, weil sie durch seine Arbeil mit dem Inhalt

dea Pkpyroi beltunt gemaeht uni dadorab In die

Lage vorsetzt wurden, milzuiirbeilen an der Entralh-

aelaog dieaea wettbvoUen Sprachdenkmals der aegyp-

tfioben Btinniiide.

4) Weniger, L, Erlebnisse eines gnecbisehen

Arates in der Sammlung gemeinrerständl. wies. Vor-

tiige. N. F. H. 104. HamburK. (Unterbaltonde

Sehllderong der romanhaften Schicksale des altn-ieobi-

oben AnÜM Demokedea £8. Jabrb r. GbrO, der

ident als Genelndmntt in Aegina, dann in Athen,
hierauf als Leibarzt des Fürsten Polykratea von

Saroos thütig war, in die Sciaverei der Perser jferietb

und als Arzt des persischen Königs Darius am persi-

sobcB Uofe SU hohen übna gelaugte, endlich in stine

Heimath sarfiekkebrte and in den politischen Streitig-

keiten aeioer Ifateistndt Kroton den Tod fand. Der
Terf bat seiner Darsteliang genaoe Angaben der
literarischen Quellen, auf welche sie sich stütst, bei-

Efügt.)
— 5) Zaober, K., Zu den Heilarknnden Ton

jidanm. Barme. Bd. Sl. S. 4«7—474.

6) Gomperz, Th., Die Apologie der Hcilknost.

Eine grieehische Sophistenrede des &. Jabrh. t. Gbr.

Sitsangsber. d. k. Acad. d. Wies, to Wien. Pbilea.

bietor. Kl. Bd. liO. H. 9.

Die in der Uippooraliscben Sammlung befindliche

Abb<ndlang .Uber die ärztliche Kunst" (in Liitr^'s

Aasgabe Bd. VI, p. 2—27;. rührt nicht von Ilippo-

krates her; sie trägt die Form einer Rede und ist von

einem Micht-Ant, einem Sophisten und zwar einem

bammgendaD failrali» dieaea Standes varfasal. Ihn
VatsteliurE^ fällt, wie Qomperz aus der Schreib nnd

Denkweise des Autois folgert, in die leisten Jahrzehnte

des 5. Jabrb. t. Gbr. Er weist dann naeb, dass die

Schrift wahrscheinlich dem Prolagoras zugeschrieben

werden moss, «nd stütst sich dabei auf die £igen-

tbümliohkeiten der Sprache, auf die in der Abbandlang

bafladlioba Polemik gegen Melissos von Samos, auf die

Bacognahme aof andere Schriften desselben Verfassers

and aadsre Qrtnde. Q. hat den griechischen Text

dar SohtUI mi^ irfyiy naab den Haadadniflea kri-

tisch gesichtet und d _.tc?-t-:llt unc! mit d?r. Trttrari-

anten und einer Torzügliolieu deutaoben Uebersetsuog

biar TaiMmtUeht. Von dan Kaadsobrlflan, bei denen

sieh drei Stadien fortschreitender Verschlechterung er-

kennen Hessen, benatzte er den Pariser Codex No. 2053,

den Codex Marcianos No. 269 and mehrere jüngere

Codices. Aach sag er die Varianten-Sammlungen von

Job. Sambocns, Th. Zwinger, Hercurialis,

Fo<)S, Serfin and Ferrö *n Rath; doch war die

darin gaAudena Aoabaata gering. Bei dar Dnnhaiebt

der Au.•'f;^^^e^ »on Littr)^, Frmerius und Reinh old

begegnet er manchen Unklarheiten nndUahohtigkeiten,

waloba alaar Baticbtigung und Terbeaaemng bedürfiig

alad. — Aof den Te^t folgt ein umfangreicher Com-

nentar, in waloben der Aafbau der ilede entwickelt,

die sprachlidie Ferin derselben, ihre IXelaoleigaiiUidia-

keiten und deren Verb&ltniis zu dsn fibrigen Schriften

der Rippokratiscben Sammlung und tum Jonismus

iiberbaupt basprocben und der Originaltext durch Er-

kläraogen und Anmerkangen, deren eingebandes Sta>

dinm sich dorch die überzeogende Log^ik der Beweis-

fabrang, durch den Reiobthom an historischem and

lilararisobeia Haterial «nd wegen - dar Claasieittt das

Anadnieks anplablt, ariiatart and ganobtfeclift «Ird.

7) Ilberg, Job., Utbcr das Hippokratischt; Corpus.

Verband!, d. Philologen Vers, zu üörliti. 4. Oct. 1889.

(In diesem Vortrag» werden die Bntstebnng nnd die

Schiclnaie der Hippokratisohea Sammlang geeebitdert,

das Verblttaiss der iltesten Heranageber Artemidoros
Kapiton und Dioskurides und der Galen'scben
Commentare zur heutigen Gestalt dos Testes erörtert,

der lateinischen Uebersetzungen, des Einflusses der
Saleriiitaiiischen Schale und der Uebersetaungen der
Araber gedacht und dit.' VorsOfS dSf eiaaslnaa Hand-
schriften hervorgehoben )

&) Derselbe, Die ilippokrates - Aoagaben des
Artemidoros Kapiton nnd Dioskorides. Rbain. Ifna. f.

Philol. N. F lid 45. S. Hl— 1S7.

Die Uippokratiachen Schriften fanden schon

im Altartbom sabliaioba Cammeatalaren. Artamldaroa

Kapiton und Dios>:üri^f>'; welche nrtor dor Hcpi^nmg

des Kaisers Hadrian lebten, machten den ersten Vei-

sooh, den Text derselben bHtlsob so slobtsa nnd ber-

auszugeben. Sie arbeiteten von einander nnabhingig,

gelangten aber in vielen F&Uen za den gleichen

Resnltaten. Galen erwähnt eine Anzahl von Aenda-

rangen, welche sie an dem Texte der Hippokratischen

Schriften Tornahmen nnd Ilberg sucht au' Gr-jnd der-

selben die Frage sn lösen, ob ihre Thätigkeii in den

Handaebriftan, die ans ibailiafsrt worden aind, Spnnn
hinti^rl is^fr hat. Er b«'3ntwor''--t sie dahin, dass sich

dies allerdings an einzelnen Stellen nachweisen lässl,

glaubt aber niebt, daaa sie einen ao barrorragenden

Einflnss ausgeübt hat, wie Christ vermutbet, oder

dass sie umgekehrt so wenig Bedentang dalöx beaitafe,

wie Littr^ angenommen bat.

9) Küh lewein, Die handschriftliche Grundlage
des Hippokratischen Prognostikons und eine lateinische

Uebcrsetzung desselben. Hermes. Bd. 25. S. 113— 140.

Von diesem Werk werden It Handschriften in

Paria, 3 In Wien, 1 in Minaban, 1 In Mailaad, 1 in

Florenz, 1 in Vpnndif» und 1 im Vatican anfbewahrt.

K. bat dieselben (De Prognostici Hipp, libris manosor.

Upa. 1876) genan beaobriebaa nnd sie in % Orappen

geschieden, von denen diejenige, welche die Galen-

schen Lesarten besitzt und im Cod. Vindobon. 20 und

Parisin. 446 ihre hervorragendsten Vertreter bat, den

besseren Text aufweist. Er hat neoerdings aoab 4 an-

dere Handschriften verglichen und erstaltet hier dar-

über Beriebt. Es sind dies: 1. Cod. Barberin. 1, 11

ana den 14. Jabrb«, walebar mit Cod. Hareianas 9(9

and P.trisin. 314 3 übereinstimmt. 2. Cod. Laurent.

74,1 aus dem 15. Jahrb., dar mit der Hüncbener

Hsndsebrift7l Tarwaadtlst. 3. Oed. Laaraat. 74,11,

welcher dem 13. Jahrb. angehört. 4. Cod. Vatioan.

3354 aas dem 10. Jabrb. Die beiden ersten sind für
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di« Ptststellung dü Taztas naheto enlUbriiob, die

beiden letzten dagegen sehr wichtig und notbwendig.

K. tbeilt hieraaf mit , d&ss die Pergamenthaadscbrift

0 108 der AmbrealuiiMben Bibliothek so HaflMd eise

lateinische rebersetzung lies l'rognostilions entbült,

welche um das Jahr 90U ia Kavenna geschrieben

warde. Angefertigt wurde dieUebersetzung aber schon

im 5. Jahrb., jedenfalls aber nicht später als im An-

fang des f>. Jabrh., wie aus dem Character der Lali-

Qüat hervorgeLl. K. legt den Text derselben im Druck

vor und mMbt am Sdiloss einige VoneblSge s«r Ver^

besseroDg des griechischen Textes, welche sich auf die

Durohsioht der griecbiaoben Haodacbriften und die

•Ite lateinitobe DeberMiranf «tOtMO.

10) Wellmann, M., Zur Gt»i>cbicihta dtir Medicin
In Altcrthume. Ebendas. Bd. 23. S. 556 o. ff.

Der erste dieser 4 Artikel beschäftigt sich mit der

Lebenszeit des Heraklides Ton Tarent, die aufOrund

einer Menge fen Tbntandien» die der Terf. nne der

Literatur zusammengetragen hi* tim das Jahr 100

r. Chr. bestimmt vird , and mit seiner scbriftstelle-

rieeben Thttigkeii — Der tweite AbMhnftt bandelt

über den Ton rerschiedenen Autoren citirten Arkt

Andreas, welchen Wellmann als identisch mit dem
Leibarzt des Ptolemaeos Philopator betrachtet, der vor

der Schlacht bei Raphia i. J. 217 ?. Chr. anstatt

seines Herrn ermordet wurde. Der Verf. glaubt, dass

er auch derselbe ist, dessen pbarmakologischeSchriften

von IHoslEoride« nnd PUoim enribnt werden. Leider

tierührt er das Verhäitniss dieses Andreas zu Andreas

Ton Karystos nicht. — Im Folgenden sucht er nacb-

•nweteen , des* die beiden Aente dea Hamens Philo»

nides, von denen der eine angeblich aus Dyrrhaobium,

der andere aus Sicilien stammte, eine und dieselbe

Person bezeichnen, welche um d. J. SO v. Chr. lebte.

— Im letzten Abschnitt wird getagt, dass sich Vieles,

was Apollonios, dem Heropbtleer, zugeschrieben wird«

wahrscheiolicb auf Apollonios Mys bezieht.

U) Derselbe, Seitige Niger. Jüne Qoellea-Unter«
inehnng tn Dieakoridee. Ebendaa. Bd. f4. S. 530
bia 569.

Dioskorides und Plinius stimmen an so delen

Stellea mit einander Qberein, daaa man ni der Frage

gedrängt wurde, ob der eine das Werk des andern ge-

kannt und benutzt habe. Verschiedene Gründe und

namentlich die Art, in der sie denselben Gegenstand

behandeln, sprechen dagegen. Sie lebten und schrieben

nahezn zu der gleichen Zeit, und haben aus derselben

literarischen Quelle geschöpft. Plinius giebt den Text

dei Origfaiala wSrtlieber wieder als Dioakoiidcs, weil

er kritikloser und unselbsländiger bei seiner Cotupila-

tioB rorgiog, als der letslere. Für diese gemeinsame

Qadle wnrde die Arsnelmitte!lebre des Sextias Niger

gehalten und W. hat diese Annahme durch überzeu-

gende Beweise gestützt. Erzeigt, dass die Angabe,

dass das Werk in griechischer Sprache geschrieben

war, ebenso wie die Zeit der Bntstebong desselben,

welche in die erste Hälfte des 1. Jahrh. n. Chr. fällt,

mit dieser Hypothese vereinbar sind, and dass die

letstere doreb eine Menge von Betegstetlem lor bfsto-

risoben Thatsache erhoben wird. Hierauf unterjucht

er, inwelobem literarisoben Verh&ltniss Dioskorides and
Plinivs in andern Anioren, welehe sie dtiren, stehen,

nnd ob sie deren Werke im Original oder durch die

Bearbeitung des SextiasNiger kennen gelernt haben. Er
entscheidet sich fQr die letztere Ansicht nnd gebt dann
auf die Quellen des Sextius Niger ein, unter denen nr

die botanischen Schrif'r-ri ii-^ Thfcphri^t yon Eresas

und die medioioisoheD Werlte des Hippokrates, Diokles

on Karystos, Pbttistion von Lokri, Obrjrrippos von
Knidos, Apollodor, Nikander, Sostratos. Erasistratos,

Dieacbes, Andreas, Kratevas, ron dem sich ganze Ca-

pital bei ]>iosfairidea finden sollen, ffilNiioa, AsUe-

piadea nnddessen Sohöier, Anaiilaaa, Jnba n. A. nennt.

It) KSblewein, Zor Deberliefemog der Hippokr.
Schrift Jtar' b)Tpttoy. Ebendaa. Bd. 23. S. 259—267.

Die kleine Schrift über die Werkstatt des
Arztes veronacbt den Herausgebern und Brkl&rern

grosse Schwierigkeiten , weil der Text sehr rerdorben

ist und zum Theil aus lose oder gar nicht Terbao-

denen. unvolUUktdigen Sätzen oder einzelnen Schlag-

wertem besiebt. K. hat den yersrnb gemaobt, mit

Hülfe der Handschriften den Text sofiel als m?!rh>h

herzustellen und zu redigiren. Br bat so diesem Zweck

die beiden iltestsn Bandaehriflen, nSmliob den Cod.

Laurent. 74,7 and Harcianus 869, welche dem
11. Jahrb. angehören, zn Rathe gezogen, nnd war da-

durch im Stande, wesentliche Liicken zu ergänzen und

viele Verbesserungen zu treffen. Littrri hatte neben

der Pariser Handschrift 2146. die aus dem 16. Jahrb.

stammt und eine Abschrift des Cod. Vaticon. 276 ist,

nnr eine sehleeble Goilation de« Cod. Lanrent. 74,7
zur Verfügung; Ermerins folgte ihm, und P6treqnin

benatzte eine fehlerhafte CoUation des Cod. Haröaa-

nnt ^

19) Ooatomiris, A. G., Sur Ics ^orita in6dits de«

anoiens m6deoins grecs et ceux dont le teite original

est perdo, mais qoi existent en latin on en arab«.

B«v. des dtod. gieeiiaes et Ose. aidd. de Paria. IMS.

Die VernachlSssigting der inedicinischen Lite-

ratur der alten Griechen ist eine traarige Tliat-

aaobe, die niebt oft genug der Cffentlieben Aafkoterlr»

samkeit empfohlen werden kann. Während die Werke

der griechischen Autoren, für welche sich die Phi*

lologen ans linguistischen oder anderen Gründen

interessiren, fast in jedem Jahre aufs Neue herans-

gegeberi werden, wissen die Medicinor nicht einmal,

welche literarischen Schätze ihnen das Alterthum

öberbavpt hinterlassen hat. Bs giebt neoh kein Ve^
zeiohnis.H sämmtlicher raedicinischen Handschriften,

welche in den Tarsobiedeoen fiibliotheken aufbewahrt

werden; noob woniger Ist das, was uns darin ttbe^

liefert worden ist« bekannt. Wir besitzen nicht einmal

eine correcte Ausgabe der Schriften Qalen's; denn die

beste, die Kühn sohe, welche gewöbulich gebraucht

wird, ist derartig, dass twan Mfilisr in zwei Bänden

dnrselben 1800 Fehler nachzuweisen im Stande war.

Das für die Geschichte der Hedicin, wie für diejenige
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sehr wichtige medizinische Werk des Aetius ist noch

oieio&U roUfltändig «rscbieoeo. Diese Dinge sprechen

ein« beredte Spreebe; tie erkliren lieb theile dadoreb,

dass die Aente der Gesobicbte Ihrer Wissenschaft nur

geringe Bedeutung beimessen nnd daher die literari-

schen Froduoie auf diesem Gebiet« weder kaufen noch

l«Mn, tbeil« tanb die QleiehgAltigkeit der Aeadenien

nrA pplehrten Geselhchaften, welche es unterlassen,

die wenigen Gelehrten and Forscher, die »ur Heraue«

gäbe grieoblaelieT HeBdeehriften medleiBieeben leheltB

befähigt sind, so ermnthigen und zu unterstützen.

Um so dankbarer miusen wir dehet der griecbis«bea

Regierang sein, welche dem Vf. eine BBubefte Samnie

dsffiV bewilligt hat, dass er die wichtigeren medicini*

sehen Schriften der griechischen Lilenitnr, welche

bisher noch nicht im Druck erschienen »ind, im

Originaltezt bemesgiebt. Biee Vembeit m dleaen

Ünternehrasn bildete der rrrüp^rpide Aufsatz, in

welobem Costomiris eine grc83e Anuhl dieser Ar-

btitMi, die beBdiebrifllieb vorhendeB, aber noeb aiebt

gedruckt worden sind, zusammengestellt bat. Er

nennt hier zunächst mehrere Abhandlungen, die

fälschlich dem Hippocrales zugeschrieben oder mit

ibm ia Verbindung gebracht werden, t. B. «Gedanken

über Leben und Tod und deren Erkennungsmerkmale*,

,U«ber den Puls und die Säftemiscbung", .Ueber die

VeiMbiedeflbeitea der eiatelnea Ntbreteffe", , Ueber

den Urin". , Ueber dasOesandlsohaftswesei '
,
J'eber

die Heilkunde nach Hippokretes", aLöeungen Uippo-

kratischer Fragen über uedietBitdi« nnd BatarwiBsea»

sohaftliche Gegenstände*, «Oeouientare zu den

Hippokratischen Aphorismen fon Theophihis, Melelius

und Damascius"; ferner cilirt er die Fragmente aus

der AnBeinittoliebre dee KratoTae, mebrere Sebriftea

des Aelius Promotus, nämlich eine Arzneimittellehre"

und Abbaadlaogen aöber die Antipathie in der

Median nnd In der NatQr* nnd .ttber giftige and

sohädliobe AnneistofTe", und eine grosse Anzahl von

Schriften, die Oalen'a Nameo tragen, aber nuz eum

kleineren Theile ron ihm berrübren. Aeobt Mbeinen

ra eda: «Deber die Nahrang, welche mager madht

lind diejenige, welche fett macht", .Ueber die Prag»,

wie . die Embryonen beseelt werden', .üeber die

Palefemen fSr AnOnger*, »Ueber die Maekein*,

J'el or die Knochen", „Uebfr riti> Gf'fn'!??", J'e^pr

die Kraokbeit im Allgemeinen". Ausserdem werden

fiele Abhandlangen angefBbrt, die oflbnbar apokryph

sind, aber jedenfalls aoe den ersten Jahrhunderten

des Hittelalter» stammen. Dann wird einer Aentin,

Hamens Metrodora, gedacht, deren Lebenszeit an»

bekaaat iit, vea veloher Schriften über die iCrank-

heiten der Frauen, über die Erkrankungen des Uteras,

der weiblioben Brüste, des Magens n. a.m. rorbandeD

eiad. Ferner erwlbnt der Vf. die Aagenbeilkvade des

Oribasins, die specielle Pathologie eines anonymen

Antes, welcher er ein hohes Alter und einen wertb-

vollen Inhalt zosobreibt, and eise Menge von nedi-

ciniscben Schriften aas der byzantinischen und aen-

griechiscbnn Perioi?^ z. B. vom Philosophen Leo, Ton

JahiMbwiabt in |*MaaiWa •dleto. 1890. B4. L

TbeepbaneeNeaaae, lUebaeIPBelltti« TheedorLaakarii,

Nikolaus Mvrepsus, Job. Aktuarius, Nikol. Kerameus,

Nikaeus, einen Tbeil der Hippiatrioa, einige. Ab-

baadlaagea dee Bythlaohen Hernes, eiaea Tbeil der

Ephodia u. a. w. — Der nächste Abschnitt handelt

über mehrere medicinis'^he Werke der Griechen, welche

zwar nicht im Originaitext, aber in lateinischen oder

arabischen Uebertetiangen aof aas gekommen sind.

Hier werden die Hippokratischü ^ hri(l7ttqlißdofii'r6i»t>^

Lib. IX—XV der Anatomie des Galen, ein Tbeil der

Oommeetare 6alea*e to des Bpidemiea des Hlppo-

krates. eine Menge pseudo-Galenische Abhandlongen,

die ibeils bei Cbartier veiöffentlioht worden sind, die

darcih OaeUaiAaiellaan« bekanote specielle Pathologie

nad Tberapie der acuten und chronischen Krankheiten

von Sorsnus und die Werke des Theodorus I'riscianus

aufgezählt, — Der Vf. macht einige Mittbeilungen

über den Ort, aa welebem die eiaaeiaenHaadsebrlAen

aufbewahrt werden, über ihre gegenseitigen Be-

siebuDgen ond über ihren Inhalt und Werth. Wenn
aacb viele der foa ibn geaaaatea Abbaadlnagea aaf

die Entwickelung der medicinischen Wissenschaft

keinen grossen Eioflass ausgeübt haben, so tragen sie

doch zur Kenntnis« ihrer Gescbiohie bei und geben

vielleicht Aufscblnss über einzelne oaeffbcsebte Pe»

rioden derselben. Aus die-^^n Grunde müssen sie

sorgfältig durobforscbt worden, selbst wenn das Er-

gebaise dieserOatorsaebnagea aiebt dea Brvertaagea
entsprechen sollte. C. erwirbt sich ein grosses

Verdienst, indem er sich dieser Aufgabe unterzieht.

ihm die m ikiar Lfisung erforderliche Kraft und
Begelateraog nJemais bhten!

14) Cwiklinski, L., Die Beschreibung der Atti>

sehen Pest im Thakjdideiachen Gesobiobtswerke. Ans.
d. Acad. d. Wies, in Krakan. Febraar. — 16) Pelle-
griai» Lapids retin ad Bsculapio, esistente snlla

laesiata deila easa Preiti a Longarone. Belluno. 8.

11 ppw

T. BtoMMftialillcIdiaft.

1) Wiedem ans , B., tlebet- die Natnrwiseensebaften
bei den Arab-rr. Himburg. — 2) Laueherf, F,
Zur Matnaui-r Niluf lehre. Alemannia. 1881». .S. l.')4

bis 15G. (Verf. zeigt ihr-- Verwandtschaft mit di-m

Regimen Salernitanum ) — 3} Robert, Les signes
d'infamie au moyen-'ige. Jaifs, sarrasins, h^rötiques,
lipreuz, cagoU et ail«)s publiqaes. Nogeat g. 180 pp.
et pl. — 4) Wisteoki, W., tJeber Jobaaaes de Ke^
Waeiega (Job. Cantius 1390-1473). Ein Beitrag zur
Oeseblebte der Krakauer Universität. Anz d Acal. d.

Wies, in Krakau. Mai. — 5) Buff, A., Der Apotheker
Claas Hofmair, die Aagsburger Apathtker dt;s 14.
Jahrh. und Magister Ulrich Hofmair, Prntontitar des
Kaisers Ludwig des Bayern. Zeitschr. d. bistor. Ver-
eins f. Schwaben u. Neoburg. Jahrg. 16.-1^ Da«
Tal, M. Un biologiate daPXVe stiele. Rer. seieat
Paris 1889. T. XUV. p. 718-719.

7) iCettlmann, L., Gesandbeftspflego im Mitt«i|-

alter. Culturgeschichtliche Studien nach Predigten
des 18., 14, u. 15. Jahrb. üamburg u. Leiptig. 8.
976 Ss.

Die Fredigten desMittelallers bewbUtiglea
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sich «nickt bloss mit d*n nltgi^M uod »thfsohMi Aaf-

gaben des Menschongesclilechts , sondern zn^^n ;ii!e

Gebiete des otfenllicben and priraten Lebens in Be-

tradit. Sie vertntea in DMebw fliasidbt die Stelle

nnsprer Zoitungen. indem sie die Tagesrrsgpn erörler-

tOB und ftls BelebruDgsmittol des Volkes dienten. Sie

bilden daher eine wtobtige Quelle für die Gultur-

geschichte jener Zeit, di« (aide? Doeh Ytel su «eoig
benutzt worden ist.

Der Verf. bat das reiche Matertal über die

Oetvndbeitspfleir«» welebet sidi dort findet, tn-

sammonsretragr-n luni dar;ii;ri;h ilor Ge-flii.htc dm
Medicin sowohl vie der allgemeiuen Culturge^ohichte

eiaen grouea Dieatt geleistet. Sein» Arbeil stStst

sich auf die Predigten des Franziskaners Berlhold von

Regecsburg, des Mei&t*'rs Eekhart, des Dominikaners

Jobann Fauler, des beruljuiien Geiler von Kaisersberg

und auf mehrere PradigtMmoiloagea, and weist g«-

legendich auch auf die weitlii-be Uteratur jenpr

Periode hin. — Er beginnt mit der Schilderung der

Ernihrang, dblt die animaltooben «ad regetabilisohea

NabrungSDiiitel und Getränke auf und bemerkt dabei,

das« der Oenoss des Schweinefleisches ausserordentlich

beliebt war. So wurden für den Haushalt des Krz-

bischofs von Köln täglich 24 grosse und 8 aiitllere

Schweine gebraucht. Er ^eschröibt dann liif Zu

bereitang der Sj^eiseo, der Braten, des Wildprets, der

Oemäae and BSokeraiaa , fadenkt dar VerfiHsebangea

der Nahrungs- und GenufsmiUel uml wi-isl l^raufhin

dass die Prediger ihre Zuhörer davor varneo. Sie

klagen z. B. darQber, daaa «etlioba wirte and gast-

geben in den steten, daz sie ein gesoten spise als (so)

lange behaltent, daz ein gast dran izzet daz er jorij^r

desto krenker ist", dass die Fische in veifaulteui Zu-

stand« ferkaaft wardao, aodast man sieb daroh dea

Genuss „den tot oder groren siprhtiirim • holten kann.

da&8 die Krämer „luogeut, wie sie iren oechslen be-

irlegeo and beaobeysaen, geben ihm nefisadreek für

pfeffer" . und dass man „wazzer zuo dem wine

mischet". Sie ennahnen die Gläubigen zur Massigkeit

im Bsaaa and Trinken and zeigen, wie narbtheilig die

Trunksucht auf Körper und Geist wirkt. ~ Im zweiten

Capitel wird geschildert, welche Pflege der lläut und

den ilaaren gewidotet wurde, und auf die Beziehungen

der Kleidung und Wobaang aar Oeaaadbeit aufmerk-

sam gemacht. Der V,:.rf. ^,',ji!tMilNt der Bii.icr, und be-

richtet, dass das Schminken des Antlitzes uod das

Tragen fremder Haare bei den Praaen ziemlieb ver-

breitet war. Die Predijjer eiferten gegen die Unsitte,

dass sie „fro(?;rilM?-*s l asr irr aVijestorbenen unter

ires vermischen und dasseibige zum sobawspiegel

aaffnutsan*, das« siajetsund daherzieben and haakaa

das haar daniden hinab biss ritilT die huelfl*, dass

ihnen ,nlbt genueget an der vatwe und an dem aat-

I6tze, dass in der sllmebtige gat bat mliben: «ie

wellen sich selten hm besser) machen und sdioener,

dannc sie goi gemachst hat und neuient her und ver*

went sirh und relschent die varwe und das antlütze*

und sagteil, dass sie dadurch .uzsetzioaa dem velle",

als» AusaoUiga auf der Haut bekommea Wörden.

Hieraof folgen die Kacbriebtaa fibar die Kleidnaga«

tracht, über die Betten und die Wof ti !i!>or:. — Der

dritte Abschnitt bandelt über die Prostitution aod dia

Unaittliobkeit aberbaapt. und awar fiber das Laben

und Treib n in den Bordellen, den ausserehelicben

Verkehr der beiden Geschlechter, die Liederlichkeit

der Geistlichen and die sexuellen Ausschweifuni;en in

den Klöstern, Ober Onanie, P&derastie nndSodomiterei,

über Kupplerinnen. FruchlaMr^ibm? und Kindsmord,

über Ueiralbea unter nahen Verwandten, über die

Umsäade nad Zeiten, in welebao der Bbemaan den

Beisrünf mit seiller Frau ni 'lit ausführen soll, über

Ehebrach and gesohlachüiche Excesse in der Ehe.

Die lediger Tenirtbeiltea die Unkeaacbbeit mit

strengen Worten und erklärten, dass sie der Gesund-

heit schadet und die I.ebensdau-'r verkürzt, indem die

Körperkräfte geschwächt uod Blindheit, l^timungen

uod «Aasaats* dadarcb erseagt werden. Dia latatare

Hfiiierfcuns ist sflir wr-rthvrill. iln s:r rinraiif InnJeutet.

dass man bereits den genetischen Zusammenhang

«wischen den geaebleebtllchen Aasaobweifnngan und

den secundären Eiacbainnngen der Syphilid ahnte,

welche damals zue:leiob mit manchen anderen Leiden

als Aussatz bezeichnet wurden. — Das vierte Capitel

betritTl die körperlichen Hebungen, nämlich dasT.-tnzen,

Hingen. Springen. Wettlaufen. Steinstossen, Speer-

stecben, Kegelschieben, Scheibeaschiesaea und die

Turniere. — Im ffintlen Abaebaitt baspriabt dar Verf.

die ärztliche Erziehung im Mittelalter, den Aufenthalt

an den Universitäten, das medicinische Stadium, die

sociale Stellang der Aente. die Thitigkeit dar Wund-

ärzte und die Curpfuscherei , welche von Geistlichen,

ThfrialthSrifllern , Landstreichern und alten Weibern

ausgeübt wurde. Ferner werden die Fehler der Aerzte

erörtert and angegeben , daas sie Ibra Patienten rar-

nricL!5ssig^on sie tu «'"Ifen besuchen o-ler umgekehrt

häutiger als es nolhwendig ist, zu ihnen kommen uad

dia Kraakheit in die L&nga zieben. dass sie di« Heil-

mittel ohne üeberlegung nach der Schablone anwenden

und nicht zu individualisiren verstehen. Die Kranken

werden ermahnt, dem Snt Vertrauen tu schenken,

ihm Nichts zu verschweigen, seine Anordnuni:eri ge-

wissenhaft zu be ffl'jT'^n, ihn nicht zu spät aufzusuchen

und ihn nicht zu verachten, wenn er nicht helfen kann.

Hieraaf f6lg«ii die Mittheilangen ober die veraebia*

denen Kranklipit^n ; ir.tores^arit ist, .lass (lit- Vc-rbrei-

tung der Lungenschwindsucht durch Ansteckung und

Vererbung betont wird. Daran seblieasen siob dia

Nachrichten über die Behandlung der äusseren Leiden,

der Wun len und Geschwüre, der Fr icturon und Luxa-

tionen, über den Stein- und Hrui^^hbchnitt und dio

Ampatatian, die Brkraokaogen der Augen und Obren,

über die II > ATi tncn und dio Geburtshilfe, dif»

frucbtang, Beseelung des Embryo, Entstehung des

Oesebleehles, das sogenannte Verseben der Mfltler,

die Zufälle während der Geburt, die P;iin>r >]p> K'viA-

bettes, die Emährang des Säuglings und die Eigen-

sebaften der A Dann werden die einselnen Heil-

mittel aufgezählt, ihre Zubcrei uiii^ und Verwendung

SU Arsaeien bofcbriebeo und derao rarsohiedana
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Formen angegeben. Auch gedenkt der Verf. mit

•inigen Worten der &aberniHl«l and der Garen , hti

denen der Glaube an die Heilkraft des Gebetes and

der Reliquien die Heilwirkung herbeitäbren sollte. —
Im SMiittoB Ckpitol sebfldwt «r ii* Krankenplleg« io

den Privathäa.serii und in den Spitälern, die Kenn-

zeichen des nahen Todes, die Aofbabrung des Todten,

dw Begribnias, die Anlage der Friedhöfe innerhalb

d«r St&dle und deren Nachlheile. Besondere Beach-

tung Tfrdient hier eine Notiz, in welcher Ton einer

Section die Rede ist, am die Ursache des Todes fest-

Miit»n«B (S. S51). — Ab SohlBM ll»rert Kotal*

mann eine Uetersicht des Inhalts and ist darauf

bint dass die bjgieniscben Lehren, welche die Frediger

des Hittelniton Ttrkfindigten , im Allgemeinvn neht

Terst&ndig waren: eine Tbatsache, die er durch ihre

vielseitige Bildung, besonders durch ihre natarwiSMB-

scbafilioben Kenntnisse £U erklären sucht.

¥1. Me MMi der NeiMit.

1) Knott.J., Note 0T\ thf practicft of rlinical mo-

dicioe in P^urope in thu year 1507. Med. Press. Lon-

don. T. 49. p. 217. — 2) Favaro, Serie quinta <h

soampoti Ualileiani. Padova. 8. 39 pp. — 3) Grim*
bert, L., Midecins et pbarmaciens au XVI. si^le.

B«T. Mieni. PmU. T. ZLV. p. 183—785. » 4)

Byaienbardt, Anmeikunst ond Alobemi« im 17.

Jahrhundert. Hamburg. — 5) Petit, Ldon, Conf*-

reaoe sar les midecins de Moliere. Rev. scient. Paris.

T. XliY. ». 546-557.

6) Fourael, V., Brapiriques et cbarlatans da
XVln et XVIU riteto. Oai. des bop. Poris. Mo. IB.

». n. ». 8€. 47. 4a.

Der Vf. seiobnet divRolls, welche die E m p i r i k e r

and Charlatane in Frankreich während des 16.

und 17. Jabrbandetts spielten, and liefert dann aus-

f6hrlieh*llittbeilvngfln ttbar einig« befTomgands Ver-

treter derselten. Sie waren entweder Fremde, Aus-

länder, wie HieroDj'mo Ferranli aus Orvieto, welcher

den Orrieto^Tberiafc Tvrkaafte, Hehemet, der Sobn

eines reichen Kaufmanns aas Algier, der Italiener

Qemini, der Engländer Digiy, sein I an'ismann 'l'albot,

der schöne Italiener Ammooio, dem alle \\ eibeihörztin

boldigtea, weil er ongtbliob die Kmet Terstand, dos

Alter in die Jagend M verwandeln, der Principe

Caretti a. A. oder Qeiatliebe oder Bauern. Aach von

des Klerikern erlangten einzeln« ob Corpfaeeber einen

grossen Ruf, wie der Abbe de Beize, der Frere Aoge,

der Kapocinermönch Roosssau uod sein beständiger

Begleiter Bruder Aignan, der Prior de St Qeniez-de-

Ualgoinez und der bekannte Stetoopenteor Frör«

Jaqaes Beaulieu. Ungebildete Bauern waren derOpe-

rateor Jeannot, der sieh ebenfalls mit der Beseitigaog

dee filaeeDSteine beeebiftigte, Cbrietof Ombb«, boA
dessen Wohnort die lleilledurriigen aas BlIeA Tbeiiea

des Landes strömten, Barbereau u. A.

7) Falk, F., Die specielle Pathologie o. Therapie

der SjfStamatiter des 18. Jahrb. L fioerhaave. Ztachr.

t kliB. Mediein. Bd. XVU. H. S. 4.

Der Vf. erörtert in diesem auf dem gründiichen

Stadium der Werke B»erh*Bre*i benbenden Aa(-

satze die Frage, welche Krankheiten ihm bokannt

waren und wie er sich als Diagnostiker undTherapeut

erwies. Br betont sanioibst, dose ee sehr sebwierig ist,

die Bedeutung, welche Boerhaave für die Mediein

seiner Zeit hatte, aas seinen Schriften nachzuweisen

und entwickelt dann seine Kenntnisse und Heil*

methoden auf den ferscbiedenen Gebieten der inneren

(leiU linde. Die einzelnen Krankheiten werden in topo-

graphischer Reihenfolge besprochen; der Vf. beginnt

mit d«a BrkiankaBgen der HimhEnte. delairt den Be-

grifr der Pbrcnitis, bespricht dann die Apoplexie, die

intracraniellen Blutungen, die centralen und peripheren

Libmangen, gedeakt dabei «nob der Aphasie and der

Temperatur-Differenz zwischen den gelähmten und ge-

sunden Gliedern, geht hierauf za den Krämpfen und

der Epilepsie über and beschäftigt sich mit der Hydro-

phobie und den Psychosen. Der folgende Abschnitt

handelt über ilie Leiden der Hals- und Brustorgane,

die Angina, die Lungen- und Brustfellentzündung and

die Pbtbiflis. Daran edblieost sieb die Pathologie des

Magens, die Bespr-rhnig der Daruiloidfu, iler Leler-

kraakheiten, der Erkrankungen desUrogonital-Systems

and der allgemeioen GeeandbeitBstöningen, z. B. des

Scorbuls, der Infeotionsfi&b«r, der Wassersucht, des

I iabetes u. a. ra. Der Vf. verweist bei dif ^prOelopen-

beit auch aui die Verdienste, welche sich Boerhaevo

nm die Tbermomelrio nad die diogaoetiecbe Unter-

suchung überhaupt erworben hat, in ? pi-kl.'irt, dass er

als Arzt und Kliniker vom Geiste des Htppokratismus

eriaut war and in dieoer Besiebinig AJlea «an Moeter

dfeaen kOBB.

8) (ieiger, L., Bin Brief von Chr. Mylins an
Haller. Vii-rMi.lir , lir. f. Litcraturg-sch Dd. III.

H. 2. — ;0 MakL:.2,<-, S-, Medicir.f !ii thc time of

.Fvihn Uuntf-r compared with thc m» dicinc of to-day.

Abstr. Tr. Hunt. Soc. London. 18JS'.V'!>0. 21—40.
— 10) Finlayson, J., Account of a .MS. Volume hj
William Clift, relating to John Hunters boosebold aad
eatete aad to SirBveiafdHome's publications. Glasgow
Med. Journ. IV. April, p. 241^250. Brit. Joarn.
London. 1. p. 788-—740. (Bei einem Kaufmann in

Free Town an der We8tkü-.t- Afrikas wurden 1872
handsohriftiiche Aufteichnungcn Will. Clifts gefunden,
wfichf-r As.siHtcnt .John Iluntrrs war und nach dessen

Tode dessen Sammlungen verwaltete. Sie betreffen die

UBkeotMIt welebe dessen Haaahalt und das Moseam
ranuMdtteOy OBd eatboltea einige wdrtbvoUe Notisen»

Dann «AliesseB rieh eioige Bemerkungen Qber di« Be-

siebaagea twieebeB Br. Home Bod den Yerlegem.)

11) K i rc h e n be rger, S., Kai.st r Josef II. als Re-

formator des österreicbiscbeo Militär • Saoitätswesens.

Wien. 8. 108 Bs.

Der Vf. gedenkt des traurigen ZuatModet, In

welchem sich das Militär Sanitätswesen in

Oesterreich wie auch in andern Ländern um die

Mitte dee 18. Jabrbnnderto befand, weist aaf die Maas-

regeln hin, welche auf Anregung des kaisertioben T,:-il'

orztes van Swieten unter der Kegierung der Kaiserin

Mali* Tbereel» gotroffsn warden, am ein« Beasernng

dtoserTeirblltniiee b«rb«lMnbren nnd «rwtbnt dieEr-

Digitized by Google



PotesHAKV, OnoittoaTK n« MRMcnt iwo tut» tMUßmnm.

riohtaog der nviiitarärtUiohen Schal» zu QampeDdorf

(Wien) Im hhn 1 775 , in d«r FsldoUrargvn io

sechsnionatücben Curssn einige Kenntnisse in der Be-

baodlang der inoereo KrAiikbeiton luid io der Milttär-

ArtnefnlttelMin «rwirbsD aollton. KaImtJ«a»f h%($k\,

4ms der Lehrcuraai dieser Anstalt aaf tweiJahn rw-

I&ngert werde und sich über alle Zweige der medici-

nisch-chirargischen Wisseosohaften erstrecke, sandle

jonga baffihigU Chlrargen and Aonta oacliFraakraiiA

«nd Bnglanf), liess sie dort anf seine Kesten ron den

btr&hinteaten Lebrem der Heilkunde unterrichten and

13r das Lahrfaeh anabltdan , and grSndate die aefnen

Namen führende Josefa-Acad r:jii' v, '! he am 7. No-

vember 1785 eröffnet wurde. Sie hatte zwei Aufgaben

nt arfBlIen; sie war «in» mniUbinUleh» SchaU und

ngleich eine chirnrgiscbeAcademie, welche die hervor-

ragendsten Vertreter der Cbinirt^l« in «»ich vereinifrte,

diente also der Lehre und Forschung, wie unsere Uni-

•nttitan, md batto anöh di« Raobta med 8tall«ng

einor flr"h^chi;'f D^Vf. gieht eine an-^füh'lir-h? Hs-

Schreibung derGebüude und Einrichtungen der Anstalt

und «titst siiA dabtl aufdiaBarielita von AtiganMogeo.

welche sie bei ihrer Eröffnung besichtigten, bespricht

den Studienplan, die Rechte und Pflichten der Schüler,

ihre Beförderung su Magistern oder Dooloren der

Chirurgie, schildert die Leistungen und Verdienste

Brambilla's, der bei ihrerStiftung dem Kaiser rathend

und helfend zur Seite stand und die oberste Leitung

danalban in den BiodaB bstto, and dar antan Pro-

fessoren, welche die Lehrthäligkeil ausüMen , erörtert

ferner die Bedeutung und Aufgaben , welche sich das

Jnalaan a1« Aoadeala stallte, «ttirt daaRaglemant fllr

die k. k. Feldchirurgen in Kriegs- und Friedenszeiten

vom Jahrf» 17*jH/89 und die regleroentarischen Be

Stimmungen über den Sanit&tsdienst bei den Truppen

tiod io dan Sanllftta-AnataUen, beschreibt die OrgMi-

sation derFel'^chirnrgen und des Militär-Medicamenlen-

weaena und verweist endlich auf die Errichtung aahl-

raiebar MiHttnpitllfr io varMbtadoofB grüMeren

Stielten der Monarchie, auf die Verwendung Jer Irans

portabelen Baracken, welche vom Kaiser Joeef zuerst

versucht worden ist, und aof dia Regelung dar Ba-

soldungen und Pensionen der Feldchirurgen und ihrer

Witlwen und Waisen. DerVf. zeigt, dass keine andere

Armee der damaligen Zeit eine bessere Organisation

dasHilKIr-StoititsvwaoibaMM «bdia «>ton«i«biaeb«,

welche sie dem nienschenfrsundlicben Kaiser Josof w-
dankte. Kirchenbergers Arbeit atützt sich auf eine ga-

«laaaDhafta Darobforaobaog dar literoriMbao Qn«Uan

und bildet einen werihvolleo Baitrag wr Qeaohiehte

das Militir-SADit&tevaaaoa.

l-2) Duchenne. H , La derniere maladie de Ga-

briel Uonort^ Kiquetti, comte de Mirabean (1789—1791)
d'apröi Iv jüurnal de Cabaius, son mMecin (Paris 1791).

tiaa. des höp. No. id. M. (Am i. April 1791 starb

Mliabeatt pIStalieb, naebdem er ooeb wenige Tage vor-

her eine grosse Rede im Parlament gehalten hatte. Bs
verbreitete aicb in Folge dessen das Gerücht, dass er

vergiftet oder durch eine zu grosse Dosis Opium f,t-

tödtet worden »ei. Der Verf. weist nun aus der von

Oabwia varbütan Xnokaogaitfbiebto nod dtn Sastiou^

bericht nach, dass Mirabean an einer Perioarditis anf

rheumatischer Grundlage und Gallensteinen litt und
daran zu Grunde ging ) — 18) Lafagc, J., Un m^de-
ein de campagne au XLXe sitele. Paris. 8. 82 pp.
— 14) Ziemssen, U. v., Wissenschaft und Praxis in

den letzten fünfzig Jahren. Klin. Vortrüge. 1. Abtb.

No. 3. Laipaig. 8. 90 Ss. — U) Minat, F., Tha
Progresa of nadidn* doriog tba last flfty jaan. Tr.

Am. Am, Pbjs. Pbitadaipbta. tm IV. p. 1—4.

Vn. isMhtobte J«r lUtnriMMdMllM,

Hygiene a. a. .
I) Rosenberger, Die geschichtliche liutwickelaog

der Thaoria der Gewitter. Her. d. fr. d. Hochstifta an
Fiukfar« a. H. IL W, M. 1. H. i. — ^ Uaa-
wits, Qeaehiebfo der Atoniatik von Wtftelattar bis

Newton. 2 IMe. Hamborg u. Leipzig. — S) Knuth,
i'.. Gtsohicbte dt-r Botanik in Schkswjg - Holstein.

1. Th Die Zeit vor Linii6. Kiel. 8. — 4) Richard

-

son, B W., Joseph Blacic and tbe school of Chemi-

cal medicine. Asciepiad. London. VII. p. 354—282.
— b) Rosanthal, J., A. J*. Lavoieiar ond aeina ba-

dtutong IBr dia Bntwidteloog onaarer YantellaogoB
ron den Lebfnsror»;5ngen. Biolog. Centralbl. Erlan-

tjen. X. S. 513-542. — 6) Berthelot, La rivo-

lution obimique. Lavoisier. Paris. 8 846 pp. 1 pl.

— 7) Lang, A, Zur Characteristik der Forschangs-

wege von Lamarok u. Darwin. Biot. Centralbl. X.
S. 877—878. — 8) He;daDfaldt. S., The unison of

tba Mosaioaa forwa. To tte oiedical profeasion. Eleo*

CroBiBgnatten; an outUna «f tbe aaoiot of tba Boddbiali
ato San Franei»co. 8. 15 pp.

9) Land mann, F, Die physiologischen Ans'liu-

unffen d*s Aristotel«»« Inaug. - D;w. Greif.swald S.

3U Ss. (Die Darstellung ist gewandt, nur bisweilen zu

knapp gehalten. i<iio2elne Hinweise auf die medioinisohe

Literatnr dar alten Griedicn, namentlich der Uippoera-
tiker waren aar firgiozoog nod zun Vacst&ndaios der
vorge tragenen Thatsacben noihwendig. Aoeb bitten

die zahlreifhi?n Vorarbeiten besser verwerthet werden

können.) — 10) Cirincione, (1., Rivendicaiione a

Felice Fontana (177'J) ilella scoperta della guaina. della

mielina e del cilindrassi dei tubi nervasi. Nota letta

all'assoz. dei natur. e med. di Mapoli. N&poli. 4. 13 pp.
(Varf. gedenkt mit waoigeo Worten dar Ansiehtan,

wolobo das Altartbom, «od apitar Leauveoboeakt
Albinus, Monro und Procbaska über die feinere StniO»

tor der peripherischen Nerven entwickelten, und ver-

sucht d.->nn nachzuweisen, dass F Felice benjits die

Hülle, die Hackscbeide und den Axencvlinder gekannt

habe, wie dies auch Job. Müller u. A anerkannt haben,

und wirft zuletzt einen Blick auf die erfolgreichen

Versuche Fontana's in Betriff der Regeneration der

Marren.) — 11) Seagen, J. Dia Zaekerbildnog im
Tbiarkörper, ihr ümfang ond Ibra Badaotang. Bwtin.
8 2G7 Ss. (Knthält auf S. 47—61 eine lichtvolle Dar-

stellung der gescbichtlirhcn Bntwickelung der Lehre

von der Zuckerbildu-M.; im thierischen Körper, der Knt-

deekung derselben durch Gl. Bernard, ihrer Bestätgung
durch Lehmann, der 'iviehtigen Arbeiten von Pavj, i$t
dia Zackarbildung fOr oineD postnortalieo Yorgaog «r-

kürte, dar Coatrollvamebe iUttars, Sdiifli n. M» Do*
neü.t, der .\nsichten über die Ursachen der Zueker-

biidung, und der neuesten Krgebnis5e von Cl. Bemard
u. l'avy ) — 12) Sangalli. 0., Un brann di storia

»ntica cd un altro di stona inuderna della medicina;

milza spostata ci ibilo c immobile. Gai. lonbifd.
Milane T. 49. p. 101-103. 1 pl.

IS) Bina, C, Zur Geschichte der Pharmacologta in

DiBtoabliBd, KUOa Jabrb. IL 8. S—74.
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D«r Verf. erinnert ao die von Wao kern »gel
mitgetheilten ältesten deuifichen Recepte, gedenkt der

Pflege, welche die ArzneipiUozen in den Gärten

Karls des OnMMB und im KkwtaiigMrUB u 8t. GbIIbb

fanden, weist auf das Intercs'^e hin das Wslafridn';

Strabas and Urabaous für diesen Gegeostaod an den

Tag lagtoB, Mkfldnt di« V«rdiaBita d«r bl. HildagBid

DO die Heilkunde, ond bespricht die deutschen Re-

«•ptenbäcber des Mittelalten, sowie die Bedeutung

der Schriften des Albertos Magnus, des Konrad von

Megenburg und des Heinrieh fOn PfolspBnndt für die

Arzneiliande. Hierauf wendet er sieb zu der Behand-

luBg der Sjrpbilis, an deren amerikanischen Ursprung

•r saltBimer WefM ooob fMthUt, gfebt eia» Toitnff-

liche Characteristilt der Leistungen des Paracelsus.

dessen Qebnrt^abr aber ib Folge eines Draokfehlers

unrichtig angegeben ist, ertrtert die V«rdfeo8le de«

Valerius Gordas, Ad. Lonioerus, Leonh. Fuchs, Job.

Agricola, Crato von K's?F»h»im, 0. Gäbeikhover, Joh

Weyer, der das Löffelkraul zuerat gegen den öcorbut

«BpfoU, der JBtKMbeBiber a Ofoll, A. LibBviBt,

A. ». Myoslcbt, A Sala. Z. Brendel, W. Rotflnk, 0.

TaobeBtas, J.R.Glaober, Horst, Schröder, J.J. Becher

BBd Dbb. Ludwig, weleber als Vorliofw einer rlohtl-

geren Beuriheilung der Arsneimittel erscheint, verweist

aaf die widerlichen Verordnungen der sogen. Dreck-

Bpotbele ond bebt den Binfloss herror, welchen die

ersten pharmacodyDamisoben Versuche von J.J.Wepfer,

sowie die Entdeckung der «niifebrilon Wirkung der

Chinarinde auf die Pbarmacoiogie ausübten. Den

hieilwr gehSrigen ArUitoB der Uteren WieBer medleiB.

Sobole zollt er tiicht die Anerkennuri.;, w iMcho sie ver-

dienen. Dann wirft er noch eineo Blick auf die medi-

einlMlMO STSteme tob J. BrowB nsd lUeoii ud ihn
AossobreitaDgen, sowie auf die Homöopathie, «okbo
die nothwendige Reaetion dafregen bildete, and be-

schäftigt sich hierauf oiil den pUarmacodyitamiscben

Arbeiten von Alex. HoBiboldt BBd Avteorietb im
Beginn des 19. Jahrb.. mit der Bedeutung, w»l<^b?

die Reindarstellang des wirksamen Bestandtheila des

OjriaflM daroh Sertftnier, der das Morphinni i. J. 1816
auffand, für die Arzneikunde hatte, indom sie zur Ent-

deokuug des Slrycbnin (1818), Coffein (1819). Vera-

triB (1819y, Chinin (1820), Codein (1832), Atropin

(18B3), Cocain (1860;, Physostignnn (1862), Apo-

morpbin (1869), Pilocarpin (1875), UyoooiB UBd Ho-

matropin (1880) u. a. m. führte,

14) Kobert, Rud., Historische Studien aus dem
pbarmacolofiaeheii Institute der Universität Dorpat.

Hb1I«l 6. ISl Si. O. Heft.

Der reiche InbBlt dOi ersten Heftes dieses Werkes

wurde im vorigen Jabreshericlit S. 334—336 be

sprechen. Das eweite Heft entbäU zweiAbbandlungeo,

fOB denen die oiwto die Bilternittel betrifft nsd

von Wlad. Raram, einem Schüler Kobert's. verfasst ist

Der Verf. bat mit anerkennaoswerthem Fleiae die

Kaebriehten, welobe dae Allertbum und Mittelalter

über die Biltermittel hinterlassen hat, gesammelt, er-

örtert bienof die Rolloi welche sie in derVolkamedioiB

noch jetzt spielen, eatwiokelt die Ansichten und Hypo-

tb^sfn, dip man in neuester Zeit über ihre Eigen«

scbafUD und Wirkungen aafjgestelii hat (Traube, C.

Ludwig, BaebboiB» HofneiBter und Pebl), liefert elBO

rri^f'schi:' Tebersicht der experimentellen Arbeiten von

Buohbeim, Schroff, Falokf Köbler, v.Susxosynaki, Com-

pnidoB, Reux, FertuBBtoff, Albertoot, Teobeteafl;

Schulz und Kaempffe, Reicbmann, Pawitxki und Koaeb-

lakow und Oehrwall, und berichtet endlich über seine

eigenen Versuche, die er mit Cetrarin und ExosLemmin

angestellt hat. — Die zweite Arbeit beschäftigt sich

mit Bryonia alba and rührt von Abraham Mankowsky,

ebenfalls einem Sobfiler Kobert's, ber. Es wird darin

dae bebe AnsebeB, welebee die Pflante Im Allertbum

und während des Mittelalters genoss. geschildert ihre

Verwendttog und die verschiedenen Namen, mit denen

ib beieJebnet waide, angegeben und dann BBBfBhrBeb

Beriebt erstattet fiberdie Versuche des Verf. 's, die wirk-

samen Stoflfe der K&dix Bryoniae dartustellen und die

pbysiologisoheo Kräfte derselben festsusteUen. — Am
Seblutt ÜMst Kebert dBa ErgBbttisi dieser beldoB Ar-

beit-T tiihin zusammen, „dass die pharmacologiscbe

Wirkung der bitter schmeckenden Stoffe keineswegs

eine elBboltliobe «ad die lotmidtit der WbksBg kel«

neswegs eine dem Grade der Bitterkeit entsprechende

ist, sodass wir mindestens drei Gruppen unserer Stoffe

unterscheiden müssen, nämlich 1. gänslich anwirk-

same, wie s. B. Bryonin und Salicinerfiin. 2. stark

giftige, vrie Bryonidin, die xwei Ureohitis-Substanzen

und das £xostemmin. 8. therapeatisob brauchbare,

wie OetiBrin, AbaiatbiB, GolumbiB u. B. n.

15) Vierordt, ü , Altes und Nmta in der Thera-

pie. Acad. Antrittsrede. Tübingen 8. S6 Ss. — 16)

GalaBdi W., Ueber Todteoverbrcnnung bei eiaigen

iBdogermBuleebea YSHmtb. Amsterdam. 1888. 4. 81 Ss.

— 17) Westergaard, H., DieGrundsfige der Theorie
der Statistik. Jena^ 8. 286 Ss. (Der letite Tbeil ist

historisch und bebandelt die BatwiokeluBg der SiBtiBtik

im 19. Jahrhundert.)

18) de Saoti, La djeinfeetiott d'ane nllepestiflr^
BB ZVn. siMe. Gbb. haibd. Ne. d» 1.

Im Herbst 1 627 brach die Pest in derAurergne
aus und swar suerst in der kleinen Stadt Pigeao, wo
man eine BjstemBtisobe Desinfectlon rornabm.

Dieses Beispiel wurde nachher auch an andern Orten

befolgt. Eine ausführliche Schilderung der Maassregeln,

welche tu diesem Zweck in Montpellier während der

Epidento r. J. 1680 Mr Ansfahrimg kBDCB, bildet

den Inhalt des hier besprochenen Artikels. Dersnlhe

ist dem Werk : ,La peste du Langnedoc* entnommen,

welflbes deoiniebil nwAelBBB boU. — Die Leitang

aller Sanit&tsangelegenheiten su Montpellier lag in

den Dänrien des Prof. F. Rancbin, der damals auch

an der äpitze der politischen Verwaltung stand. Der-

aelb« lIoiB fur der 6tBdt efBO giosse Antabl von Hola-

baracken aiifTtibrcn, in welchen Raum für 8f)0 Kranke

war, stellte Wachen an den Thoren der Stadt auf,

weiebe keinen Fremdem hfBelallesMB, befebl, dBS« dl«

Häuser, welche leer standen, weil ihre Bewohner ge-

itoiben oder geflohen waren, doroh ein roUiei Krem
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keDDtlicb gemacht würden, damit sie Ton der gesunden

Bevölkerong genkieden würden, und ordnete eine «il-

gemeine Desinreotion an. za deren DartAfShroDf eio

Unternehmer gesucht wurde. Es bewarben sich daram

ein ApotlK'lsf'r. welcher HO 000 livres dafür forderte,

ein Feuerwerker, der die Keinignog der Luft hanpt-

"BKebliob darohVerbrwaea troo 8elil«Mpalfer bvwiilwa

woIUp, ein Edelmann und endlich ein Dominikaner-

Uöncb, Fater Tamisiez, der die Aufgabe für 7 500 livres

tu Vt9«n T«r»pr>cb. ' Bs worden ihm 20 Mloner^welehe

die H&aser reinigen sollten, and6 Praaen zum Waschen

der Wäsrhe au?ser mehreren Beamten and Handwer-

kern zur Verfügung gesteilt; ti Karren dienten zum

PorltchaffeD der sobmotsig«n OAfeosttnd», di« ni-
wcd?r, wie z. B. Wäsche nnd Lampen, verbrannt oder

auf die Felder geführt und dort als Dünger Terwendet

ward«». Das De«lnfe«(loB»>Pemiial wohot» in einem

ausserhalb der SLadt <i:ele^enen, einsamen Haas« ond

wurde auf öflentUcbe Kosten erhalten. An einem be-

•Uoiniian Tage mnmten slmmtliofae EinwcbDer Ton

Montpellier die Stadt verlassen, um in den Holzba-

racken oder auf dem Lande eire Wohnung zu suchen.

Während dieser Zeit worden die Wohonngen tüchtig

fewaseban vnd Msgefioobevt llna ging dabei sabr

energisch Tor; es worden der Fussboden, die Thüren.

Fenster und die W&nde abgewasobeo, die letzteren

»ogar abgebiatat nsd fHaob mit Kalk beatrieben. Die

Räucherongen worden in Jeder einzelnen Wohnung
vier Tage hindurch fortgesetzt; man verwendete dazu

Essig, aromatisobe Hölzer nnd Hane, Schwefel- und

Qneeksilberdämpfe und snlattt angenehm duftende

Parfüms. Die Gel rauchsgegenstärido, Wäsche, Decken.

Kleider u. dgi. wurden in einem besonderen Wasob-

banaa mit fliasaandem ader koehaadam Waaaar garei-

nigt und dann geräuchert und parfümirl oder unter

Uautäaden sofort verbraoot. Die Desiufeciion nahm

zwei Honata 1» Atupnab. Erat dann dnrfken die

Einwohner in dia Stadt tnrltokkabren, mussten aber

zuerst ein warmes Bad nehmen und wurden mit fri-

scher Wäsche und reinen Kleidungsstücken versehen,

berar aia ibra Wabnnngan betraten.

19) Fojr, G. M ,
History of or»l iostruction of deaf

and dttttb. bnblin Joon. Sptlw. p. 198—915.

Schon im Mittelalter sollen einzelneTaubsturri tu e

Unterricht empfangen haben. Im 16. Jahrh. erregte

der spanische Benedictiner- Mönch Pedro Ponce (1630

bis als Taubstnmmenlehrer berechtigtes Auf-

sehen. Nicht weiiikTfr lerühmt auf diesem Gebiete

wnrde ein anderer Benedictiner in Spanien, Juan

Pabto Bonat, walehar dia tanbatanman Kinder dea

Conrrtab!e von Castilien und andere SjirössÜnge des

hoben spanischen Adels unterrichtete. Digb^ bat eine

intataaaanta Sebilderung von dem Wirken ond den Er-

folgen Banet's hinterlassen, welcher 1620 ein Buch

über die Erziel; i.ng der Taulstumnien herausfrab.

Ais Schriftsteller über diesen Gegeoslaud trat leruer

Dalgaraa ans Abardean (1635<-I687) anf, Tan daaaan

Wirken noch i. J. 1834 eine nene Auflage veranstaltet

wurde. Seine Zeitgenossen waren John Bulwer, der

mehrere Schriften über die Zeichensprache veröffent-

Uobta, John Wallis ond Rar. Will. Holder, dia aicb

ebenfalls mit dem Tanbatamnan Untarriobt beaabif-

tigten. Auf selt«ame WeiM wotda H. Bakar (I ft98

bis 1774) dazu geführt, Taobstummenlebrer zu wer-

den. Am Sobluss gedenkt der Verf. der Verdienste,

waloba ai«b 0. Sibaeota, Tb. Bratdwaod, J. C. Am-
inann, der Abbe de I'Pp^e, der Abbö Desobamps,

Sic&rd tt. A. um die Ausbildong der Tanbatammen

aiwarban babaa.

YiU. «ctabiebtc der mmr^k, AngeibailluiNe and

Cebarljibilfe.

I) Salier, F., lieber Wege und Ziele der klinischen

Chirurgie. Antriltsrtde. Utrecht. (Verf. wirft einen
BUcii auf die Chirur^jie und den chirurgischen Unter-
richt in frühTen Zeiten und erörtert dann die Metbo-

deb and Ziele der obinirgiaeban forsobaag und des
ebiroTgiaeben kiiniaeben ünterriebts in der Gegenwart.)
— 2) Gerhardt, C, ih: Geschichte des Bruststiches.

Berlin. 8. — 3) Mendini, L'cotcroclisma del secvJlo

XVI. Giorn. med. d r. escrcito. Roma. 1889. T 37.

p. 938. — 4) Lauer, 0., Die NerTendebnoog, eine

bistori:>chu Studie. Inaug.-Diss. Erlangen. 8. 34 8a.
— 5) Bidatilt, Etüde aar iea pnoBiaia eaaaia d'baa-

stbMa «birargleala. InMg.>Diae. Paria. 4.

6) Frölich, H., Die ältesten Schusswunden. Prag.

Wocbenscbr. No. 16.

De- Vf zeigt, dass die ersten Nachrichten über

die Anwendung von Feuerwaffen aus der Mitte des

18. Jabrbundaiti atammao, daaa man Aofanga aar

grobe Geschütze und auch diese zunächst nnr im

Peslnngskriege, nicht im freien Felde, zar Ver-

wendoBg braebta, daaa erat in dar aweitan Hilfia das

1 4. Jahrhunderts von HandfeuerwafTen die Rede ist,

dass dieselhen aber sehr schwer und unhandlich und

van geringer Treffsicherheit waren und die früheren

Wnrfgaaebaaae keineswegs sofort zu verdrängen

vermochten. So befanden sich im Jahre 1385

unter den Leipziger Schützen 39 Armbrust- und

1 6 BlabsanaabttaaB. Das 60 000 Hann alarka Haar,

welches 1427 gegen die Hussiten zog, zSblte nur

200 Bucbsensehützen. Auob die Brandenburg'scben

Truppen, weleba 14S9 gegen Stattin nataebirtao,

halten viermal mehr Armbrust- als Büohsenschützen.

Herzog Alba's Infanterie wordn im Jahre 1567 voll-

ständig mit Musketen ausgerüstet und im Beginn des

17. Jahrhunderts war diese Bewaffnung, wie es

scheint, fast in allen Heeren Fiiropas eingeführt. Die

ältesten Schriften, welche über Schnsswuoden durch

Panarwaffan bandeln, atod dhjanigan van Pfolapaoadt,

Hier. Bnanaobwjg nnd Maro. Onmaoo.

7) Stern. A., Ueber die Augenheilkunde dea Padaniaa

Diosicorides. Inaug.-Diss. Berlin. 3. 72 Ss.

8) Kate, 0, Die Augaabailkanda dea Galanns.

Erster (theoretisoher) TbeiU Dia Anatamia und Pby.
Biologie des Seborgaaa. Inaag.-Diaa. Berlin. S. 124 Sa.

Prof. J. Hirschberg, welcher nVh om die Ge-

schichte der .Medioin, besonders der AugeobeilltQnde,
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k«nit8 fi«l« V«rdt«osto enrorben hat, darf gereoliton

Ansprach auf die Danlibnrlicit ii<>r Aorzte erheben

dafflr, dftss er seine Schüler zur Herausgabe der

oottliattwbeD Lilerator de« AlttrtliaiiiB verulust. Ib

der ersten der beiden anter seiner Leitung ^'e-

schriebenen Doctor-Dissersationen wird der griecbiftcbe

Text „über die Augenmitte 1" aus desDioako-
rides Werk rrtgi fVTTOQifTtun' (Lib. i. cap. 27—56)

BMOh C. Sprengers An t;Vta- Bd. II. S. 107—120,

sowie der aal die Augenheiikunde bezüglichen Stellen

ans iw HsUrla madica des DiotkortdM (L. I. e. i, 6.

11. 12. 14. 18. 23. 24. S7. 39 53 fi4 77 81.

82. 84. 86. 90. 91. 93. 96. 101. 102. 105. 107.

109.115.118. 1S9. tS2. 138. 185. 136. 140.

141. 149. 152 155. 157. IfiO. 180. Lib. II. c. 7.

8. 1 1. 14. 19. 23. 28. 47. 54. 55. «0 63. 78. 79.

81. 83. 84. 94. 9C. 97. 99. 104. 118. 121. 123.

1«7. 1J9. 133. 150. 152. 159. 164. 165. 170.

178. 180. l^?' 1H9. 191. 192. 193. 195. 199.

200. 207. 208 209. 21 1.213. 214. Lib. Ul. o. 3.

5. 7. 20. 91 93. 26. 97. 38. 41. 49. 44. 45. 48.

60. 62. 63 67. 74. 79. 85. 88. 89. 90. 102 109.

127. 135. 141. Lib. IV. o. 12. 29. 32. 40. 65. 66.

69. 71. 73. 76. 77. 79. 88. 109. 108. 109. 190.

137. 148. 161. 168 Lib. V. c. 5 6. 10. 25. 84.

87. 88. 89 9^ 9:i. 95 99 102. 105. 109. 115.

116. 122. 124. 125. liH. 137. 138. 142.

14S. 145. 149. 151. 158. 156. 168. 168 1 79.

180) abgedruckt und dazu eine gute deutsche üeber-

seUiuig nod kurze ErkiaruDg der Krankheiten und

Heilmittel, welobe in Text «rwilint werden, loh er-

laube mir dazu die Bomerkanf, dass otavnov' auf

S. 50 Z. 12 nicht mit Hys<op übersetzt werden darf,

wie CS Stern thut. — Die zveite Dissertation enthält

den griechischen Wortlaut des 10. Buches des Galen-

f^chen Werke.s iin») /ui^'i^'- /">o/w»'. welcher \i\ der

in der Ausgabe Kühn's im 3. Bande S. 759—841
Steht, mit einer reeht anerkennoofswetthen lieber-

Setzung un:l einii,---'?! tf\tlit iti?f'hfln Anmerkungen

Handschriften wurden für den Text nicht zu Käthe

gezogen, sondern derselbe besteht im Wesentlioben

im Wiedi-rahdrui^k der früheren Ausgaben. Das Ver-

dienst der beiden Art t itpn in i]er Uebersetzung,

durch welche dem arzUicben Fuoltkuai das Verständ-

ai«s der genanntan Absohoitte in den Sfihrtftra daa

Dioskondes und Galen erleichlen ol^r vielleicht sofff»r

erst ermöglicht wird. Es wäre zu wünschen, dass daa

Beispiel ilirsobberg's an andern Orten oaohfeabmt

und ansere jungen Fachgenossen allmälig zur Ueber-

setznng der gesammten medioinischen Literatur dea

Alterthums ermuntert würden.

9) Costomiris, ti. A., Du mottsage ecolaire aa

t it dtt vue bistorique et tb^ra(.eutique et surtoot da
llla^sage dirtcl la cotijonctive tt 'ic la corre'*. Aich.

'l".<}ilith. P-irü*. — 10) Fox, Webüt.T, h. A bistory

(>! >ii(ctacl»?s. Fhilad. Rr|). 8 Mai. p. h\'-''. .Sk:?./.- r!.r

<t>schu'hti' diT Mrlllcn. denn Erfindung der Verl. ins

Kl du Ics 13. jAhrb. vir.- tit ) — II) Arnand, F.,

Notes d'hiatoiro local«. Jacques Daviel obirorgieii et

prohssenr k l'hdtel ^Oieu de Marseiile (1798—174<>.

Kanaille ni4d. 1889. bot. — 19) Delaernix, ff.,

Jacques Daviel ä Reims. Un. med. du nord. Mt.ft4iD$.
XIV. p. 337—353 — 13) Dareaa, A., Enoei« «aeliues
ncites sur Jacques DaviaL Gas. de Piaris> Na* 1.

(Berioht über die Operationan, welehe J. Dariel in
Rein« snsfBhrte, und deren Brfolge.)

14) Auzilhon, J., D«s pierrea oeulistiques. NonI»
peiliar m4d. 16 Perr. p. 149-156.

In einzeln«Mi Gegenden Frankreichs, namentlich

in den Departements Gard, Herault und Lozere,

werden romVolk bei AogeDlaiden sogenannte Augen*
steine gebraucht, über welche der Verf. Aoakanft
gii^lt. Sie lifs'ehon ans Achat. Granat, Berf^crystall,

zuweilen auch aus biaaem Glas oder versteinerten

Fastilatt, kaban aina ovale, ntancbmal rande oder

rechtwit;I(lipfl Forra mit .«lumpfen Kanten, etwal2nrira

im Durchmesser und sind häufig uit feingeschnitteaeo

mythologischen Pignren gesohmSokt. Sie werden nit

der glatten Seite auf das Auge aufgelegt und ^
. i> Min

längere Zeit dort liegen. Sie geniessen bt»i allen

Leiden, die einen atoniacben Character zeigen, bei

leichten Geschwürsbildungen der Cornea, abarHieb-

Itcben Hornbautflecken, nervösir .St-lis -hwäche n.a.tn.

einen giossen Kuf and erzielen in maocheo Fallen

aoch anbaatreitbara Heilarfolge.

15) Hippel, A. V, (Jeher die Eutwtckelung des
Unterrichts in der Augenheilkunde an den dentscben
üniveisitäten. Klin. Jahrb IL S. 101—111.

Der Verf. gedenkt der Vernachlässigung der

Angenhallk«nda fn frObaren Zelten und ihres Auf*

schwuntres im 18 .Tahrhuniorts und weist auf die

Verdienste hm, welche sich A. G. Richter io Göttin-

gen nnd Beer in Wien nm die Begrdndang des

opbthalmologischen Unterrichts erwarben. Oesterreich

errichtete bereits im Jahre 1818 an allen Universitäten

ordentliche Lehrkanzeln und Kliniken für Augenheil-

kunde und erhob diesen Unterriobtagaganatand zum
Prüfungsfach für dii^ Aerzte. In Pretisson und den

übrigen deutschen Landern geschah dies erst ein

balbea Jahrbandart apKtar.

16) Joachim, U, Die DkilIüc und Ise krank-
heitin des kindlichen Alte:s I i 1. r, ilti ti Indem.
Arch f. Kindi-rheilkiuid-. M. S. 17'" 2.'?3.

Der Verf. giebt zunächst eine üebersicbt der

lIierariaohMi QoalleB dar altiodiseben Hailknnda,
gedenkt dabei der Frage in Betreff des Alters der

Werke des Charaka und Susrula, kommt hier zu dem
riehttgan Seblnaa, «dasa die etmelnen Thaila aaa

ganz verschiedenen Zeitabschnitten herrühren*, and

liefert eine ausführliche Inhaltsangabe der genannten

Schriften. Hierauf geht er zum eigentlichen Thema
seiner Arbeit über und berichtet, dass man .triruihm,

dass die Emprän^nl.s.s atn leichteste» bald nach der

Menstruation erfolge, und dass der Muttermund

während dieaar Zait offisn atabe wie die Waaaarlilia

iiii Soriiioiisrhf'in. Die Zeil der Si-hw.innorsrhaft

reohnele man auf 300 Tage oder auch langer. Gegen

drohenden Aborlos worden kalte Bider ferordnet.

IHeEntwickelung des Koetus wurde genau beschrieben

aad dabei angegeben, daas die Fruobt im ersten
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Monat fläasig Mi und wie eine Blase aassebe, in
dritten 5 hervorragende Pu nkte erkennen Hesse, aus denen

später die Beine, Arme und der Kopf hervorgehen,

im viert«n bereits die «iosdBMi GUtdw BBd 4m Dws
entwickelt seien, und im fünften die Nase, Aagen,

der Mund, Hals and Unterleib deutlich ant«ciohi»deD

wwdttB IcSdb«. Ba tst fenisr vom AbBt«rbra iw
Fniclil im Multerleibe und den Krankheiten die Rede,

welche auf dieselbe von den Eltern übertragen werden.

Di» Gebart erfolgt« in einem zu diesem Zweolc her-

gericbteten Zimmer Bvf dem Geburtsbett anterdem
Beistande von Hebammen. Die Nabelschnur wurde

8 Querfinger breit vom Abdomen cnterbandeo, dann

dandueteittM Bad dia eine Bade dee Fadens bbi

Halse des Kindes befestiisft. üem 'Neogeborenen wurde

etwas kaltes Wasser ins Gesicht geepritat, um die

Atbmnng aDznregen; ea iraid« hiemaf gewtaolieB nnd
mit wohlriechendem Oel gesalbt. Zar Nabrang erhielt

es in den ersten beiden Tagen etwas Honig and ge-

Mbmolsene Butter mit einigen Tropfen der Mutter-

milch vermischt, also ein Abfährmittel. Bnt am
dritten Tage durfte ihm die Mutter die Brust reichen

und am zehnten wurde er der Amme äbergeben. Die

BigeaediBfteo, wetohe dieaelbe beeitieB loll, werden

eingehend besjirochen. Das Kind wurde in weiche

seidene Stoffe gebettet und schlief in demselben

Reume wie die Mutter, welefaer dnreh Rioobenragen

Biit wohlriechenden Kr&utero und Harzen gereinigt

and mit angenehmen Düften erfüllt wurde Die Milch

soll „Ttin, durchsichtig, weiss, liebiiob im üescbmaok,

eliae Bodensetc sein, Ireln« FadM liebM, weon ubb
sie kalt ins Wasser schüttet, und nicht schäumen".

Der Amme wurde empfohlen, sieb zu hüten, vor ,un-

SBaberen GetrSoken, Aerger, ffunmer, dem B^mUbT, an*
strengenden .\rbeiten und kalten Badern". „Das Kind

ist behutsam anzufassen; man soll es nicht lautem

Linn aamtzen, auch nicht bastig aufwecken. Es

soll nicht immer sitzend gehalten werden, damit ea

nicht buckelig wird. Vor dem \Vinde soll man ei

schätzen, ebenso vor der Sonne und dem Blitz. Man

fermeide ei, daa Kind nater BiameR sa laaaen, be*

sonders wenn Raupen oder Ungeziefer darauf nisten;

ebenso wenig in leeren kleinen ungeeanden Baasem.

Sebattige Binme sind la meiden, »bauo Lampaaliebt

und unreine Dinge jeglicher Art. Biaoll rein gabelten

und nicht dem schlechten Wetter aasgesetzt werden;

man soll sich mit ihm in freundlicherweise abgeben".

Das Kind wurde nach dem eratea Jabra antwahat and
erhielt dann Milcb und Reis zur Nabrang. Znm
Grsate der Muttermilch diente Ziegen- oder Kuhmilch.

Vena daa Kind erkraBbte, ao ward» ibm die Anaei
unter gewissen Umständen auch durch die Milch der

Mutter oder Amme zugeführt, indem die letalere sam
Binnebmen dar Arenei geaitbigt oder dieselbe aaf der

Brust der Amme verrieben wwde. Weon ansteckende

Krankheiten ausbrachen, so wurde das Kind nach

einem andern Ort gebracht. — Der zweite Abschnitt

«Dtbiit di» allgamalBaB tbar^ieatiadMa VoraobrifkaB,

waleb» Ja der KiBdarbeilboad« bafi^gi waidaa. Hbb

aebaate im Allgemeinen davor zurück, den Kindern,

namentlich in einen) früh-vi I'dnrLSilter, stark wirkende

Hedicamente zu reiobeo. Die Gaben der Arzneien

riebtat»B akh aaeb dam Altar daa Kindaa. Si» waidm
in der Form WO Pulvern, Säften, Inf-i«pn, Deco^ton.

Tinoturen, Pillen, Pastillen, fileotoarien und Oelen

angeweadet; Säuglinge erbielten «le iHsweilea iaa

Lutschbeutel. Brechmittel worden gänalioh (^erniiedeii.

Zum Abföbren bediente man sieb der leichteren Mittel«

besonders des Honigs, Turpilhes undRioinosöles. Sehr

beliebt war der Gebrauch der Clystiere; es werden ge-

naue Vorschriften erlheilt in Bezug aaf die Form der

ClysUers^ritze, das Material, aus dem sie angefertigt

wnrde and di« Itoag» nad ZaaamBtaaaatBBBg dar

F!:ihsii^rkHt
. die eingespfitat werden sollte. Cijstiere

wurden angewendet, weaa es galt, eine fintieernag

berbetaofObren oder dem Körper beatlmmte Siaff» aia-

zaverleiben. Ebenso worden auch Injectionen in die

Qeschlechtstheile gemacht. Von den Niesemitteln, den

harntreibenden und adstriogirenden Arzneistoffen

waaato maB d»a entsprechenden Gebraoch so machen.

Gifte, wie Datura, Aconit und Opiom, welche den Er-

wachsenen in gewissen Fällen gereicht wurden, waren

in der Kinderpraiis ferboten. DeagMebaa natarlieaa

man soviel als mtäRlich. bei Kindern chirurgische Ein-

griffe vorzunetunen} es worde sogar die Aowendang

den GIfibeisena nnd der loealen A»tamitt»l, aowi» dar

Aderlass vermieden. Zu Biatentziehungen dienten di»

Blutegel, welche in der gleichen Weise, wie es heute

üblich ist, aufbewahrt nnd gebraaoht wurden. Weoo

aie niebt aabeiaaea ««llt»D, ao wvrdao al« dnreb einige

Tr-p'-^r, Milch oder Blut, die auf der Korpnrstelle auf-

getragen wurden, daxa angeregt. SolUeo sie aufbörea

SB sangen, so warde ibnen Salt aaf den Kopf gestreot,

damit sie los Hessen, Wollte man die Btalung ver-

mehren, so wurde ein trockener Schröpf köpf auf die

Bisswunde gesetzt In Bekeff der Heilung derKaaabaB-

bräche worde bemerkt, dass sie bei Kindani laadwr

und leichter erfolgt, als bei Erwachsenen — Im

dritten Theile seiner Arbeit bespricht der Ven. die

Kranbbeitan de» klndUob»n Altara. Darab Vararbang

pflanzen sich nach der Lehre der indischen Aerste fort

die Phtbisis, Epilepsie, Lepra, Elephantiasis, die Dys-

pepsie BBd die HImorrboiden. Wean Kinder bliad,

taabf «tamm, als Zwerge oder missbildet zur Welt

kamen , so schrieb man dies der ungenügenden oder

scblevhiüu Ernährang der Mutter während der

Sabwangerschaft, dem afladbaften Lebeaawandel der-

selben oder dgl. zu. Es ist hier such von der Ver-

engerung des Keotom, der Atresia urelhrae und der

Pbimosie and deren BebaBdlaag die Rad». Fernar

werden die Stomatitis aphthosa und ;f htheritica, die

Angina tonsillaris, bei welcher die iheüweise Abtra-

gung der vergrSsserten Handela Viit»«»ttB»n ward»,

die Dysenterie, die EingeweidowSmar, dl» Bntzündung

des Nabels, die Anusfistel . der Marasmus der Säug-

linge, die Litbiasis und die Blasensteiooperation , die

di» BlcBBorhaea aaoBataram, dl» Blt»nuiiBB darObrao,

die Krimpfa, di» »or»pbBld8»a DrUavaaBBahvaUBBgaa,
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dl« Eryalpek^ dir PMuphigtUt dw lotntriso, and riel-

Irf-ht auch di» PeekM wwihBt and %. Th. aogtr b«>

sobri«l>«D.

17) Wulfsohn, M., Studien über Geburtshilfe unJ
Gynäkologie der Uippokratiker. Inaag.-Diss. Dorpat.

8. 119 Sm.

Der Verf. bat die Hippokratiscben Schriften

mit gewisMobaftem Pleiss durchforscbt, die auf die

Geburtsbälfe und Gynäkologie bezüglichen Hit-

tlMilongen, welche sich darin finden, zusammengestellt

und 7.0 einem abgerundeten Bilde verarbeitet. Rr he-

ginnl mit der A.oatomie and Physiologie der weib-

lUAm 0«8ebl«ebtflocgane vnd beH«iitot, dMs dl« Be-

schreibang der inneren GenitiHen ziemlich mangelhaft

ist, der Utenu als ein Urgan mit zwei Höhlen im

Ibboto dugvittltt irird, die «rmr gewthiilfoh io einer

offenen VerbindoBg« invoilen aber auch getrennt seien

ujid dann zu Zwilün^syeliurten Veranlaflsung geben,

daas der Uals und das Oriäciuu des Uteras, sowie die

Binder deeielben erwibnt werden, die Orarien »ber

nioht bekannt waren, dass die Mündung der Harn-

röhre und iiberhaopt die äusseren Ueschlecbislheile

dee Weibee riobtig geeebildert werden und dees man
anni^hm. <iass bei der Geburl die Beckenknochen aus

einander weichen. Man wasste auch, dasa die Cm-

pfängniss am sfehersteo nnd ruoheeten wShrend oder

kurx nach der Menstruation erfolgt, und erklärte dies

dadurch, dass in dieser Zeit der Mattermund tiefer nnd

offen stehe. Die bei der Menstruation bisweilen auf-

ttetendea Znttiode wurden gnt beobeohtet. Der Vf.

erörtert dann die Theorie, welcher die Hippokratiker

in Betreff der Erzeugung ron Knaben oder Mädchen

baldigten, bespricht die Angaben, die sie über die

Bntwickelung des Pötus machten und bemerkt, dass

sie die Kennzeichen der vorhandenen Schwangerschaft

und den normalen Verlauf derselben richtig beschrie-

ben bnben nod die Sebwsngereobnfl fon gewissen

krankhaften Erscheinungen, z. B tod Tumoren, dem

Hydrops, sehr wohl zu diagnosticiren verstanden. Sie

lehrten, dnss die Pmeht nnfengs mit dem Kopfe nnoh

oben liege und sich später n;ii^h unten umkehre fCul-

hüte), und beobachteten, dass sie schon im 7. Monate

tobensflhig ist. Der Verf. oiilrt hieraof die ditteti

sehen Vorschriften, welche den Schwangeren gegeben

werden, führt die Ursachen an, denen man 'ii-n AIüi-

tus zuschrieb, und nennt hier neben den i^irKrankuu

gen der GebSroatter und snderes Leiden der Sebwsn*

geren da" Tanzen und Springen derselben, starke kör-

periiohe Anstrengungen, äussere Gewalt, Unmässigkeit,

Mshningsmangel, atsrhe Qemtttbsbewegnagen nnd

lilimatisohe Einflüsse. Man wasste auch, dass bei

manchen Frauen der Abortus ohne nachweisbare Ur-

saobe stets zu derselben Zeit der Schwangerschaft

eintritt. Die kiiostliobe Frühgeburt führte man durch

innere Darreichung von Delphinium .Siaphisagria oder

Motterkorn, durch die Anwendung von Tampons und

Snpponitsrien, welehe mit An»iei>toffen bereitet and

in die Qeschlechtstheilo gebrarlit wurden, oder dureh

Iqjeotionen berbeL Man kannte die Molenscbwanger-

eehsft nnd maohte anf die Oeftbrllobhelt der wihrend

der Schwiingerschaft auftretenden Krankheiten und

auf die Verletzungen, denen der Fötus im Mutterleibe

ansgeietzt ist, anfinerksam. Den Antrieb snr Gebart

suchte man im kindlichen Körper; man dachte i\ch,

dass die GeViirt in dem mit der Entwickelung der

Frucht sich steigernden und keine Befriedigung fin-

denden NabrangsbedürfDiss der letsteren ihren Orand
habft. Die Hippokratiker schildern den Meohanismus

der Geburt und erklären die Kopflage fdr die einzige

normale Lage des Kindes, alle übrigen Lagen aber für

anoni.lI. Dit' Geburt fand in der Knie-Ellenbogenlage

oder auf dem Geburtsstahle statt. Die Lösung der

Nachgeburt worde dnrob allmiligen Zag, der fom
kindlichen Körper oder durch Gewichte ausgeübt

wunie, oder durch ^Jieseraittel lewirkt. Wenn eine

untere Extremität vorlag, so wurde sie reponirt und

dann die Wendung anf den Kopf gemaohl; lagen beide

vor. -SO wartete man die weitere Cntwickelunp der Ge-

burt ab. Bei (Querlagen, deren üble Prognose aus-

drfieklish hervorgehoben ward», rermchte man die

Wendung auf den Kopf; Mar es nicht möglich, sie

auszuführen, so schritt man zur Embryotomie. Eine

schlimme prognostische Bedeutung «arde aneh den
frühen A.bgaag des Fruchtwassers, den BlntasgOS for

der Geburt und dem Erbrechen der Schwangeren zu-

geschrieben. Der Verf. geht dann zum Wochenbett

fiber nnd giebt dieKaobriohteo Aber dieMilohaeeretion,

die Pflege und Krankheiten des SHui^linf^s, die Krank

heit&zustände der Wöchnerinnen und das Puerperal'

Beber. Die Thatsaohe, dasa Arsneistolfe, welche die

Mutter oder Amme zu sich nimmt, durch deren Miloh

auf den Säugling übergcheti, war den Hippokratiscben

Aerzteo wohlbekannt, lu dem Abschnitt über die

speoielie Pathologie des weiblichen Organiemna werden

der Prolapsus uteri und seine En;stehungsursaohen

und Bebaadlang, andere Lageveräoderungen der Ge-

bftrmatter. Risse, Narben. VerbErtnngen, Keabildnn-

gen und Geschwüre am Muitermundu. Entzündungen

and Anschwellungen der Gebärmutter, Fluor albus,

die verschiedenen Anomalien der Henstraation, die

hysterischen Zustände, die Unfruchtbarkeil und deren

Ursachen, Au-'ssclilri^'e unii Geschwüre :in den Labien,

Condylome, Abscesse, Geschwülste und andere Er

kranbnngen der weiblieben Brost erwfthnt. Die leoale

Susserliche Therapie be-^itand in Einspritzungen in die

Vagina, Bähungen und Häucberungen der Geschlecbts-

tbeiie, der Binföhrong Ton medioamenlSsen Pessarien,

in Breiumschlägen, in trockenen und gelegentlich

auch in kalten Umschlägen, Clystieren, warmen Bä-

dern. Frottirnngen und Abreibungen. ~ Wotfaohn*S

Arbeit verdient alle Anerkennung; der Stoff ist klar

und übersichtlich geordnet. Leider zeigt der Druck

grosse Nachlässigkeiten, die manchmal recht störend

wirken.

18) Goj l, Dionisius van der SterrLii, als th.oretisch

en practiseh v< rioskundige l' t
.

', r ^ ••ni^.' opnif i kiiiKt-n

orotrent S Janssonius. Needeil. Tijdsobr. No. 14.

IVerf. bespricht die Art, wie D. v. d Sterren für den

kaiseraohnitt, namenUioh an kurz vorher ventorbenen
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Schwangeren eintra', ':ritw:okclt dr-ssfii Ausicbk-ii üb'

r

die Veränderungen tm Uvahum nach der Befruchtung,

über die Atbmungsthätigkeit der Meugeborenen, über

den MechanisinDs der Geburt a. a. m. und erläutert

seine Yenebriften Ober des Terbalten des Arttes beim
OeburUact und die Lösuntj rler Nac hj;^' ) — 1?)

Escherich, Tb., Bntwickcluni^ uud itcUutig di:r iru-

eren deutschen Kinderheilkunde. Wien. med. VV -h' n

scbrift. No. 26, 29. (Verf. gedenkt seiner Voruat-K-'r

und ')t r Eiit&tehnng des Kinderspitals in (Irar,, sliu/irt

die bintorissbe fintwiokeiung der Kinderbeilknnde und
wlgt ibre Bweebtigaug alt lalbstiliiidigex Uat«nrtebta*

gegamtand.)

II. tocIMl« icf liMNS IrnUdtM mti SeiAn.

1) Parodj, L, La flirre dentrtie et rtpid^mie
acfu<.ll>j de Madrid. Gaz. des hop. P^ri-;. N'-. 3. (Vf.

glaubt, das« die Epidemie zu Madrid dem Deugue-Fieber
anct horto) — 2) Epidemien des Orients. Keil. d. Allg.

Zeitung (Müncben). No. 63—68. — 3) Kobert, L'eber

Lepra. Sitzungsber d .Nat. Ges in Dorpat. Bd. 9.

H. 1. — 4) H&asen, G. Armauer, Ist die Lepra ein«
«tut Aussterben beBrifftn«" InfiratioinkraDliheit und ist

sie erblich? Virchow's Anh. Dd. 120. H. 3. S. 47G
bis 484. (Vf. sucht nachzuweisen, dass die Lepra in

dem norwegischen Districl Nordmfere bei Chri.stiansund,

wo sie bis 1870 zunahm, seitdem in der Abnahme be-

griffen ist, und erklärt dies durch die vermehrte Rein-

lichkeit und strenger durehgemhrte Isoliiong der Kran-
ken in Anstalten. Er seig^ dass die Abnabme nebr
die KDOtenforncD als die anSstb<>tischen trifft, weil

vortORSweise di« eisteren isoUrt werden, und spricht

sich für die CoBtagiositSt und geg»n die Brbliebkeit
aus

)

ö) Körösi, J., Critik dar Vacoiaationsstatistik und
Bftue BeitrSffe sur Frage de« Intpliicbatxes. Bertin.

1889. H 240 Ss.

Geschiobto der Entdeckung der Vacctnalion
Bild ihrer Verbreitung, und Darstellung der weiteren

Entwiokelung der Lehre von der Kubpockenimpfung

mit einer sachlichen, auf stalistische Ergebnisse ge-

griindelen Kritik und Widerlegung der von ihren

OagBftrn erbobeneu Vorwürfe. Der Verf. vergleiebt

die Ergebnis?!' in .Stnatpn. in donen sorgsam g'-ittii/:

wird, mit denen, in welchen wenig oder gar nicht ge

impft wird, und zeigt, daas sieb diftOeimpRen in Be-

zug auf die Morbidität, Mortalität und Letalität in

einer günstigeren Lage befinden als die t'ngoimpften.

Das Buch giebt eine erschöpfende Behandlung der

einschlägigen Fragen und «erdieot in den Kreisen der

Aente aad Laien die grösate Verbreitung,

6} Corradi, Alf , L'influcnza. Origine o f.trtun i

della pwrola. Serie cronologioa delle epidemie d'indu*

esia in ftalia. La grande epideoia dal 1850. Bologna,

ft. 23 pp.

Oer berühmlo Epidemiograph schickt einige Be-

merkungen über den Ursprung and üebrauch des

Wortes Inflaenia und die übrigen Besoiebnungen

d^s T..M lf»ns vornn''. jodenkt dann der vcrschiodetien

Epidemien und gebt dabei auch aul die Schilderung

der Seuche fom Jabre 1504 und 1 562 »in. welch«

Ton den Historikern wenig oder g'ir ni' lit 1 'a -liiui

worden sind und bemerkt, das» unter den Autoren,

welche über Influens« g|agcbrieb«B haben, anch Papst

Benedict XIV. m nennen ist. Hierauf la>richtet er,

in welche Jahreszeit die einzelnen Epidemien fielen,

welch« Italien heimsnebten, liefort einig« Motiten 6ber

<1lt! Garg und Vfrl.iuf ib.T vorsohieilonen Seuchen, um
die Hicbtong. in dar sie sich verbreiteten, festzostellen,

und giebt eine auafübrliohe Darstellung der grossen

Pandemie vom Jahre 1580, welche manche Aehnlich-

keit zeigte mit d«g«nig«n, di« wir 1889/90 erlebt

haben.

7) Lesser, E., Beitrag za den Sltesten Schriften

über Syphilis. Arch. f. Dcrmat. und Syph. S. 471—
472. (Verf. macht auf einige lateinische Vtrsu d-js

Ulseniu.s auimerksatB, die »ich auf die Behandlung
der Syphilis belieben and aus den Jabnm i49<—1903
stammen.)

S'i Pr ksch, J. K., Die Literatur über die vene-

rischn Krankheiten von den ersten Schriften über
Sv],h Iis aus dem Ende de.s 15. Jahrhundert bis Mitte

18S9. Bd. IL 1890 8. ibO Ss. Bd. ilL 1891.

8. 717 Ss.

Der zweite Band dieses in seiner allgemeinen An-

lage im vorigen Jshresber. S. 'i'id— 40 besproobeoen

Werkes enthalt die Literatur über die Tripperformen
und loralen llelcosen. Sie wird in folgende Ab-

srhnit'P nniiicth'vll : I. t't4:?r den Tripper. Allge-

meine AbttandInngen. l'aiboiogie und Therapie. Folge-

knnkheiten and Go»iplie»tionen. Naobtrippor. Slrie-

turen der Harnröhre. Erkrankungen der Prostata ntid

der Mery'acheu Drüsen. Entzündung der Samenblis-

eben. Krankbetten des Sameoatrange«, des Hodens

und Nebenbodens, am Penis, der Nieren, Harnleiter,

Harnblase. Augen, des Nervensystems, dos Qefäss-

systems, der Haut, der Respirationsorgane und des

Virdauungstractes. Sterilität. Rheumatismus. Scro-

pbeln und Tuberkeln. Tripperscu-lm. Balanitis.

Posthitis. Tripper beim Weibe. Endoscopie der Harn-

rShre und der Blas«. II Ueber den Sobaniter. All-

gemeine Abhandlur:-'i-;i IViMiob*}?!? un 1 Therapie.

III. üeber Bnbooen. Allgemeine Abhandlungen. Pa-

tbologie und Therapie. IV. Spitz« Condylome. V. Phl-

mosis. VI. Puraphimosis.

Im dritten Bande wir? ii.' I.it ratur über die

Hydrargyroso vorgeführt. Zur leichteren üebcrsicht

ist sie in folgeod« Cnpitol gnaoadert: Allgemeine Ab-

handlungen über Syj hüis. Nonienclatur und Clasüifi-

cation derselben. Diagnose der Syphilis. Secundäre

and eenstitotionelle Pormen. Tertiäre Syphilis, lav«-

Urirte, latente, tardive, rapide, maligne und benigne

^yphllis. Syphilitisches Fieber. Syphilis und Trauma.

Syphili.s bei Greisen. Weibern, Kindern und FrÜbgsbo-

rer.en. Sypbiloide. CompHoatiooeu and Foigsknak-

heilen der Syphilis Ver.schiedenes ?iir all^et!i'»in?n

Patbolugie der SjFphilis. Syphilide. Syphilis der Ilaare,

Nägel, Finger undZ«hen, derKDoeb«n,B«inhaat, Knor-

peK '1 11 Mi[sl:»ln und ihrer Anhnn lin, N'Tv.t,-

syslems im Allgemeinen, des Gebims und seiner Häute,

Räckenmarks und seiner Hüllen, der Nenren. Syphilid

ti' f:..' Y'i ilepsie und Chorea. Sypbilidopbobie. Sy-

philis des Qelässsjslems im AUgemeiB«B, des Her-
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SM«, dar Blotgefässe, dM BtatM, d«T Lympbbabn,

der Sinnesofi^ttt, der Angen, des Gohörorgaos, der

Respirationsorgane, Jer Nase, des Kehlkopfes, der

Luftröhre nnd ihrer Aeste, der Langen und Pleura,

d«r Ehigeweide in AUfeaieinen . des Mundes, der

Znnge. t\ts Gaamens. Raehens, der S[i«iseröbre. des

Magens, der Gedärme and des Bauchfells, der Leber,

HUs, dea Pianoreaa, der flieren, Hftmbleee, Hoden und

ihrer Anhänge. Secundäre Syphilis am männlichen

QUede nod an deo weibliobea Qesoblecbteorganeo.

Therapie der SifpUlts. Btdeoheeo. LeberÜires. 8j»

philisation. YaooinalioD. Vesicatoren. Verschiedene

thieriscbe StüTi* Vi.rTÄi;iV.jl.>n A^av« uni) H^sronia.

Asclepias. Aslragalus. ubelidonium. Lbinu. Cicuia

QiiM». Qn^ek. LobeHesypUlitiee. HewreaiD. Opiam.

Saponaria. Sarsaparilla. Sassafras. Taynya. Theer.

Wailaaas. HiDoralien: Ammonium. Antimon. Arsenik.

Blei. Brem. GertMlrtare. DoppeltohremMitres Ktli.

Eisen. Gold. Jod. Kiijiffr. PLitin. Quecksilber und

seiae Verbindungen. Etnreibangacaren mit grauer

Sftlbei. lUaoherangen mit Mensnr. SalffatioBSCaren.

Svboatane Injectionen. Nichlmercurielle Therapie.

SSoreo. Silber, Zink. Antiphlogistische Methode. Ara-

bische Metbode. Besnard 9 Methode. Diät und Hunger-

«areo. Teiedbiedene andere CtirmetliedeD. Bider.

Cororte. Mineralw&sser. Ilvdrargyrose. — Ein aus-

fäbrlioheeAatoren-Register, welches nahezu 13 Druok-

beg«B amfent, erhöht die Braoelibarlceit des Werltes

und macht die Benntiong btqticm.

Das Werk ist mit jener Sorgfalt, Gründlichkeit and

VerlässHcbkeit zusammengestellt, die alle Arbeiten des

Herausgebers kennzeichnen. Bs ist ein Master biblio»

graphischer Forschung und für Jeden der sich mit

dem Stadium der QesohleebtsleideD beschäftigt, un-

entbehrlieh.

9) Kirobhoff, Tb., Grundri&s einer Geschichte der

deotaehen Irrenpfl«ge. Asrlin S. I9i Se.

Das vorliegende Buch enthält viel mehr als der

Titel rerspricht; denn es zeichnet nicht bloss die histo

risohe Eolwickelung der deutschen Irrenpfiege io

ihren «IlgeneinenOraiidiOgeo, sondera briagl eagleiob

ein Fülle von neuem Material, welches der Vf. aus

Archiven und andere literarischen Quellen zusammen-

getragen hat Die io Biohern und ZeiUohriften ser»

streuten Nachrichten über die Pflege der Geisteskranken

in Deutschland wurden kritisch geprüft, durch ihre

Beziehongen zur Geschichte der Medicin und zor

Callurgescbichte erläutert und dvroh lahlreiohe That-

saoben, die bisher unbekannt waren oder nicht hin-

reiobeod gewürdigt wurden , ergänzt. Wo die Quellen

epirlieb llesseB,iDiiMte sieb derVr.daninf besebrinkea,

den Gej^ensiand seine.s Thema'.s mit einigen Strichen

ZU skizzirea, die genaue Aufiführung desselben aber den

spiteren Bearbeitern ilberlassen.

Der erste Theil des Werkes handelt über die

deutsche Irrenpflege im Mitlel.ilifr E.s wird ;ui die

seltsamen Auswüchse des religto^eo Märiyrerthums,

an dieAnaehoretea nni reUfidsenSohwämier erianwl^

dnan dieFrag« eiOrlert, ob dieZaU derOeistestranhen

imMittelelterverhiltnienidlssig geringer war.alsgegea-

wirtig, und dabei auf den mächtigen Einfluss hinge*

wiesen, welchen die religiösen Affecte und Leiden*

Schäften in der Periode des Mittelalters bis in dieNea-

zeit auf die Gemöther der Menschen aaageibt haben.

Der Vf. schildert hieranf die Irrenpflege an einzelnen

Orten; er berichtet, wie gross die Zahl der Kranken io

hMtimmten Zeit^men war, die auf stSdUsebelTeeten

in Nürnberia: erhnlten wurden. Sie wurden in Gcf hig-

iiissen, manchmal auch inPriratbäusern antergebracbt

oder, wenn sie tod ansiriirts waren, in ihre Beimaft

oder einen andern Ort transporiirt. Kranke, welche

einer wohlhabenden Familie angehörten, worden auf

deren Kosten verpflegt. Man föblte die Verpflicbtuog,

dafir n eorfen, das« df« tma m Hanger and Notb
geschützt wurden und weder sich noch Anderen

Schaden zufügen konnten, socbte aber gleichzeitig

daraofhin so wirlen, dass der Stadt daraus mdglielut

geringe Unkosten und Lasten erwuchsen. Schon im

15. Jahrhundert wurden den Geisteskranken Vor-

mfinder gesetzt; auch wurde ihnen ärztliehe Hilfe an

Theil, wenn sie an einem körperlichen Leiden er>

krankten. Von einer eigentlichen Psychiatrie war keine

Rede
;
Prügel bildeten das hauptsächlichste, rielleicht

einiig« peyohiaehe Berahifiingsniittel. Im Jahre IdiOO

wurde ein , Narrenhäuslein" als besondere Pflege-

Anstalt für Geisteskranke io der Nabe des Spitals eio-

gerichtet, ans dem sie die Kost erhielten} dooh wird

dieses , Narrenhaas** im 16. Jahrhundert nicht mehr

erwähnt, scheint also nur kurze Zeit bestanden zn

haben. Es folgen einige Mttthoilungeu über die Pflege

der Irren in Augsburg. Strassburg, Freiburg i. Br.

und Ziiricli, wü schon im 12. Jahrhundert da.s Spital

zur Aufnahme von Geisteskranken bereit war. Aach
in Prankfnrt a. M. hemehte das Beelrebeo, dieselben

.inschädlich zu machen; man machte ihre Verwandten,

welche sie beaufsichtigen und pflegen mussten, für

ihre Handlangen rerantwortlioh, Hess die Kranken in

Gerängnissen oder in Privathäusern bewachen oder

enli»digti' -^ich ihrer, indem sie ans der Stadt entfernt

und nach einem fremden Orte gebracht wurden. An
ihre Behandlong nnd mSgltobe Heilnng daobte man
selbst dann nicht, als besondere HHume für dteGeistes-

kranken im Spitale bergoricbtet worden waren. In

Brannschweig worden Ihnen die Keller der Oefliog-

nisse, wo sie von den Bütteln beaufsichtigt und er-

nährt wurden, oder die sogenannten „Thorenkästen

d. s. aus Hols erbaute Einzelzellen, welche an die

üussere Wand eines Gebäudes oder an das Stadtthor

ang:Blf>hr;t waren; zur Wohnünp angewiesen. Elbing

machte bereits 1326 den Anfang zu einer öffentlichen

nnd geregellen Unterbringung der Irren. In Hamborg
und Lübeck 1 igen die Vcrhültnisse ähnlich wie in

BrauDSChweig; in Hamburg dieuten die oberen Stock-

werkM eines hoben TbormM als Anfbewahrongsort

der Geisteskranken In Köln begannen die Alexianer

schon zti Pnde des 13. Jahrhunderts in ihrem Kloster

Irre zu vorpllegen. — Der Vf. wirft dann einen Bück

Bof die psjohiseheB BpUenlM det Nittelattiefs, die

Oeisslerfa^rlen und die Tanswuth nnd liefert eine
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Darstellung der Beziehungen des Glaubens an Dämonen

uod Uexeo sui deuUcben Irreapfloge. Er gedenkt

dabfti sanifllist dtr Roll», w»loh« dw Dimonenglaub«

im Altorthom nod unt«r der Herrschaft des Ctiristen-

thams 8pte!'.<». sowie seiner Stellung bei den Natur-

völkero, zeigt, dass sich unter den Hexen sowohl als

not«! flmn Verrolgvrn viel» 0«ittMknnka« BallMi-

nanten und Visionäre. Epiioptischo. Verrüclcte, Fälle

TOD Demeatia senilis, kataleptiscbe
,

staporöse and

hysterisebe IndiTidaeo bofiradeo, aad dan obno Zwoifl»!

auch manche Gesunde erst durch die entsetzlichen

Qualen der Tortur geisteskrank gemacht worden, citirt

dieAnsichlen, welche hervorragende Äerzte, wie Para-

celsuä, Ad. T. BodODSteio, H. Cardanus, Joh. Weyer,

F. Plater U. A. über die Hoxen und deren Verhäliniss

ZU Psjohopathologie ansprachen . und weist aas den

SobrIftoD H. Lathen nsob, dass die Kireli«B-R«for-

in;ition des IG. JaLrbunderts keineswegs eine Beseiti

gung des DämoaeuglauboDa uod eioe wohlwollendere

Botraobtung dtr BasMmnen Im Gefolg« b«tte,

sondern im QegSDtheil durch die Lehre von dMD
mächtigen Kinfluss des Teufels, welche ver-

kündete, für lange Z>eit die richtige Erkenntniss uod

Behindlong dorOeiBteeknoken oiohwwte. DerVf. fei-

folgt dann die weiteren Schicksale des Hexenwesens bis

in die neueate 2eit, seist easeinaoder, wie dasselbe in

der besebrilnkten OUnbeasfreadigkeit de« ebristliobBii

CIeru5 und der Unwissenheit der Aerzte seine mäch-

tigsten Stütun fand, erinnert an die vereinzelten Ver-

raobe, welche gemacht wurden, um einer vernänftige-

ren Beurlbeilung dar Besessenen die Wege zu öffnen,

und bemerkt, dass erst durch den Aufschwung der

Naturwissenschaften und die Fortschritte, welohe die

Kanatiibs dar geiatigan ErkrankiiBgaii gvmaobt bat,

der Glaube an Hexen und Dümonen zurückgedrängt

worden ist. Allerdings bat das metaphysische Bedürl-

Bisa, waläbea dttrie frtbar aain« Bafiriedigung gesucht

bat, jetzt im Spifiltsmos einen Ersatz erhalten, der

Tor dem Hex^nwesen wenigstens den Vorzug hat dass

er die Meusoijeu uicht mil der Tortur bedroht und

durch Feuer und Sohwart varoichtat- Dar dritte Ab-
schnitt des Bucfie? beschäftigt sich mit der deutseben

Irrenpflege der Neuzeit. Die Nachrichten, welohe dar-

Sber aus Nfirnberg, Augsburg, Strassburg, Frankfurt

a M., Hraunschweig und anderen Orten überliefert

werden, deuten nicht darauf hin, dass eine wesentliche

VarbesseroDg stattgefunden hatte; die einzige Ver-

änderung, weiche das Loos der Geisteskranken erfuhr,

bestand vielli iclil darin, dass ihnen an einigen Ort^n

die aufgehobenen Klöster eingeräumt wurden. In

Würaburg bestimnta dar Bisobof Julius Bobtar von

Mespelbrunn, der Slifier des .Juli is-Ho.spilals , schon

157ti, dass in demselben auch Geistesgestörte auf-

gaoammen wurden. Aaob in Brannsobweig übergab

man sie dem Marian- Boapittl« sur PSege, welches

später in ein Armen-, Waisen . 7ii -ht Dnd Arbeitshaus

umgewandeil, seit Kit 7 aber nur zur Aufnahme von

Slriflingeo und Irren verwandet wurde. Die Kranken

lebten und arVeitoten hier zusammen mit den Oe

Bunden, und wurden nur, wenn sie tobten, in Eiozel-

zellen, den Kojen, die nach Art der Thorenkästen ein-

gerichtet und im Hospitalbofe aufgestellt worden

waren, antergabraobi Im Inbra 174S wnrd« du
St. Alexius -Haus den Sträflingen and Irren einge-

räumt. Ein Arzt, welcher 1793 an dieser Anstalt

angestellt war, schrieb, dass die Organisation der-

aalbaD als Zuebt* und Inanbaofl fBr dia KMkw
luanobe Vortbeile habe, denn die Spitzbuben seien

durch ihre Klugheit, Vorsicht und Gewandtheit sehr

geeignet, WErtnhUansta bat den OaittaakmnkMi sn

verrichten. Die Vereinigung der Irren mit Verbrechern

war damals an vielen Orten, z. B. in Torgau, Leipsig,

Celle, Luckau, Ludwigsburg, Mannheim, Halle, Weimar

und Magdeburg, eingeführt. Die Neckereien und rahnn

Spässe, welche die Kranken von den Sträflingen zu

erdulden hatten, die Quälereien und Misshandlungeo,

denen sie ?on Saiten dar OeOogniaBwirtar nnagaaatnt

waren, die schweren Arbeiten, welche ihnen auferlegt

wurden, und die schlechte und nozureiobende Nahrung

blldaten dan Oagenataad fbrer baiaobtfgtan Khgßn
und machten diese Anstalten eher zu Mördergruben

als zu Irrenhausern. Im folgenden Capitel bespricht

der Verf. aostubriicb di« Irreopflege in Schleswig-

Halsteitt, beaoodars in den Znebthloaeni , tiift tebai

einige interessante KraDkengescbicbten vor, geht hierauf

auf die Zustände, wie sie siob in dieser Betiebung in

dan baanebbartan Baasastidtan «ntwiebaltaa, ibar,

scbliesst daran einige Mittheilungen über die geistige

Erkrankung des Herzogs Philipp von Mecklenburg und

die Irrenpflege in dessen Lande, erinnert an die

psychische Epidemie, welohe 1594 in ^Andnn niiB>

brach und berichtet über die Einrichtungen, welohe

zur PÜege rer irren in Berlin getroffen wurden. Sie

fanden aait 1 7 1 1 in den Armanbanaam dem Kltaiga-

thore und bald nachher in der für sie hergerichteteo

Anstalt in der Krausenstrasse Aufnahme. Als die

latxtare Im Jnbi« 1798 abbranata, wnrden sie

in die Charit^ versetzt; aber erst 1818 wurde ein

besnn^pr^s Gebäude in df*r Nnhe derselben für sie

erbaui. Der Verf. giebt daun eine Ueberaiohl der im

Anfang das 19. Jahrirandartt fabrinahlioban Kwanga»

mitte), schildert die sog. Ekelcure*', di? E-nr:chtongen

und Apparate, durch welche man die Kraoken sn be-

ruhigen snabta, wie die Drebmaaeliine, den DrabBtnlü,

die Schaukel, den englischen Kasten oder Sarg, den

Zwangstobl, dieAutenrietb'sche Maske, das hohle Rad,

die militärischen Exereitien der weiblioben Kranken,

gedenkt der Irrenpflege in Wien und überhaupt In

Oesterreich, sowie in der Schweiz und mehreren

anderen Ländern. Am Schluss spricht er sich über

die Irranoolonian aoa, uad Im Anbaag llaat ar alnlgf

liislorischii Documont? al.s Belege für seine Angaben

folgen. Bin sorgrältig gearbeitetes Namens- und Sach-

vaneiobniaa arlaiebtart die Kmitrang daa Waifcaa,

dessen reicher Inhalt an einzelnen Stellen viaUaiflht

etwas öbersichtlicher geordnet werden könnte.

Ks ist eine vorlretliiohe Vorarbeit su einer Qa-

aebiobt* der Psjrobiatrle, deren Warlb nm «• böbar an

schätzen ist, d-i t'-.- diesem Gabiata nur BUhf

wenige historische Werke besitzen.
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10^ Lehfetdt, K , Die medifarnentöse KebandloDg
der Geisteskrankheiten. Ivne peschichtlicbe Studie.

Inaug.-Diss. Berlin. S. '6i Ss. (Flüchtige Zusammen-
stellung der auf die Therapie der Irren besnglichen

Metiien mm dao bakumtesten Sohriftan d«a AltertluuM,
Miitelalten and der Menteit. IMe Werft« des Aleiaudor
Trallianns hat er gänzlich fiberseben, obwohl sie gerade
für sein Thema «abr werthvoUe Beiträge liefern. Die

Mangelhaftigkeit seiner Literaturkenntniiis berechtigt

Dicht au der Sioberheit des Urtheils, welches er an den

Thff ieii)

[CarlaeB, WiflerleM Btetorlp. (Die BrgebniMe der
Untersuchung worden vom Verf. auf dem vorjährigen

internationalen medieinischen Congresse zu Berlin mit-

letbeUt) AmI «ML]

I. Ilegrafbiea.

1) Roger, J., Les meiiecins normands du XII. au
XIX. siede. T. 1. Paris. 8 372 pp. (Enthält

121 Lebensbeschreibungen von Aerxten des iDep. Seino'

iafdriema.)

2) Beverlej', H.. Bztraeta firoa an adress on Nor-

wiob madiflal worthies. Oeliveied at a «oi^olnt aonoal
meeting at Norwieb of tbe But-Angliaii and Cambridge
and Huntingflon branches nf the British Meiical Asso»

oiation and tbe Norwieb Medioo-Cbirurgical Society.

Bilt. Jenm. 19. Joly.

Lebensbeschreibungen folgeminr Aorzte.

welobe io Korwiob geboren wurden oder dort gewirkt

babeo. 1. Jobn Kaya, bekannter anter aelDem latfni-

sirten Namen Cajus (1610— 1573), über dessen

Schicksale und literarische Tbätigkeit Jedes Lehrbuch

der Geschichte der Hedicin Auskunft giebt. 2. Sein

Sieitgenosse William GonyDgbam, tüchtiger Chirurg

und Verfasser einer metlicini.scben Be.sibreiliung der

Stadt Korwioh. 3. William Bullein, welcher mebiere

bygioBiMihe Sobriften ?«rSffeBti!ebte, Magere Zeit ao*

schuldig im Qefärgniss zubrinj^en ransste und 157G

starb. 4. Sir Thomas Browne, geb. 1606 in London,

Sbta diiiob 46 Jabre'iii Kerwieh die iratHeb» Praxis,

machte aleb dorch seine Religio medioi ood dareb die

Psendodoxia epidemica bekannt und starb 1682 Als

sein Sarg i. J. 1840 geöffnet wurde, fand man das

SMett vertrefAiob erhaNea, DamenUieb die Riraidiale.

5. Dessen Sohn Edward Browne, geb. 1642 in Nor-

wieb, sp&ter Leibarzt Karls IL und Präsident des R.

College of Pbjaietans. gab ReiaeMbilderQogen beraos

und starb 1708. 6. John Brown, geb. 1642 in Nor-

wieb, Chimrg Wilhelms III., verfasste ein Werk über

die Hnskeln und schrieb über die Gabe der englischen

Könige, dnrch Aoflegen der Hände die geschwollenen

Drusen und den Kropf zn heilen. 7. Benjamin Oooch,

berrorragender Chirurg und Verfasser mehrerer chi-

mgiaeben Sobrffteo, erwarb sieh das giMaeyerdieoet,

das erste grosse Hospital in ^'orvpich ins Leben zu

rafeo. 8. Der bekannte Staar- Operateur, Cbevalier

Jebfl Taylor, welebar 1708 in Norwieb gabörao wurde

und nach einem an wunderbaren Wecbsolfallen reichen

Leben arm und blind in einem Kloster zu Prag starb.

d. Sit Benjamin Wrenoh, ein angesehener Practiker,

watobir Iii dar lUtta daa 1& JabA. In Karwtth labte.

10. Dr. Menaey, Schüler des Vorigen und nachher

Tlelgeaaebier Arst der vemebnien Welt Londoaa. 11.

Harmer, ein geschickter Lithotomist zu Norwieb. 12.

William Donne, ebenfalls ein erfahrener Sleinoperatenr,

der am Hospital zu Norwieb angestellt war und das

patbologisch anatomieobe Nuseum desselben mit vielen

Präparaten bereichert hat. 13. Edward Kigby. geb.

1747, begann in Norwieb seine Studien und wirkte

apiter ata Cbtrarg an dortigen Hospital. Br erwarb

sich namentlich als Geburlsbelfer einen bedeutenden

Ku( und schrieb ein berühmtes Buch über Uterioblu-

tungoD Ter der Gebart. Br veröffentticbte aasierden

noch mehrere medioiniscbe Arbeiten und funta die

Vaccinntion in Norwirb ein. Seine Ehe war sehr

fruchtbar; seine Krau beschenkte ihn eiosi oiit Vier-

lingen, und daa nospikal-ilQsaoffl bewahrt die tion

fache Ptarenta noch auf. 14. Philifip Meadows Mar-

tineau, geb. 1752 an Norwieb, später dort als vielbe-

aebifttgter Gblrurg tbittg, bat einige ohirargiaobe

Mittheilungen hinterlassen. 15. Williain Dalrym|ile.

geb. 1772 in Norwiob, war nachher am dortigen Hos-

pital dnreb S7 Jabre als Chirurg angestoHl nnd hat

demselben seine wetthvolle pathologisch-anatOBlsoha

Sammlung geschenkt IG. John Green Crosse wirkte

ebenfalls lange Zeit als Chirurg am Hospitale zu Nor-

wieb, gab Teraebiedene Aafiieben erregende Werke

heraus, wie die biographisr'if n ' exica berichten. Der

Verf. erwähnt dann noch mehrere Aetzte der neuesten

Zeit trad weist mit wenigan Worten aaf ihre Leistan-

gen hin. — Br bespricht auch die medi -misi hen Zu-

stände, welche im 16. Jahrb. zu Norwieb herrsohlen,

erzählt, dass die Genossenschaften der Aerzte und

Chirurgen schon damals das Gesuch ein brachten, dass die

Namen derer, welche dort die Praxis au>Qf on wollten,

von der Behörde eingeschrieben und bekannt gemacht

wSrden, damit nnbenirene Elemente feragebalteD w6r-

den, und berichtet, dass die Erlaubniss zur är/tlichoii

Praxis auch an weibliche Aerzte ertheilt, und Empi-

riker, die sieb mit dar Binriebtang um LaiallaiiMi

und dem Steinschnitt beschäftigten, von der 8tidt

besoldet wurden. — Der Aufsatz ist mit den Bildem

von Cajus und Sir Thomas Browne ausgesiallet.

8) Micoladoni, A., Theopbrastus Paraccisus. BeiL
d Allg. Zeitung (München). No. 10. - 4) Riobard-
lon, B. W., Str Franoia Bacon (1561— 1628) aa a
maater of physie. London. Asclepiad. 1889. TL
336-367. — 5) Burckhardt, A., Thomas Platters

Bnefe an seinen Sohn Felix. H.isel. 8. 106 Ss. —
6) Brunner, C, Felix Wirts. Biogr. Nitiz'-n Arch.

f. klin. Chir Berlin. T. 40. S. 477-488. — 7)

Scaisi, F., M%rcello Malpighi. scopritore dei globnli

del sMigae. Gas. di Borna. T. 16. p. 2&—28. —
8) Derselbe, Altr» notisie biograliobe rieafata da an
pyi<;t i'ir n ii.edito 0 dalk aua opera. Ibid. T. 16.

l/. 4Ö7, 52a,

9) Sotanbert, E. and K. Sadboff. Miohael Bapet
ron Rochllfz, Pfarrer zu Mohorn, ein populärer medi-
cinischcr Schriftsteller de.« 16. Jahrb. N. Arch. f. Sachs.

Geschichte. XI. H 1, 2

Michael B a p .s t wurde 1 i>40 in Rochlitz geboren,

stammle aus einer aus den Niederlanden vertriebenen

FtnIUa, stndirta ul dar Landaisahola Pfort« und aa
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d«r OnWeraitIt Ltipsif, vnrde 1569 BModannMU
der Schuten zu Rochlitz uim^ 1571 Pfarrer in Mohorn,

einem Dorfe bei Tbannd, uod starb dort i. J. 1603.

Et war mft Mftri» StoininäUer Tvrheiratliet, welob« ibm

12 Kinder gebar: ein Beweis, dass die Eben der

sächsischen Pastoren und Scbuluieister den Ruf der

Fruchtbarkeit, den sie geoiessen, schoo seit l&oger

Zait ferdienoo. Bapat baseUlfiifta aiob neban dar

Seelsorge damit, eine ErziehungsansUlt für Söhne rer-

nögender Leute sa leiten und Büober ta sobreiben.

Die Varf. gaban aina aoafabrlieha (Jabaraiebt daa In-

halts seiner mediciniscben Werke, erklären, dass die-

selben keineswegs für Fachmänner, sondern für Laien

bestimmt waren and grösstentbeils ans der ünberlie*

ferung des Volkes gesammelte Kecepte und lose an-

einander gereihte Lesefrüchte aus der mediciniscben

Litaralar jener Zeit enthalten, liefern des Nachweis,

data Bapst wadar au den Paracalalatan gabtrta, w{a

K. Sprengel und Andere annaLmen, noch überhaupt

vx irgendeiner medioinisohen Schule gerechnet werden

darf, aondarn ala Oampilatar dia Sobriftao dar var-

acbiedenen äratliclien Richtungen gleichm&ssig be-

nutzte, und beten die Bedeutung denalban fär dia

Kenotniss der Volksuiedicin herTor.

10} Dieselben, Bibliographie der Schriftrn des

Hiah. Bapat von Rocblils. Centralbl. f. Bibliotheks-

waND. 188». 8. 637- 549. — ll)AIbertaa, Philippe
Heeqaet (IfiSt— 1737). Gas. de ?»tw. 7. s. Tll.

p. 115 14 7 _ 12) Knuth. (lünlher Christ Schet-

hammtr und Job. Chrishaii Lischwil?, zwiti Kieh-r Bo-

taniker des 17. und 18 ,Iahrhundi-rts liut. C-jntralbl.

Jahrg. 11. JNo. S7 u. ff. — 13) Cohn, F., Laurentius

Sehala van Baaanau, ein Arzt und Botaniker djr Re-

aaiMBDaa. DaotMba Boodsobaa. Jabrg. 16. H. 7.

(Ganiittreioba DantaHong in anuatbigar Fona.)

14) Larrieu, F., Goi Patin, sa vit, son oeuvre, sa

tblrapeutique (1001—1672). Inaog.*I>iH. Paris. 1889.

4. 183 Sa.

Dar Varf. aebildart daa Laban, dia Arbaiten and

therapentischen Qrunds&tsa daa Qui Patin, geht da-

bei auch auf sein« Proresse mit Theophrasle Renaudot

und den Apothekern uod seine älellung zum Antimon-

Streit und andan wiaaenschaftlioben Fragen janar Zei t

ein nnd erl&utert seine Miltheiluni^en darrh zahlreiche

Anekdoten, welche auf die Sitten und Gebrauche des

Knlllaban Standaa im t7. Jabrb. maoebaa Lieht war-

fen. Die Ahhanillunp; zeuj^t von ^(rosseui Fleii.s und

tiefen litarariscben Studien und ist mit Geist uod Witz

gesohriabao. Mabrara Abbildungen, weloba ihr beige-

geben sind, zeigen die äussere Erscheinung von Gui

Patin in verschiedeneti Lebensaltern ron Thoophrnste

Renaudot, die Einrichtung der Apotheken im 17. Jahrb.,

dia Banftfeacbifta dar Apothakar a. a. m.

15} Picard, L. M. F.. Thomas Sydenbam, sa vie

et ses oeuvrrs. Inauj; Diss Paris LSS;*. 4. 13*2 pp.
(Gewissenball- und giiindlicbe UarntcUung der Lebens-
sehicksale, der ;Lr?t liehen und schriftstellerischen Tbä-
tigkeit Th. Sydenbam's, seiner Beziehungen zu dtn
barrcrragcnden Männern seiner Zeit und »einer allje-

aalaea Bedeotong ffir dia Beitbanda, wobei dia Pa-
bllcatiaoao dar latitaB Jahre vartraffliab varwaribek
aiad^

16) The GuUtonian trost and \ts founder, a hieto-

rieal nota. London. LanaaL No. 8475. L p. 718.

(Dr. Theodor Galaton, von dem die an B. CoUaga
> f Physicians in London bestehende Gulstonian-Stiftung

hurriiiirt, welche zur Dotirung der anatomischen Vor-

lesungen verwendet wird, war ein »ehr gesuchter Arzt

in London, Fellow des College of Physicians, ein

gründlicher Kenner der griechischen und lateinischen

Spraebe nnd geachteter mediciniscber Sebrifteteller.

Er atarb am 4. Hai 1682 ) — 17} Hontaaaaa, F. B. da.

Martyrolaga at biegraphia de Coanaraan, mMaeia«
botaniste et naturaKste du roi, mMaeio da TooloO'tur-
Ärr 'ui (Saöne-et L 'in) au XVIII. siMe. Chalons sur
Saoiic. 1889. 231 pp. et portr, — 18) Ducrotaj-
de Blainvillr. Cuvicr i-', (ieolTroy .St. Hilairc. Biogr.

scientif. Paris, 8. 44(5 jp — 19) Richardson,
U. W, Will. Gullen (1710-17.10) and the growth of

pbjraioftl madiaine. London. Asolepiad. TIL p» 14S
Ms 177. - 20) Krnl. R., Gbrutiao Hasdrik Daaman
(1754-1708). Weekbl. V h. Nederl. Tijdsrbr. v. Geneesk.

Nü. 2Ü (Kuibäit B^richtijtunjtcn und KrRänzungcn zu

der Biographie dts Chr. ti. I);iaraen im H;ogr. Lei.

VI. R69.) — 21) Cola«!, A., August« Comtt: m^deein.
Inaug. Diss. Paris. 1889. 8. — 22) Robolctti, F.,

Scriiti inediti bibl. et biogr. di illustri medici cremonesL
Gramona. X. 1. Imerio Ferrari (1715—1859). p. US
bis 117. 2. F. Gius. Geromini (1792—1858). p. 117
bis 119. 8 Gasp Ccrioli (1781-1865). p. 119—12».
4. Carlo Speraoza (177(3-1867). p. 123. — 23, Du-
rcau, A., Vt-Ip^au prjut par lui meme. Gaz. de Paris.

VII. .')4i.5S.') I W''ithvolles Maiiuscnpt von Ve Ipeau's
Hand.) — 24) Baudouin. M., A. N. Gendrin (1796

IS90). Progres ta6i Paris. 2 s. XI. 36. Uiyiaa

Iiilat (1828-1890). Ibid. Xt. p. 265-267. —
25) Nakrotoge 8ber f*b. Rieord in d. Monntab. L pr.

Dermatol. Hamburg 1889. IX. 435- 438. Ann.

de dermst. Paris. 18S9. 2 s. X. 765— 767, Gai.

med. d l" Orient. Constantinople. T. 32. p 177- 217.

— 26) Cbauvel, V. A. L. Lepoacst. Bull, de la soo

de cbir. de Paris. T. 16 p 17-34. - 27) Ritti.A.,
A. Deebambca (1812—1886). Paris. 8. — 28) Sama-
laigaa, Diseooia prooaiiot i finaogoration da boita

d'Auzoui. Normandie m6d. Rouen. V. 177—204. —
29) Gedenkreden auf Rieb. v. Volkmann in Berliner

Wochenschr. 1889. S. 10'.7 (R. Virchow), Pester

med cbir. Presse. 1889. S 1238 (A. Lumoiczer).
Beil. d. Allg. Zcitg. (München). No. 17 (Herzog). —
30) Braun, H., Zur Krinrierung an Wilhelm Roser.

Marburg. 1889. 8. 25 Ss. — 31) Lindpaintner, J.,

Job. Nep. V. Nuiebaom. Mftnabaner Woebaniobr. —
32) X. Kersebeniteinar, Zur Brinneroog an Dr.

I ran/. Ilsss^cr, Herausgeber des ?usruta.s. Kbend. —
.SlVi Opptuhatm. H, Karl Wcstpbal . (1838-1890).
Il.ri, II Wochenschr. Bd. >!. '?b — 34) Donders,
F. C, Autobiographie, eutaommen aus der Festrede

vom 28 Mai. 1888 Klin. Monat«bl. f. Angenbeilk.

Stuttgart. 1889. S. 385—404. — 35) Vossias, A..

Gedtebtnistrede anf J. J«eobson (1828—1889). Bband.
479-4115. - 30 Zum Gedächlnis.s C. C. Th. Litz-

mann's (1815-1890) im Archiv f. Gyualcol. Bd. 38.

5. 177- 19S (R. Werth). DeuUche Wochenschr. XVL
S. 99Ä u. II. — 37) Zaufal, v. Tröltoch i'ra^- Woch.
XV. 47. - 38) Gruber, J . F. E. R. Voltolim (1819

bis 1889). Monataachr. f. Ohrenheilk Berlin. 1839.

S. 217—223 — 89) Bnrdaleben, K.. Friedrich ArnoM
(1803—1890). Anat. Ans. Jena. V. 397—405. —
40) Golovio. B. A., S. P. Botkin. Boln. gas. Botkin.

St. P. tcrsburg. I. p. 57—65. — 41) Dehio, Alfred

Vogel (lS2h— 1890). St. Petersburg. Wochenschr. VIL
S. 368. — 43^ Ratzel, t

, Stabsarzt Dr. Ludwig Wolf.

Heil, d, Allg. Zeitg. (München). No. 70. — 43) Gott-
sehall, R. v., Dr. Brehmer und (iörb'-Tsdorf. Unsere

Zaik iL 4. — 44) Naanlas daa Sir WiU. GaU io

Iiaaaat Loalaa. I. tU—»6. Bdtiab Jemat I.

IM—m — 45) Fialayaan, J., Aflaoant af tta Uli
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and workt of Huh Peter Lowe, th« founder of the
faculty of physicians and siirK><'iis of (Jlasgnw. Glasg.

1889. 84 — 46) Peddie, A., John Brown
(1810—1882), bis life and werk Harviinn srcieiy

festival oration. Kdinh J^urn. T. 3j. p. 1048— 1148.

Mai- u. Juni-Ueft. (Liebevolle KriiuuTuiifieii an Syroe.

dessen Schiller der Verf. war. und an .seinen Freund
John Brown, welcher als Arz' und Schrifl»trlltr «in

gute» ADdenken in EdiDbone liinterlMsen hat* neb»t
tttbeilong«» Über die Gesenkhle des Old Minto Sur-

fjical Hospital, welches 1829 von Symo. gegründet

wurde.) — 47} Pepper. W., Bi>njamin Uush. I. Am.
Ass. M. CbicaKO XIV 50.'i i"l - 4S) Uiden-
liaugh, H , The bi'>graph}r of Ki.lr. \l ii:D..>well. Newyork.
574 pp. 3 pl. — 49) Memori il sk' chcs of Dr. Moses

Qann, by bis «ife. Cbioago 1889. 8. 400 pp.

XL Varia.

1) Villerabel , du Bois de \», [> procc^ de Jehanne

)3 Puc«lle. Mumcrit in^dit, l6gaA par Üunoit XIV ä
la bibliotbiqne de Tnniversit^ d« Bologne. St. brieo«.

8 217 pp. — S) Binnt. Proces-fetbal hat ponr dd>

livrer one filic possed^e par le malin esprit d'apris le

manuscrit original et in^dit de la bibli"thequc natin-

nale. Pari.s. 8. 105 pp. CXIV. — :<) Ave Lalio-
mant, Scharfrichter und Zaohi rmitu-l ver^angont r

Jabrbonderte. Vom Fei« >am Mt;«r. 188»/m U. 6.— 4) Blind, Zaa medieiniadieii Aberglauben. Wttr»

temb. Vierteljabnb. J. IS. V. 1.9. — 5) Baisiac, J.,

LtH gr&vda jours de ta sorcellerie. Paris. 8. 785 pp.— 6) Fournier, A, L»"» sorcier.H et leurs pratiques
m6ii'Ml'H dans les Vi>sk>'«. Bull. tn^i. (i«s Vosges.

Rambervillers. V. No. 16. p. 57—60. - 7) I'rcl,

C. du. Käthchcn von Ueilbroun als Somnambule. Allg.

Zeitg. (München). 18. Novbr ^- 8) Der»' Ibc, Wa»
afnd Ahnungen. Psych. Studien. Leipzig. — 9' Kup-
«saoko. Q., TolkaiD«dicin. Am Drqaell. Bd. 3. H. 1.

— 10) Woltsenderff, G, Volksmedicin und Cgr*
pfuscberei. Kin H'i'.rji; zar Geschichte derselben.

Westerinann's Monatsh. .\[»ril. — II) Petit, L^on,
Les mädicirs de Molieri- Pi^rl^. S. 4fi \\t — ]'2)

Möbius. P. Kousseau's Krankengeschichte. Leipzig.

1889. 8. — 13) Mahrt-nhollz, ]'., Dass'-lbe. Magai.

L d. Liter, d. In* aad AnaUndes. Jabrg. 59. Ho. 18.— 14) Fried mann, Verbrrebeo anrl Krankheit in
Roman und auf der Bühne. Berlin IPSO 8 51 ?s.

— 15) nie. Die Medicin im modrrnjii Uumau. Wien,
med. Bl. XIIL 684 u. ff. — 16) Chappet, K., An-
ciennel^ de la guillotine. Lyon. med. T. 63. No. 11,12.
(Verf. zeigt, dass Guil lotin mit Unrecht als Erfinder
der (luillotioe aogeseben wird und dass er aar einige

Verbesserungen an der »eboD Mber in anderen L&ndara
Jebrauebtea Masebine rorseblug.) — 17) Cbareot,

. M. et P. Bieber, Denx baa-rvliefs de Nieolas de
Pi^e. N. icon. de U ilp'tni re. Paris. III. p. 1S4
bis 136. 2 pl. - 18) Ton rette, Gilles de la, Un
dcssin inMit d'Adrien Bronwer. Ibid. Ut. p. 94—90.
2 pl.

Medieinisehe Geographie und Statistik

eiuMbUeesUel) der

Endemischen Krankheiten

bearbeitet von

Reg.- und Med.-R«th Dr. A. WBRNICH in COalin.

Ä. Hledleliilsclie Cto^sraphle «iid Utattoltfc.

I. lar sUgeaciaea 4-tlirlni>«rhea IlMgnpUc aal

Stalisiik.

1) Cullimorc, D. II., '1 hi b-ok of climates; ac-

climatiiation, climatic dis .is-s -ir. l.i-n ion, — '2)

StokTis, B. J., Uebcr vergluiclifMid« Ha-s.senpathologic

und die Widerstandsfähigkeit des Kuropäcrs in den

Tropen. Sooder-Abdr. aoa d. Vbdlg. d. X, intern. Gong.
Berlin. » 8} Hoere, W., Tbe eonstitotiopal require-

menta for tropioal climates etc. London. — 4) Rdwar,
Ueber Acclimatisation. D. Wocb. No. 101. — 5)
Martin, L.^ Die esbUigendea BinflOiae des Tropen»

klimaa besonders auf den Koiper des Europäers. Ebea-
das. S. SS. — 6) Fei kin, R. W., On tbe gcographieal

distribution ofsome tropir.il diseases etc. With 16 maps.
London. — 7) Ologner, M, Beiträge lu den ,Ab-
wcichtui|:i II v. m riiysiologi.schen" tu : di-n in den
Tropen lebenden Europäern. Vircb. Arch Bd. CXIX.
S. 254. — 8) Viault, F.. Sur l'augmenUtion eonsi>

d4rable do nonibre des globules roages dana le sang
ehes lea habitaata des hauts plateaux de l'Am6riqae da
Sud. Compt. rend. Tome CXI No. 24. (S. unter Geo«

graphisebe Pathologie No. 1.) —9; Kochs, W., Ueber
ein« wichtige Tefindemng der XSrperbeaehallenbeit,
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welcho rler V;t. '!i ,jr ! die Säugethiere der gemässigten

ZüDun im bciS3'-t> hlimi trUndefi. Biol. Cbl. X. Bd.

No. 10. (Wer in den Trop«n einon büheren Wasser-

gehalt der KörperKCWfbe erlangt bat, ist acclimalisirt,

aber iugleich ist die körperliche und geistige Leistongs-

fthigkeit bedeutend gesnoken.)— lOjMaraloo, J<A ,

Tropical life and ila ae^nelae. Lanoet 1lar«h IS, SS.

(Feiiül.jt 'tusHsebcr Kxours unter Betiehun^' auf r gene
Fräs. 18- Krli/br isbt', einige Aeclimalisattonsscbwicjigkeiten

illuhtrirLTi l )
— 11) C'-lli. A., Lr» maladics, leur ex-

tenaion geographiquv. Gas. hebd. No. M. (Bezieht sieh

speciell aui Malaria. S unter .Geographische Patbo-

lo«a' N». S.) — 18) &eoondino, C, Lonoetity
aod elimatr. Relatiom of ellmatfe eonditions to longa»

vity, hi-itcirj" atid r.-li>;:nn| Relatinn^ <'. rlimate to na-

tioral nnd [jorsotials babi'.s; Ibc climito of California

its :tTfct.s in relation to : 'iikii vity. * Read bcfore

tbe med. soc. of tbe St. o( Californa: San Francisco

(Bs bandelt sich um eine Apotheose des Klimas von

Süd-Californien.) — 13) Goe ble rt, Vinc, Diemensch-
liebe ReprodoetioDskraft. Wieoer Kiioik X. HeH. —
14} Geiaaler, A., Beiträge zur Frage der Gescblecbts-

verblUnisse der Oeboremn. Zcitschr. des Kgl. Sachs.

Bureaus. .Uhr^. XXXV. flvft 1 u 2. R.;;. im l!i<il

Cfiaralblatt IX. No. 29. — Ib) Uabls., Ikiliag« z«

f^inrr iiitt-rnationalen Statistik der Todesursachen: 1.

die wichtigsten Todesursachen io den grösseren Städten

des Deutseben Reiches, vergliobea mit denjenigen

«inigar auaaerdeutoohen Stidtegnippen. Atbeiteo aus
den Kaiserl. üaaaodbeUsami ßd. Yl. S. fU. — 16)

Inama-S tcrncgg, K. Tb. v,. Neue Bcitiii;,'!.' ziir all-

gemeinen Methodenlehre der Statistik. St;if. Mrm.it.s-

schr. (Knüpft an Körösi's rutersuohiiii^i n iibcr ias

Problem des Impfsobutaes au und bewegt sich vor-

wiegend aof dem Gebiet der InpfttatUtik.)

Der von Stokvis h<nsichUich der Acclioiatisaliod

beiw. der Wideritandsribigkeit der BarepSer
in diMi Tropf'n (i) eiritr^^nomir.fnc Standpunkt r.cn^l

von einer sehr hoffauDgsToUeu, um nicht zu sageo

bypersanguiniaoben AaRasniDg. Naeb ibm beben die

Müssregeln zur Verbesserang der Gesundheit des

europäischen Soldaten In den Tropen zu einer bedeu-

tenden Hebung der colonialen Gesundbeitsverbältnisse

gefBbrt, so „dass ea jatxt nur wenig Mfibe maobt,

mehrere tropische Länder und Städte zu nennen, in

weichen die entweder der llauplaache nach aua Euro-

piern und Graelen oder ans einer gemisebten BevS)-

kernng lesteheuderi Bowobner cinf alltcenu'iiio Morta-

lität zeigen, weicher uianches Liind and manche Stadt

in unseren gemässigten !Sonen sieb nioht la sebimen

braucht. Als Beispiele werden angeführt: Tabaffo;

es hatte in dt^n .lahrftn 1884— 1888 eirje niitllere

Jabresniortalitat von 1^,1—27 p. U.} — - ferner Ja-

naios (MortaUtM — wana? — 33,2-rS4,S f. ».);

— Guiana (Mortalität 1881^-1885 27.4 p. .M.^;

Cora^ao (18,7 p. M.); — Java und Madura (— 1887

— SS,8 p. M.). p Bedenkt man nun, daaa die Horts-

tttit Ungarns sich in demselben Jahre auf 33.5, die-

jenige Spaniens auf 31,1 beraassteUte, dass die jähr-

liehe Mortalität Italiens bdher ist wie diejenige von

Snriosm, die Mortalitit Curagaos hinter derjenigen

nänemarlv's zurücksteht und die Sterblicbkcit Jamaicas

last derjenigen Preuasens gleiobkommt, so drängt sich

nns der anabweisbare Sebloss (1) auf, dass es

in flen gemässigten wie in den tropischen Zonen ge-

sunde und nngesand» Orte giebt, und daaa der so viel

gefürchtete meaohelmörderisohe Einflnss des Tropen-

klimas m<>hr und mehr zu einem Gespenst herabsinkt

u. 8. w."* (Einwände gegen solche Soblösae s. weiter

onten bei RSver sad in simatlfobea rorsolgelieBdeD

Jahre.'sberiL-hten.)

In einem atlgemeinversländlioben, anf aosgedebn*

ten eigenen Untersoebangen in Indien gsdisatsr Sol-

daten beruhenden Aufsätze wendet sich Röwer (4)

gSgen jMie allzu optimistischen Sohlussfolgerungen,

welobedie pablicistisohe Presse ausdemStok vis 'sehen

Vortrage sa sieben nur allzu bereit gewesen ist. Am
meistf^n missver5tändli''h erscheinen ihm St. 's Raison-

necnenis an jener Stelle, wo in Bezug aof die earopäi»

sehe BevKlkemog die Sterbtiobtreitstiffer tob

.lav;i und Madura verglichen wird mit der Ungarns

und Spaniens. Kin solcher VergUiob ist anstatlbaft,

jeder aos ihm gezogene Soblass absolot hinßllig. so-

bald man sich klar stsobt, dsss die europäische Be-

völkerung in Indien sussrhliesslirh die herrschende

und bevorzugte Kaste bildet, dass sie in Lebensweise,

Wohnung ote. wsit giinstigef gsstsllt ist« als dio onl-

sprechenden Rangstufen in Europa, dass nicht bloss

alle Kranken schleunigst nach Europa zorückkebren,

sondern dass aoob der einzelne Oesaade sieb aar teit-

weilig dort aufhält und dass selbst noch moribunde

Personen ihre Rückkehr ins Werk setzen. Nicht ein

einziger pensionirter Beamter oder Offizier würde seine

Pension in Indien verzehren. Wenn aber alle ihr

fjfben in Furofta enden, so bela.sten sie die Sterblich-

keitsstatistik ihrer europäischen Heimatb und lassen,

doppelt verreebael, die lodisebe StatisUk ia eineia

gefälschieii Glanz ersrheititin. Ks wäre für die Berich-

tigung der geaammten Acclimatisationabjpotbesen

rathsam, die Theorie der indtTidoeHen GswOhnong an

das Trapenklima (ob es ron günstigen Lebensbedin*

giingen theilweise compensirt oder durch ungünstige

verschärft wird; fallen zu lassen und statt jener

Theorie die iadiridnelle Widsrstaadsflhigkeit las Aog«
zu fasi'en. Diesp reprSsentirt eine gewisse Menge an

geistiger Arbeitskraft, welche wiederum durch ein

weises Lsben bis sa einer gewissen Orense erhalten,

durch ein unweises schnell annulirt wird.

Als einsige rein klimatische Sohädlicb-
keitsn latehtel». Martin (5). der seine Erfahrungen

bei einer Tjibrigen ärztlichen Thätigkeit in Doli (So-

malra) sammelte, die hohe Durcbscbnittsw&rme und

die grosse Luftfeuchtigkeit anführen. Sie bedingen

beim Baropäer tolgtade StSraagen : 1) Idiopathisebe

Hypertrophie des linkon Metzens, welclie entsteht

durch die vermehrte Uerztbätigkeit in Folge der stän-

digen hohen Temperatur aad doreh die — in Folge

der abundanten Schweisssecretion eintretende — ge-

ringe Tbätigkeit der Nieren und die ans dieser resaU

tirendo vermehrte Spannung im Aortensjätem; —
2) Hyperämie der Leber, entstehend durch Erschlaf-

fung der Oe>webo und Erweiterung der Cajiillaren, oft

begleitet von verminderter Qallenabsonderung ;
—

8} bartniokige Verstopfnng in Folge der stsrken

Srhweis.ssocretion
,
andererseits gefolgt von Dickdarm-

schwäcbe (morgendliche DnrcbfäUej; — 4) Anämie
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mäaat^n Grades, ohne Miltansobwelloog, besonders

M Pwmum, die aieh rtel io fMobloiMDeii RSodm
hofhalten müssen fvielleichl zusammenhängend mif

d«r Flaobt Tor den Sonoenstrableo and dem Mangel

tl«fer AtboBcage; — 5} VtrrMltit «rod lf«tira«tlMnta«

berTorgerufen durch die in den Tropen unvermeid-

lichen zahllosen Widerwärtigkeiten. Aafragungon, —
oft auch Terscbärft durch die so häufigen RzMsse in

reuAf«; — 6) bartDiokige Soblaflosi^k^it, eine Folge

der Angst vor irgend einer drohenden Gefahr (Erd-

beben, Orcane, Ueberfälie. Ref.), auch durob die ua-

iSbllgea Oerioeehe der trepisebenVaebt, die Maekitee

u. a ; — 7) Veränderung der Flaiilfarbn^ ins Helb

Uobei wie sie besonders bei Anämiscben so deutlich

liehtbar nnd mob lingwen Tvopeneofenthalt bleibend

und anvertilgbar vird. Da »onatige Infe^iooen —
aasser Pocken and Malaria — als eittrotn selten an-

gesehen werden dürfen, ist der Malaria dar ungemein

übftrwiegeDde Antbeil aller Brknnkangen toaasobrel-

ben, und nicht weniger frillt ihr die Vereitelong einer

völligen Naturalisation, sc. die Eneugung kräftiger

fortj>llMs^gsfäbiger Naebkommen seitens der meieton

Colenisten lur Last.

Otogner (7) maas« und wog 171 in Padaog
(Sumatra) Dienet iboende enrnpUeebe Soldaten and

fand sie — im Ansohloss an Broca's Norm: Kiloge-

wiclit -— dor Zahl der den Mf>!»r ^ibf>r'5rh't»iif>nd«n

Centitneier der Korperlänge — sammUicb zu m^ger.

Die dorehsebnUtliebe Orifne betrag 1,68 m. dee

Dorrlisr^hnittsf^ewicht aber nur fiS.,*) kg. Ist diese

Hagerkeit dadurch bedingt, dass alle KörperzeUen

glelobmitsig an Sehwere Terloren beben oder sind ea

bestimmte Einielgewebe. durch deren Einbusse diese

Wirkung erfolgt? — Eine Eigenttiümlicbkeit, durch

welche eicb die Hast des Eoropiere von der des Ein-

geborenen 10 antorsoheiden scheint, ist die bei der

letzteren höhere Fähigkeit, Wärme abzugeljen. Nacb

Versuchen mit dem Wioternits'soben Calorimeier giebt

der Slügebofene u ein« Umgebangaltft von S8*
anter densetien Verbällnissen 3 'OnOnO g Calorien

»b, anter denen der Boropäer nur 2d8O00O verliert.

Bekennt man deb lo der Aanabme, dara das Be-

streben des Körpen eteta darauf gerichtet ist, die in

Verlust gehende WSrm^mengo wieder in ersetzen and

lässt man in der Wärmeabgabe einen Heiz gegeben

ein far die Bildung neuer Körperwärme, so wird

dieser Reiz beim Eingeborenen in einer höheren In-

tensität vorwalten, als beim in den Tropen lebenden

Bwopier. Die leiobtere DnrobgSngigkeit der Bant

für die Würme lies.se sieb wohl durch die stärkere

Pigmentirung der Haut bei den Tropenbewohnern er-

bttren. «Man trSnnto rieb vontellen, dass die pig-

nentirte Haut gleich einem dnokltn Stoffe die Wärme
von dem wärmeren Körperinnern «n die .stets kühlere

Aosaenlaft besser durobliesse. als die weniger pig-

meDtlrte Bant det 8iiropi«is.* Damit wftrd« «in

'/i.j'^nTTirrPTihrsnir i'.risohen dem ''tL'ueri' der HmC IWd

dem Gesamtntstotlweohsel gefundeu sein.

IN« iri«btlffe medieiMlatatiatiaeb« Arbeit Oo«b-
l«rt*« (18) aber di« R«prodnotionskraft d«S

Mensofaeogesohlechts zerfäiU in drei Haoptcapitel.

In der ersten AbtbeÜnng, walebe (» der raena«biieb«B

Fri:r ht^nrl•'^^t bandelt, wird zunächst festgestellt, dass

von einer gegebeneo 2^bl verbeiralbetor, froobtbarer

FrftQ«n ein Viertel ia einem beetimmteo Jtbr snr

Geburt gelangt; ein anderes Viertel wird sobwanger,

das dritte Viertel ist durch die Laotation in Ansprach

genommen und nur das letzte Viertel hat mii dem
Fortpflanzungsgesohäft nichts zu thao. Ciroa 15 bis

1 7 pCt. aller verheiratheten Frauen sind steril , bei

Eben unter Blateverwaodten sogar 38,6 pCt. Die

Proohtbarkeit der ferbeiratbeten Frauen nimmt bis

zum Alter ron 35 Jahren stelig zu, während bei den

uoverheiratbeten im Alter von 20—2ö Jahren der

Htibepankt erreiobt wird. In dem Jsbrtebnt swissben

25 und 3Ö Jahren befindet sich mehr als die Hälfte

aller Gebärenden. Das 30. Lebensjahr ist zugleich

da^eoige, in welchem die Lebenskraft i,Lebeusini«nai-

ttt] in Messobeo am grössten ist. —
Der zweite Abschnitt handelt von der Progenitur.

Aus ca. S6 UOO Beobaobtungen über die Zeit der Geburt

eifiebt8ieb,daasdasllaiimitmaiifdieNadiroitteraaehto-

stunden '12—2 Uhr) fällt und allm.^Iig sinkt, bis es sich

im Verlauf von 1 i Standen in ein Uioimam aur Zeit der

NMtbmittagsstunden (12—2 Uhr) rerwandett. — Das

Mtximum der Erstgeburten findet im November (Con-

ception im Februar), das Maximum der spateren Ge-

burten im Februar (Conception im Uai) statt. Diese

Zahlen sind gefovden ms d«o Dst«a aber I90llillioaea

Geburten. Die Zahl der Todtgeborencn beträgt 2 bis

5 pCt. der Geborenen iiberhaupt, and es tritt die Er-

sebeinnng aaf, dass die ZiÄl der TodtgeboreneD

mit dem .Mter der Mutter zunimmt. Was die Zeit

der ersten Gebart der Frau nach der Verbei-

ratbung anlangt, so erfolgt dieselbe bei Frauen,

die sehr jung (15— 19 Jahre) beiratben , nur

bei 54 pC(. in den ersten 15 Monaten der Kbe, bei

Frauen jedoch, welche in voller Entwiokelung (20 bis

85 Jabt«) snr Bbe gelangt, sflben bei 67,4 pOt. Im
Allgemeinen kann man 12— IG Monate als mittlere

Dauer zwischen Trauung und Erstgeburt annehmen.

Ferner von 100 verbeiratbeten Pnnen im reprodn«-

tionsfähigen Alter erfolgt bei 75 die Gebort im ersten

Jahre der Ehe; von den übrigen 25 werden im ersten

Jabra 5 eine Fehlgeburt erleiden, 10 sich im graviden

Zastande befinden und 10 htimen (tomporSr oder

habituell) unfruchtbar sein. —
Im dritten Tbeil, welcher sich mit der äesualpro-

porUoD derdeborenftD btsdiiftigt, wird xoniebst noob-

malsoonstatirt. dass überhaupt na> hr Knaben als Mädchen

g«boren werden, und zwar kommen auf 100 Mädchen

etwa 105—106 Knaben; doeb besieht si«b dies nur »nf

die Lebendgeborenen, während beiTodtgeburten im All*

gemeinen diese Zahl die Grösse von 131 erreicht. —
interessant ist es, dass bei den Lrälgeboröneu die

Ssnulproportion sieh aaf 111,8 berechnet, während

sie bei den Nachfolgendgeborenen nur 105,4 beträgt.

Diese Zahlen sind aas dem Beobacbtungsmaterial von

878455 Fülen gesogen. — Die Aosiobteo Aber di«

UnMMb«n dtsJCnabenaberseboBses nnler den Geborenen
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weichen weit von einander ab; Verf. ist auf Qrund

Mlner Untoisoohaogen so der Ansicht gelangt, dass

In dieser Betiebong das absolute Alter der Rllern und

iMbeMndere Jenes du Vaters als maassgebend ange-

wlwB vwdtn kSnm, voiMMfiNtit, dam 4iMm Altw

mit d*r Inttntillt diär BtpiodMttoBsknfl »inntBMi-

mit.

Aosgehrad tob dra ragelmlNjgvn (Tvbirwhon

dtr Knabengeburten aber die Mädobenfehurt^n hat

in»n \'.\ Sachsen ein sich ober einen TwhnnfiriL'ni Zeit-

raacu erstreckendes statistisches M&len&l zusammen-

gtbneht, UD iMptsieblidi dM BlafUst dar
Site: v'jf das Gf^.Thl^rh'. ii?r Kinrier riaran

au unlersuoben; dieses Material bat Geissier (14)

noeb NT Kntiohaidang aiaifw andenraitlfaa Pragan

lu Verwertben gesucht. In erster Lini« kam es ihm

darauf ao, zu wissen, ob innerhalb der einzelnen Eben

dieselbe Regelmässigkeit des Knabenäbersobusses vor-

banden ist wie bei der Gesammtzabl aller Geborenen,

and ob die GesoblecbtsVerhältnisse der bereits vor-

baadeaen Kinder einen Scbloss aaf das Qaecblechl der

waitar folganden gattattaa. Zu Ornoda fataft lat der

Uotersnchung ein Material von 5 017 62;{ Kindern

Unter denaelbea befanden sieh 2582914 Knaben und

S 484 7 18 Midohen. Bi argiebt aiab nan faoiabst

auf Grand der aufgestellten Tabellao, dass sowohl bei

der Erstgeburt wie auch bei allen folgenden Gebarten

das männliche Ooscblecbt im Allgemeinen etwas über-

wiegt. AofTällig reicher an Knaben werden die Um
vom 8. Kinde an — Weiter findet unter denjenigen

Familien, die zwei und mehr Kinder beaitaen, eine

gara bealimBta Vertbatlaog der enobfedenea oSg»

liehen Geseblecbtscombinationen statt Bei gerader

Kinderzahl sind di^enigen £ben am bäofigaten, welche

Knaben nnd Hldoben in gleieber Ansabl beben (1:1,

t : 2, 3 : 3 Q. s. w.).

Bei ungrader Kinderiahl i«.'. fiifj'^nige Combination

am bäuligateo, bei welcher die Zabl der Knaben die

dar WUlribaa am aina flberatrifl (t:l, 8tS. 4i8 n. a.

w ). Dann folgt die umgekehrte Cembination, bei der

die Zahl der M&dohea die der Knaben am eins üb«r-

atalgt tt. a. w. Ab aalteaatan fiaden aieb Panilien

mit Kindern nur von einem Geschlecht, aber auch

bier überwiegen diejenigen, welche nar Knaben ber-

varbringen. — Wae die Aussichten auf das Geaeblaabt

des nächstfolgenden Kindes anbetriilt, so l&sst sich

im Allgemeinen nur sagen, dass die Aassiebt auf eine

Knabengeburt oicbt unerheblich grösser ist, wenn be-

reits da« arala Kind ata Knabe, ala wann daaaetba aia

Mädchen war. Auf das Geschlecht der sämmtlichen

folgenden Gebarten l&sst sich ein. Binfloae des Ge-

schleehta der Bratgebort atobl naabwaiaan. Wann die

Gesohlechter der Kinder gleichm&ssig vertheilt sind,

so ist die Wahrscheinlichkeit vorhanden, dass das

Gleichgewicht auch später bestehen bleibt. Bei un-

gleich vertheilien Geschlechtern ist entschieden daa

Bestreben vorhanden, dass das bisher nicht oder nnr

in der Minderzahl vertretene Geschlecht bei den fol-

genden Kiodam aar Qaltniif kaaiBM. Dia Staft dieser

AnaglelebstaBdeB« Ist atels grBsaar, wenn daa bisbar

unterlegene Qesohleoht das männliche war. War die

Pradnetia« dar Kinder ainea nnd deaaelbeo Oaaebleabta

nberhatipi tim-n il tinterbrochen, so ist ein entschie-

denes Steigen dieser Aiis(75eicbongskraft nachw(>isbar.

Abs den höchst wertbvoUen Beiträgen von Rah ta

(15) sn einer iatarnatlanalan Statistik dar
Todesursachen seien folgende Ergebnisse biar

reprodocirt A Mortalitätsdurchschnitt.

Auf je lOOÜ Kinwohner starben bSt—
a) insgfsaoiiBt b) in 4en Stidten

Im Deutschen
Rci«ih . .

in Kn^'Und u

Wales . .

. Frankreich

, Italien . . .

• Ungara
. Sebwedcn .

35.7 26.2 24,2;

19.0

81.9

17^

19,3 18,8;

22.5 22,0;

28,3 27.4;

S2,2 —
16.6 —

25,0

20,5

26.2 23.8

«09 20.8.
— 2fi,4 25.1

28,2 22,5 28A
81,6 8^4 33.«.

10,1 19,9 18,9.

In Belgien und der Schweiz war -!-r Unterschied

nur gering; für Oesterreich war die Sterblichkeit im

«ansan Laada 18S6 atwaa niedriger (ss SM pM )*

1887 atwaa bSbar (ms 88,9 pH.) aia in dASlidtaa.

B. Was die Todesursache anlangt, so ergiebt

sich aus den auf je 100 000 Einw. angestellten Be-

reohnnngen folgendes Gesammireaultat für die Slidte

der farsehladaMn Linder.

Bs waren in den

Stuten:

a) besonders

selten

h) besondere

die TadesflUla dnvab:

des Deutschen
Beiabee..

Englands.....

Fraakreiebs.

Italiens

Oesterreichs. .

Ungarns.........

Belgisna

Sebwedeae......

dur Schweiz ....

Pocken, Unter-

leibstypbns;

Unterleibstypbus,

Durcbtellskrank*

beiten;

,Srharlai>b, Keuch-

husten, Durch-
MUkrankbeiten;

< rt'waltumkeit

(Selbstmord).

Lnageniabwind-
»urht

;

Gewaltsamkeit,

Keuebhasten;

Scharlach,

Langensobwittd»

snebt;

Peeken, Darob-

fallskrankbeiten

;

Scharlach u. Ma-

sern. Biüune-

krankbeitea'

Bräunekraok

-

beiten,
Babarlnebi

Masern, K euch-
bosten:

U n t j- r I <' 1 b s t y
phus, Pocken;

Typhaa.
Pocken. Bat-
zQndl. Resptr.-

Rrankh.;

Lungen-
schwindsucht,

Bntsfindl.
Beap.-Krkb.{

Pocken, Ty-
phus,Schwind-
such t, Bräune*
n. Dnrehfalls«

Krankb.|

Scharlach und
Masern;

Gewaltsamkeit
(Sslbstaard).
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II. Iir imMIwi edleiiiiehra flMgitplle !
Statistik.

1. Europa.

»} Dtutscblftod.

1} VeröffentliehuDKeD des Kaiaerlleben Otsand*
b f i t s ft m t fj s. (Ar; vor'>rbiedencn Stcllijn ) — 2) Rabta,
Zur Krkranlcungsstatistik der Jahre 1888 und 1889:

Die Verbreitung s Typhus, der D'phtliunr, di'r M;is«rn,

des S«bartacb und des Kindbctifiet t rs in ciiugen Ver-

waltungsbezirken des Deutschen Rt')ch>'s. Arbeitt-u tttS

den XmmtI. Gesuodbeitsamt Bd. VI. S. 209. —
Derselbe, Ergebnitt« der autlidieB l''oekentode&-

fniu P -'kenerkrankungsstatik im Deutsch. Reirhe

vuai JaLru lSb9. Ebend. Bd. VII. — 3) f'nij.sM.^clio

Statistik. Vf röffcntlioh. des Preus.s. slatl^t. Burtaus

Ueft iOS. Bedio. — i) Diising, C. Das üescbkchu-
rerbältniss der Geburten in Preowen. S'aatswissen-

«oha(tli«be Stadien, Herausgegeben von Dr. Ludwig
BUtar. Iii. Bd. 6. Heft Jen« — 5) Stetistnob««

Jabllnioh der Stadt Berlin. XIX. Jahrg. — 6) Pistor,
Fflofter Gcsammtberieht Qber das öffenttiobe Gesund-
heitswe.si n und .sfine Ut-Derwacbui,({ in der Stadt Berlin;

erstattet <Qr d .- .lahre iBSr, 18S7 and 1888. Berlin.

— 7) Meyer. '1, Die Stci tilichkeit an Lufi^' nschwind-

aetat in Berlin in dem zcbnjähhgeu Zeitraum von IftSO

bis Bode 1889. Barl. Wochenscbr. N». :.'S. aater

«Oeogiapbiaebe Patbologie'. No. SO.) — d) Kaaiftw,
C, Beriebt über da» 8ff«Dtliebe Gesandbeitewesea det

Reg.-Rezlrki pL.t..dam in den Jabr n I8SC. 1887, 1838.

Potsdam. — 9) üeneralb riebt iibtr das offt.'ntlicht;

GesiindheHswesen im Reg -Bez. Fninkfurt a. 0. für die

Jahre 1886— 1888. Frankfurt a. 0. — 10) Passauer,
Das öffentliche Gesundheiisw -sen im Hc^. Bezirk Gum-
bhuien «Utreod der Jabie 1866- 188& tiuBbitinen.

— 11) Ilesel«a«, Beriobt Aber die Stidtiscbe Krao-
kenanstalt zu Königsberg in 0:itpreus<-en fijr das Jahr

vom 1. April 1889 bis zum 1. April 1890 Königsberg.

1Ü9I (Voll di'ii üb-rhaupt im Betich'.sjahre behandel-

tea 2674 Kranken waren auf der inneren [incdic-ini-

sehen] Abthtilung 1699 = 59,80 pCt., auf der au ^ stö-

ren [Chirurg, u syph J Abtheilung 1075 = 40,20 pCt.

in Verpflegung und Behandlung gewesen.) — 12)Liivin,

Di« MorUlilät in Daong in Jabce 1890. Dans. Ztg.

N«. 188S1. — 18) MiebeieeD. Das Sllieiittiebe Oesund*
hcit.swfjf-n des Rrgierungsbezirks Marianwrd er in den

Jahrirn 1S8C— 1888. Marifowerder. — 14) Katerbau,
Verwaituni^sberirht ülicr daa offentl che liesundheits-

wesen im Reg -Hti. Stettin »(rihr(.-Md der Jahre 1886—
1888. Stettin. — 15)Wernich. A., Fünfter Qeneral-

beriebt Aber das Saniibts- und Medioinalffeseo in Reg.-

Bes. CiMin, omläaseiid die Jabre lt86, 1887, I8W.
Berlin. — Iß) Hasefberj;. R. v., Oencralbericbt über

das SanitüLs und Mcdiciualwesen im Regierungsbezirk

Stralsund auf die Jahre 188G — 1888. Stralsund. —
17) Peters, Gesammtbericbt über das Gesundheits-

wesen im Reg -Bez. Bromberg für die Jahre 1886—1868.
Bromberg. — 18) Wölfl, B., Generalbericbt über die

Verwaltung der Medicinal- Angelegenheiten im Reg.-Bez.

•Breslau in den Jahren 1886« 1887 ood I888i Breslau.
— 19) Verwaliongsbericbt des Ifagistrats der RSnigl.

Haupt- und Residenzstadt Breslau für die drei Etats-

jabre ?om -1. April 18S6 bis 31. Man 1889. — 2iJ)

Philipp, Beriebt über das Sam'äts- und Mcdicinai-

we.Hen im Reg.*Bez. Liegnitz mit besonderer Berüok-

sicbtigung der Jabre 1886, 1887, 1838. LiegniU. —
81) Wolf/. IL Beriebt Aber da« öisoilioba Qesnnd-
beftoveMn des Reg «Bes. Kerseborg fSr die Jabre 1886,
1887 und 1888. Merseburg. — 2?) Bockendahl,
Um öffentliche üesundheilsweseu in der Provinz Schles-

wig-Holstein von 1886-18SS. Kiel. — 23) Dlsc, A.

P. Zur Kenotniss der Oesuadbeitsverb&ltDisse des

Ihiwlitaiidn. T. gr. 4. Lsipiig. — 84) Qr«o, O«*

neralbericbt iiber das öffentJ.cii-.; i^jesundbeitsweaen im
Reg.-Bez. Hildrsheira in den Jahren 1886—1388. Uil-

desbeim. — 26) Alten, G., Das ijfrt-otlicha Gesund-
beitswe<«en im Reg.-B«s. Lüneburg in den Jahren 1836
—1868. Lüneburg. — 86) Bobde, Das .öff«DtliQ|ie

Oesundbeitswesen in Bag.-I}ai. Stade uSbrand der Jabre
1886—1888. Fünfter Generalbericht. Stade. — 27)

Rapmund, 0., Zweiter Gesammtbericbt über das
öffentliche Gesundheitswesen des Keg -Bfz. Auru-h für

die J»hr« 1886—1888. Berlin — 28)Hölker, Füntter
General b'rioht über da» öffentliche Gesundheitswesen
im R<>g.-B«z Münüter, die Jahre 1886— 18S8 umfassend.
Münster. — 29) Wagner, 0., Berieht über den Stand
ond die Verwaltoag des Medieipai- and SaniUtsireaeiia

des Reg..Bes. Wiesbaden io den Jabren 1886, 1887 und
1888 Wi.sbaden — 80) Jahresbericht über die Ver-

»altunif des Medicinalwesens, dje Krankenanstalten und
diü öffentlichen Gcsundheitaverhäitnisse der Stadt

Kiankfurt a. M. Herausgegeben vom är^.ilirbun Verein.

XXXIII. Jahrg. Frankfurt a. M. — ;;i) Sohwartz,
0., Seebater Generalberiobt 6ber das öffentliebe Geiond-
baitewesen im Reg.-Bet. K6lD. Köln. 1889. — 88)
Weiss, A, Das Öffentliche Gesundheitswesen im Reg.-

Bez. Düsseldorf in den Jabren 1886— 1888. Düsseldorf.
— 83) V. Massenbach, Der Regierungsbezirk Koblenz.

Zweiter Gentral-Sanitäts-Bericbt fiir 1886—1888. Mit
Rückbliekauf frühere Jahre. Koblenz — 34) S ch warts,
E , Die Gesundheitsrerhältnisse und das Medicinalwcsen

des Reg.-Bez Trier unter besonderer Berücksichtigung

der Jabre 1886, 1887 and 1888. Trier. — 85) Lao-
ebert, Oeneralberlebt Aber die Gesandbeitsrerbiltniese
und das Medicinal wesen des Reg.-Bez. Si^maringen,
umfassend die Jahre 1886, 1887 und 1888. Sigmarin-
geti. — 36) Bericht des Hainburgischen Medicinal-

In.spcetorats liir das Jahr 1889. Hamburg. ~ 37) Der
Ucsutidheitszustand im Staate Bremen während des

Jabres 1868. Jahrb. f. Bremiaebe Statiatilt. Heft II.

— SB) Gantber, R., Einundiwansigster Jabreaberiebt

des Landes-Medieinal-Coliegiums über das Medicinal*

wesen im Königreiche Sachsen auf das Jahr 1889.

Leipzig. 1891. — 39) Verwaltungsbericht des Rathes

der Stadt Leipzig für die Jahre 1887 und 1383. Leipzig.

— 40) Wolf, F., Die klimatischen Vorhältnisse der

SUdt Meissen, gr. 8 Mit 2 Taf Meissen. — 41)
Uankel, B., Der Bezirk Glauchau in gesundbeitliober

Beaiebang. Mit 14 Abb. Olambaa. — ü) Jabiesbar.
des Oreesbert. Badtseben Ministerlome des Innern f3r

die Jahre 1884—1888. Karisruhe — 48) Karsch,
Die Gesuridheitsverhültnisse in der i'falz. Vercinsbl.

der Ptälzisch. n Aerzte. Jahrg. 1890 No. 6— 12. —
44) Demutb, MedioiDalstatistiüobe Mittbeiluugen aus
der Baj-rischen BhaiapMt. Frankenthal 1889. —
46) Mittheilungen aos dem Verein ffir SffsntUebe Qe-
snndheitüpflege der Stadt NCmberg. Heft 11 and 18.

1888-1689 4G) Röder, Jul , Medioinischc Stotistik

der Stadt Würzburg für da.s Jahr 1887 mit Einscbluss

des Jahres I88G. Verhandlungen der pbys.-med. Ges.

zu Würzburg. XXlll. M. No. 8. (Die zusammen-
gestellten Tbatsaohen liegen für die Zwecke des vor-

liegenden Referats etwas weit in der Zeit sarOok.) —
47) Mittbeilungen des Statist* Buitana der Stadt Httn-

«ben. Bd. X. MOnebea.

b) Oeitarraiab- Ungarn.

48) Die Sanitäts-Värbältnisse de.s K. und K. Heeres

im Jabre ld89. Miliiärstatistiscbes Jahrbueb. Wien.
— 49)Schöfl, Robert. SaniUtsberichtdes K. K. Landes-

saaitätsiatbes iür Mähren für das Jabr 1889. OrQaa.
1891. — 80) Marian, A., Beriebt über die sanitären

Verhältnisse der Stadt Aussig im Jahre 1889. Prag
Wüeh Nö. 4. (Bri der Kleinheit der in Hetracht

kutiuni'nden locaLstatistisehLh ZilTerii i^t von .illge-

meincrem Interesse nur die höbe Durchscbra'tsaterbliob-

k«itm88.»pM. [1888: 8S,4pM.].) — 81) Z4bor,G.,

88*
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S48 WiBVi««» Mamaaman teovmiraB fw» BtvnmK,

Sechster J&hrMberieht des Stadtpbysikat» ober die 'le-

»undheitsverhiltnisfle derKgl. Hauptstadt Prag fQr 1887.

Prtg. — h^) üluok, L., Dil- volksthümliche B«band-

long dar Sjpbiha in Bosnien nnd der Hera«gi>win%.

Wien. v»d. Woob. No. 8. 9, 10. (Miohti far dicMa
Sokrapltti iis«Diwra b«Mad«n duMMterittiMfeM.)

e) Italien.

6&) SUtistIo» d«ll« «MIM dell« Borti avenote io

tntti i wmmoiii del ngno mU laiM 188T. R«Mi

M) BolBtin d« SMidad. Ibdcid. I.

?) Frankreich.

55) Levasseur, Bmiie, La reUtion generale de

iVlat et da mouremeut de la population. Cumpt. rcnd.

T. CXL No. 24. (Eine mit voizfigliehen Diagrammen,
Karten and Tabellen ausgestattete statittisobe Ver-

KleidittBg der Oeborteii SDd Todesfälle in fmikiH«b,
die aaeb ibrenait» ta den den folgenden No. tarn

AusRatig diencndeii Resultaten führt.) — 56)Cherv'in.
Arth, Histoire statislique Af la population frang.ai'ie;

Conference faite ie 9 Mars 1889 ä l'Asson l.in frrvnQiise

pow l'ovMioemeQt des soienoes Parts. 1889 {La all-

genelBventind lieber Form and anter Beiiügong er-

l&oteinder eartO(i»pbiNhor Oantellojifefl orfirtert Cb.
diejenigen Ttu^tebeD der BntWilkoning des Laiidei

und den gtössten Theil der AbhOIfe -Vorscblage, wie

sie den I^escrn des Jabresber. aus den Arbeiten Lag-
neau's u. A. b€reits bekannt sind.) — 57) Levasseur,
M., La fioondtte la population fntiK^aise comparie
a oelle des aatre popolatioDs. Ansai. d'byg. T. XXIV.
No. 4. (Bekanntea ifaterisl.) — 58) Lagneau, G.,

Oto aMmre» propre« k rendie moine faible raocroitse-

n«lit de Ii popalation de la France. Bnll. de l'Acad.

de m«d. No. 96, S8. 29, S7, 38, 4% 4S 4*> 46, 48.

49. — 59) Martin, La Sitaation demographlque de

ta Krance. Kevue d'hyp. XII. p. 769. — 6U) De la

depopulation de la France. Gaz. des höp. No. 112,

118. (Referat und R«sum6 inbaltiich identisch mit

No. 58 U. 59.) — 61) Soequet. J., Ktude .statistique

«ur le snieide en Fronoo de 1837 i 1880. Ann. oM.
poyobol. T Serie, p. 41, t89. — f>9) Clineat, Btat
sanitaire de la ville de Lyon de 1872 a 1889. LyoD.
m4d. No. 36. 39. 40. 41, 43. 45. 47. 48 and 50

f) BtlfflOB.

63) De.slree et Gallemacrts, La toberculose en

Belgique. Paris. — 64) Jarssens, B., Statistiqae

diBOgiapbiqoe et raidicale de l'ajiglomiration Bnixelloi««

et ti^l«Mi aoBOlogique de ddete de U Till« de Brai-

elle«. Abb<o 1889. BolL d« VämA, d« Belgique.

N«. S.

g) Niederland».

65) van Overbeck de Mcijcr, l)e vrrbeteniig

van dl II Gesondbeidstoe.itand in Nederland sedert l&dh.

Weekbl. V. Ncderl. Tijdschr. No. 2 (Di- v .n ihm
mit grosser Genauigkeit zusammengestellten Tabellen,

ausweislich deren die Mortalitätniffern in den Jabrea
1840— 186U ungleich bShere waren nie 1865, erliatert

Verf. naeb der Iliebtang, dass er die seitd-m zu Tage
getretenen Leiftnngen fQr bessere Entwässerung, i^äea-

licnwirthschaft urid S'.rassin.'tnlagen als deren Ursachen
erklärt) — 66) Bruinsma, be Blinden in Nederland.

Ibtd» N«. 1.

h) England.

67) Statisties of insanitj in Rngland, witb speeiat

referenoe to its alleged increasing prevalenee. Laneet.

Peb. 22. — 68) Sandberg, D., Die Abnahme der

Lungensobwindsucht in England während der letzten

8 Doeenniea naoh Beraf und Qeseblecbt. Zeitsebr. f.

Rjg. IX. SC». OL mtor «Ooogr. Paibolofia'. H0.I&)

2. Nord- und SUd-Am^rika.

89) KroBooker, Frans, BeobaohlanKen Uber eiaift

Abweichungen im Verlaufe acuter Krankheiten in den
Vereinigten Staaten Nordamerika.s. Rorl. W&chenscbr.

No. 25. (S. unter ^Geogr. Pathologie". No. 12.) —
70) Tentb Annual R«pört of tbe Board of bealtb of

the State of New York. New York. — 70a) Twentjr-

fiiat AoBoal Beport of the State Board of bealtb of

Vaeiaohiiaetta. Boston. — 71)Harve]r, Chnst., Bb-
demio fevers at Bermuda. Brit. Jonm. Nor. ii. —
72) Treon, Fred., Consomption and sanitation among
the Dacota Indians. Philad. Report. S it, -.'0 —
78) Frenob, J. M., Consomption in Ma.ssachusetts.

Best. Joarn. Octb. 9 (No. 71— 74; s. unter ,GeO|fr.

Pathologie", No. 4, 21,22.) — 74) H u mp hrey s . B. F

,

The dilTerential diagnosis and treatment of tbe eon-

tinoed fereia of tbe Sontbera State«. Pbilad. Bep.
Jane 7. — 75) Job n «ton, W. W., The eontioaed
fevcra of the South. Med nrws. June 14 (Streitiges

über die wahre Natur I yphi idähnlicher Krkrarikungeii

in den Süd.staaten.) — 76) G ri e v e
, Rob., On endemic

disease iu Britiob Guyaoa and on certaiti racial suscep-

tibilities. British Journ. March I. (Besprfht unter

den äbenebriftliob angedeuteten Gesichtspunkten Pbthi«

si», Pnenmonie, Fieber, Typhoid, DarmgesebwBr, Bri(b(>

sehe Krankheit uod Dampataaiten.) — 77) E«a««, I«.,

L'hjgiine au Cbüi. Anoal. d*brg. T. XZIT. No^ S.

(Be.schränkt sich ledigliob aof l^^eniaebe Q. laBilftta«

polizeiliche Gegenatiiode.)

8. Asien.

78) Knteric fever in India. Lancet. June 7. —
7^) Higg. G Shcrm.\n. Da.s!,elbe Ibid. Oci. 25. —
80) Uamilton, J. B, Dasselbe. Brit. Jotirn. Oet 4.

— 81) Pringle, R., Dasselbe Ibid. Mav -24 (Siebe

iiotor .tieogr. Patbologie*. No. 4—7.) — 82) Gorno-
lictOB, nohoi^Bpidemie auf Java. Beilage son ofil«

cielieo ,Jara-Kourant' rom 15. Nor 1889. — 83) A
sammary of tbe four annual reports of tbe eentral

.Hsnitary Barean, attaohed to tbe bome departement of

the imperial Japanese Gorernment from 1884 to 1887.

Tokio. — 84) Ashmead, Albert S., On the non-

eiisteno« of Rachitis in Japan. New York. Reoord.

Oet. 11. (S. anter „Geogr. Pathologis". Nc. 14.) —
85) Daraolb«, Qjrphilia ia Japaa. Ibid. Angost f.

(Niehto N«B«o.)

86") Andere son, C. N., The mslarial fever of

Mauritius, it.s tnikrobic ongin and itt oomplioations.

Lancet August '22. (A.'s microscopische blutunter-

suchuiiguii lübren ihn darauf, dm seit 1866 die Insel

Mauritius devastirende und ihrem Handelsrerkobr so

rerderbliebe epidemische Fieber ala eehte lBtemitt«B«— die Laveran'sehe Miorobeo fehlten aar «ölten —
anzusehen und die fijrpothea« ihiM Importe im Jahre
1865 aeinereeits ao anteratQtaen.) — 87) Hirsebberg,
J., Aegypten. Geschichtliche Studien eines Augenarites.

Leipzig. — 88) Mense. Rapport sar l'^tat sanitaire

da UojoMtUI« daNoiaabn 1886 * Man 1887. Bronlto.
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den 27 Tabell»D, welche Rahts ant

«>»>br ^rbebltrhen Material betreffend die Brkran-

kuDgsataiistik der Jahre and 1889 (1)

hvHMUfaii'Mtot iMt, bwieliM titik 4 Mf d«a 1) Ab«
dominalty pl; ij — 6 auf S) Diphtherie, —
4 aol 3) Masern, — 4 auf 4) Soharlaoh,

—

9 Mf 5) Ktndb6ttfi«b«r.— Ad 1: Part «bwstt «r-

reiobte die Zahl der Typbuserkrankungen ihr

Maximam im Laafe des Hoch- and Spätsommers (im

3. Quartal), während das Minimam aaf das erste oder

zweite Vierteljahr xu fallen pflegte. Die grösste Ver

breitnng dieser Kraokbeil zeigten während derBerichts-

uit der Reg.-Bes. Schleswig and Stralsund. Im Winter

vsrilaft ti» sobirsnr »It in Somnsr. Ad 8: Dipb*

therie-Erkrankungen , wie deren relative Sterblich-

keit erreichten ihr Maximum im Winter (1. und

4. Quartal), — ihr IliBiiinim in S. nod S. QurtBl.

Das Jahr 1889 xeigte sich angleich stärker belastet.

Oertlich fand die grössteHäafung inßerlin, Königreich

Sachsen, Provinz Sachsen, HannoTer, Scbleswig-

HolsteiD,MseUsiibaig-8eb««rin statt; die am wanigstso

betroffenen Beiirke waren: Trier, Aachen, Münster.

Aarich (nach der Statistik der Ueilanstslteo w&<ea hier

v«di die ProvIeMA, Ostpr«asa«B. SohlssisB and Posen

zu nennen). — Ad .*?
-. M as er n erkra n k u n ge n zeigen

eine Mebroog in der Begel mit Eintritt der kälteren

Jahresseit. Erfurt, Hildesheim, Schleswig, Wiesbaden,

hatten besonders unifarsreiche Epidemien. Die hef-

tigste Sterblichkeit: Erfurt; daoabeB 1888 Berlin, —
1S89 DtosUerf. — A44 t Bei SebsrUeh er-

scheint der Einfln'!? der Jahrfs-eit inrnnstant und

nicht stark ausgesprochen, liönigsberg, Strtlsood.

Anrieb zeigten beloi Jnbnetbergang von 1888 n 1889

eine beträchtliche Zanabme dieser Krankheit, — die

relativ grösste Zahl der Scharlachtodesfille wiesen

neben Königsberg und Stralsund noch Stettin, Wies-

bj ie: jnd Siadt Berlin auf. — Ad 5: Durch niedere

Erkrankuogssiffern des Kindbettfiebers xeicfaoet

sich die wärmere Jahresseit aus. Die angleiobm&ssige

rfllinngr der Aasei|cepflt«bt uMbt etnen Vengleieb

der Krankenziffern aus den eintelsen Gegenden

DAbeiu iilusorisob, den gemeldeten Todesßlleo nach

standen Königsberg. Dasselderrnnd Stadtbesirk Berlin

am allerung^nstigsten, — Trier, Aurich, Wiesbaden

und Schleswig am günstigsten da. Zufolge der Heil-

anstaltsstatistik würden an ungünstigster Stelle hin-

sichtlich der Morbidlt&t noohWestprensisii «ndSeUs**
wig- Holste in genannt werden mdssen.

Die wiehti^tea Ergebnisse der Arbeit too Kahts
aber die PenkenftBtiitik' in I>ent««ben Reinb

(3) ptign sieb in Xaobstsbsaden »na. Bs atatben an

Pooken:

in Städten,

welche die Todesursachen ge-

nanar ngistriren

1886 1887 1888 1889
Bei einer mitU.

Einwohoenahl
ven

Mithin

Po«kea-t anf

Je 100 UOO
Bin«, pr. anno

Peekentodes (&lle

49
70

103
368

3169
1 005
4 r.:<8

2 477

i D d e n

50
sn

78

S0>5
10»
8718
1 760

verseht

43
«04

4

181

im
1440

108

e d e n e n

51

7

589

1180

115

Q e g e 0 d

10 388 596
9 32'i 899
4SI 40ä

1 912 095
6169 85»
»770678
7 480 881

1 09fi 134

es Deatsch

0,46

2,72

5,56

15,24

86,77

41,98
55,81

101,58

1 a D d s :

Grenabexirke dm Oatens:

Rei>*'Bes. Konik;sberg

. Uumbinnen.

Brombetf

.

Breslau . .

Oppeln . .

Uegnita .

Bainni: Oberfranken .

Oberpfalx . .

Niederbayem
Oberbayern .

Saebscn: fiaatsen

.

Dresden

.

Zwickau

.

In allen 15 5stlioh«u Orvnsb.

airken .

In allea sonstigen Tbeika des

Zabld.Einw.

1 171 116
788 359
829 459

11068&9
«0865»

1 579 348
1497 59 i

108b 87«

57 G 703
587 990
660 803

1 OO*^ 761

3&i> ö^U
860558

1 190849

13 808894

88018710

t 1888

9

35
23
1

8
4

35
8

1

3
2

14

3

6

184

t 1887

6»
8«
6

3

18

t 1888

2
8

4

2

147

81

10
5
2

12

30
1

7

5
3
7

t 1888

2

20
1

18

70
1

84
10

2

3

16

1

14

1

4
8

1T8

86

00
96
31
31

105

19

88
81

11

11

36
13

«0
10

18

554

ISS

Pro Million

und Jabr

19

SO
9
7

43
3
10
8

5
5
10

3

14

8
8

10

0^8
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Bs sind mithin die 15BeBirke d«r Oilfffraze 1 1 mal

mthr von Pockpntodesfällen betroffen worden als die

übrige Bevölkerung des Reichs. Aber auch in den

noittbelroffaiiMi OreacbMirlwii sUrbm Jibriich aof

100 000 EinirobBeni nur J, daftgen InWanebi« 106

und in Böbmeo, Oirtarr. ScUeBiBB, Oallstra nodObtr-
Oesterreich 85.

Den Angaben eines der jüngsten Hefte der.Preas-

isfsQliBn SUtiBtik* (t) •BtstanaMa f«lgmd«

wiebtigB BBiMboBi^Mi. t» BUrbn:

Auf je 1000 Lebende 1886 1886 1887 1888
der AltefMltne V. F. H. ¥. M. F. M. K.

von 0 bn 1 Jabr . . . 164,7 S93,0 WIA «60.7 Slt.4 SM,« «10,5

9 1 • 2 • • • 75,7 71,9 82,7 80,0 66,3 63.7 60.7 58.8

• 2,8,... 89,4 39.0 39,4 38,4 35,0 33 9 2^.3 28,4

« 3 , 5 , . , . 23,6 22,.

1

S3,l 202 19,9 16,8 168
. Ä . 10 , ... 9,9 lu.o 9.4 9,7 8,1 8.4 6.9 7.1

. 10 , 15 , ... 4,1 4,7 4.0 4.5 3,6 4.1 8,4 3.8
iu allen AtterbklaoMU . . 36,6 18,5 i7,9 24,6 35,4 84,2 «1,6

Die bienoi enMitlkhe BlIgeueiDe AbBBbaie der

Sterblichkeit seit 1 886 (für das 3. bis vollendete

15. Lebensjahr schon seiit!885)i8t anch in den spiteren

Altersklassen bis eam 60. Jahre beobachtet worden;

erat im bMbsten Alter, and svar beim weibtiehwi Qe»

schlechte vom 61., beim mänrlichfi Geschlecht vom

81. Lebensjahr an, ist neuerdings eine Ziunabme der

Storbesiffer eingetreten.— Der Aetbett derSterbefUte,

welcher auf das kindliche Alter bis zu 5 .labren ent

fällt, var je nach dem Wohnorte rerschieden. In den

OrasastiLdten (mit 100 000 and mehr Einwoboern).

entfiel die Hälfte (49,9 pCt.) alier Sterbeßlle auf Kinder

dieses frühen Lebensalters, in den Mittelstädten (mit

20 000 und mehr, aber weniger als 100000Einwohnern)

47,7, in deniCleinatidten (mit 8000 md aiebr bia bv

20 000 Einwohnern) 44 pCt. In den Landgemeinden

erhöhte sich diese Ziffer wieder auf 46,6 pCt. — Die

Singllngaatorbliobkelt, d. b. StevUlebkeH der Kinder

des ersten Leberisjahres im Verhältnisa tnr Zahl der

Lebeodgeborenen , war am beträchtlichsten in den

1 3 OrOBsalSdten (=23pCt. der Lebendgeborenen),

geringer in den 69 Mittelstädten (20,7) und den

1199 Kleinstädten (= 20,5). am niedrigsten in den

Landgemeinden (= 19,0pCt.). Bemerkenawerth ist,

daaa die 8iaglingBterbll«bkeit in den Orcssalidlen nur

im 3.. 4,, 5., nnd 6. Lebensmonate höher, iml.I/ebens

monate ond im 2. Lebensbai bjahr aber niedriger als

in den Mittalatidten bb aatn lobeint.

Wie ans den zahleiUBiasigen Nachweisen betr. die

BoTölkerangsbewegong in Berlin während der

Jahre 1887—1888 hervorgebt (5) üel di» Geburten-

aiffer auf den seit 30Jahren niedrigsten Stand: 35.00
reap. 35,28 pta Mille, während sie 1876 noch

47,22 pM. betragen hatte. Von je 100 Geborenen

warea im t. Beriebt^abre 18,9, Im S. Bericbt^ahr

13.0 ausserehelioiien l'r.'ij rnrgs; todtgeboren wurden

3.4 pOl. aller «beheltchen und 5,1 bezw. 6.0 aller

anaaerabellebeB Kinder. — Die SterbesifTer, bei deren

Berechnung die Todtgeburten nicht berücksichtigt «ind,

stiej^ itu Jahre 1886 gegen das Vorjahr etwas an.

iiamliob von 24,38 auf 25,6ÖpM., fiel dann aber im

Jabre 1087 anf die biaber noeb niain Berlin beob-

achtet«« niedrige Ziffer von 21.88. Das Maxituuiu der

Slerbefäile Sei 1886 in den September, 1887 in doo

Juli. daB Minimam in don Norambar beav. Deeember;

von den einzelnen StadttbeiJan bitten im Jahre 1880

die durch hoheGobnrtsziffer ansRey-eichnoten (Weddin^

ond östliche äussere Laisensladi) auch die höchst«

Starbetiffir «od 3ö,8S «ad 34.5S|»Ct.; dleFriadrfeb-

stadt bot mit nur \bM Slerl T-'ftÜpr- auf je 1000 Re

wobner die gÖDStigsten Verhältnisse dar. — Die

Kindeiaterbliebkait war in Jabre 1886 betriebtiiab

höher als im 2. Berichtsjahre. Bs starben im 1. Lebens-

(1886) 13 743 Kinder, d. i. 29.9 pCt. der Lebendge-

borenen und (1887) 11 596 Kinder, d. i 24,6 pCt.

der Lebendgeborenen. 5741 Kindern des 1. Lebena*

jabres mithin ca. 42 pCt. der Gesammtiahl aller ge-

•lorbeneo Säuglinge erlagen im Jabre 1886 Dorchfalls-

krankbeiten, 1818 (iSpGi) gingen an LebenB-

scbwarhe. 98R an Atrophie oder Ersch()[ifunp ru

(irunde Im Jabre 1887 erlagen nur 4186 Säugling«

f36 pC'.) den Verdaanngskrankboiten, 947 der

Atrophie und 1821 (16pCt.) der Lebensschwäoh«. —
DerBinfluss der Ernähruni? anf die Kindersterblichkeit

ist durch sahlreiohe Tabellen veranachauliobt.

Unter Bestitignng der abigan allgamainen BeWil-

kerunK5verhällnisse bringt der Generalbericht

Fistor's (6) Doob folgende besonders berronabebenda

apeeieile Daten. Fflr die naeb Votlendong das eretea

Lebensjahres Verstorbenen war 1886 der März 1887

und 188 8 lii^r Jannar der verderbliobaie Monat, wäb-

rand die geringste TodeBsabl auf die NonBte Juni ond

August entfiel. Die Zahl der an I nfectionskraok»
heiten in Berlin Verstorbenen bat seit 1883 stetig

abgenommen; von 1883— 1888 erlagen denselben von

Je 100 OeatArbenen BiebeiDsader: 17,4S—14,15 —
12. ."iO- lO..*)?^ - -9,98— 8.90. Hingegen hat die

Sierblicbkeii an Toberoulose in der Berichtszeil von

fon 1 8,59 a«r 14.52 pGt allerTodeaflUle tflgenonmen.

Auch die Sterblichkeit an Lungen u nd Brostfell-

en Iziindnng ist seit 1879 dauernd im Zunehmen

begrifTen (von 5,32 auf 7,1 1 pCt }, während die Todea-

lällo an Brechdurchfall, abgesehen tob ainar Stai'

gernnij: im Jahre 1886. dauernd abgenommen und

I8H8 nur 6,dpCt. aller Todesfälle erreicht babea

<1888: 10 59). — Unter den aootan «^demiaebien

Krankheiten hat die niphtherie leider immer noch

die erste Rolle gespielt, doch hat diasolba im Vergleioh
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lar Tab«rculo9e eine riel g«riDg«re Zahl foo Opfera
gefordert. Eine Zuaammenatellung der Dipbtherie-

todesfiUlft oMb der Woboongslage ergiebt, dua Diph-

thtriiknok» in l«]i»nrobiiaiifaii am »«Istra g*flhrd«t

sind, Hass demnächst Erdgeschoas und höchste Lagen

die öterbliobheii fermebreo. NaobdemBeriobterstaUer

dürft* dies Ergebnias, «wie d«r Dmitind, dan Herbst

und Winter die höchste SierbHobkeit aufweisen , die

Annabme gestatten, dass ein bober Feactitigkeitsg^rad

der Lafl die Verbreilang und Bössrtigbeil der Krank-

lüit fifidart. — 8ebarU«h und Hatam sind im
ganzen Beriobtsteitraum in geringer Verbreitung und

mit verbaitoissmissig geringer Sterblichkeit anfge-

tntm.
Es starben im Aller von

•n: 0-1 1-2 *>-5 5—10 10-20 ^"««1"
Janren

Scharlaob 29 90 26S 210 67 10
Mescro 350 44D 813 42 — 4
KeaobbiMtea 8S4 379 119 11 — 7
Dipblberia 346 677 17S4 980 1(9 4$
Croop 61 IIT Iii 9S 6 S

Diphtherie und Sobarlach forderten hiernach die

meisten Opfer im 2.—5. Lebensjahre , Keucbbosten

im 1., Huarn nod Croup im i. Lebensjahr«, in dar

Ton einem relativ woblbabenden Tbeile der BeTöllie-

rang bewobnten Schöneberger und Tempelhofer Vor-

•tadt waren mehr als öpCt. der Gestorbenen der Diph-

therie erlegen, in den iibrig«ii BasirkaD, namwitliali

in dem dichibevöikerten StraUoer und Rosenthaler

Viertel trat diese Todesuraaobe gegenüber anderen

mehr ta dan Hintofraad.

Im Regierungsbezirk Potsdam betrug nach den

Aosfübrungen des bezüglichen K an so w'soben Berichts

(8) im — nngänstigsten — Beriobtiyahre 1886 die

Zahl der Todesfälle 35701; 1887 batrug sie 3476
and 1888 sogar 5034 weniger. In den Kreisen

Jüterbogk- Luckenwalde und Kuppin, aber auch in

Piaaitaa, Obai^ and Niadarbanilmt Pfttadam, Oathatal'

land war die Sterblichkeit 1886 aussorgowöhnlioh —
am lOpCt. and darüber — erhöbt. Unter den Ur-

•aeban hiarfir battadle Diphtharfadaa grüntanAn-
tbeil; denn sie raffte 1886 nicht weniger als 86% Kin-

der mm 10,3 auf je 100 Todesfälle — dahin. Ein

ftbnlicb angünstiges Zablenverhältniss zeigte sieb für

das erste Lebensjahr auch da, wo via ia den suerst

aofgeaähUen schwer betroffetjen Kreisen noch Keuch-

husten und Breobdurcbfall zur Steigerung der Kinder-

•larbiiohkeH mitwirkton. 14 Paokaaerkraakaagan

(5 f) kamen wälirend der Berichtszeit zur Kenntniss.

Der Unterleibstjphua kam 1886 besonders bäuSg

var, 1887 wana dla TariiaititiMa gSattigar and 188B

aaob mehr; hier waren in mehreren Kreisen nur spo-

radische Fälle zu Teraeicbnen. \V;i«iiprhoU zeigen sich

Haoaepideaiien , bei denen üebeniagung der Kraok-

bait raa Panoa aa Panoa aagaaftliig war. — Ota

Ruhr trat hier und da in kleinen Epidfm^^n auf. Im

April 1887 erkrankten in zwei nahe bei den Riaaal-

faldam Bariina galeganaa Hlaaarn daa Darfta Wartan-

berg die sämmtlichen Bewohner daran. Von dem

RiaMllald ging lu janar Zait aia Uabalkait and Braob-

nli amfMdar Oaraab aoa, inMmt alla Riama dar

genannten j^ei H-iuser daaernd erfüllte. - nn^; hös-

artige Auftreten der Diphtherie im Jahre 1886 ist

baraita anribnt Bimalaa Stidta aad DBrfar waran

besonders schwer betrofTan, so die Stadt Luckenwalde

mit 52 Todesfällen, das Dorf Capatb im KretM Zauch-

Balzig mit 35 Todasfillen aatar 1550 Binwobnern.

Für den letztgenannten Kreis waren die Monate No-

vember und Decembar besonders ungünstig mit 133

resp. 134 TodeafiUlen, geganübar 34 ond 1 1 des Mai

aad Janl. Avah la Bagina daa Jabraa 1 887 banaobta

die Krankheit noch sehr bfft.ip:. w-n dies eiitsp-f rhend

der grossen Varbraitang derselben zu Ende 1886 zu

•rwarlan war. Dana abar nahm aia bia inm Sobinn

dar Baricbtszeit deutliob ab. 8ait Mai 1888 kamen auoh

in der Stadt Luckenwalde keine Todesfälle mehr vor.

Bei den zahlreichen Grkrankangen an Diphtherie kamen

überall eiatga Pille mit scarlatinöser Hautröthung aar

Beobachtung. — Soh&rlach trat im Allgemeinen

in den Jahren 1886 bis 1888 in leichter Form und

in araiBialtan Plllaa aal ladaaaan kamaa daob aia»

zelne schwererr Fpirlrmion vor, darunter war beson

ders bewarkeoswertb die des Kreises Jäterbog-Locken-

walda im Jahra 1886, «atalbat aas 13 Ortaa S44
Kranke mit 47 Todesfällen gemeldet worden. In Fe4f-

dam, wo ziemlich all« Fälle zur Anzeige kommen,

wurden 1886 150 tricrankungen mit 6 Todesfällen,

1887 888 mit 7 aad 1888 44 mit S TodaatUlaa rar.

zeichnet — Die Masern verliefen überall sehr milr!«

und waren wenig verbreitet. Zu Begino 1888 war

aina Znnabma daiaalbaa in Paisdam «nd Brandaabafg

zu verzeichnen, die mit Beginn der Schulferien im

Sommer ibr £ada erreichte. — Dia Statbliobkeit an

Tubarealaga ist im Regierungsbazirll Potsdam aneh

dieses Mal geringer als durchschnittlich im ganzen

Staate gewesen, insofern 9,0 pCt. aller Todesfälle

daran erfolgten; in den Kreisen Beeskow • Storkow,

Potsdam, Brawhabaif «ad Spaadaa albert de aiob

dem Durchschnitt des SUates. An gönstigstan ftdlt

dar Kreis Ruppio mit 7,1 pCt. da.

Uaber InfeettoBskraakheitea ist in dam aaa>

nymen Bericht über Frankfurt a. 0. (9) Nach-

stehendes berichtet: Der Typhaa bebe 1886 sehr

heftig in der Stadt Arnswalde geherraoht (326 Erkr.,

36 f). Aus ibr fanden zahlreiche «Uebertragungen*

auf ländliche Ortschaften des c^lairhpamip^n Krfises

statt. In der Stadt taodsberg wurden lyphust&lle

vaa 1886—88 ia steigender Zahl beabaehlat; hierbei

war das Ueberscbwemmungsgebiet (der Warthe) fast

frei gebliebeo. — Diphtherie ist ebenfalls im Zu-

nehaea begrUbB.* — «Ia Betreff des KiadbettSabers

macht sidi mabr und mehr bei den Kreispbysikern die

Uoberseugong geltend, dass die ÄnzoigL>a bei den

Standesämtern nicht den Thatsacben entsprechen."

(Es sind allein pro 1886 bei einer Bevölkerung von

1 1 16 291 252 t so rubricirt worden!) — „Die Ruhr
iat hier und da vereinzelt and sporadisoh mgekora*

mea.* — »llaserB tratea im Jabre 1886 aaf ia

12 Ortschaften des Kreises Lebas. II de« Kreisai

Üabaa, 8 im Kr^ Laodaberg, abenaa viele im Kr.
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WMt'8tonb«rg, in 7 Ortscbaftoo d»s Kr. KSoipbarg,

in jf> 5 Ortschaften der Kr. Zälliohau and Ost'Stoni«

berg, io 2 0rt3cha(t»n des Kr. Luokau, in elatr des

Kr. GrasMD und in der Stadt Forst — In Jabr«

1887 bes(andou die Masern weiter in Forst und

30 Qtt4otiaften des Kr. Sorau, in deoa Kr. ZüUiobaa

(10 Ortsehaften). Landsberg (1 Ortadi.)i Crossen

(6 Ortacb.), Calaa (5 Ortsob.), Luckaa (4 Ortsch.),

Wesl-SteinberK (2 Ortsch,). Guben (1) — 1888

wurde io aasgedehotem Maasae der Kr. Galaa von

llaaam Mmgoonoht (80 Orto)t dooinidut Lobo« (18),

Sorati (6), Spremberg (3) ur 1 rlir ihrigen Kreise an

1 und 2 Orten. — fiodeuieodeie Keacbl^usten-
Ansbräobo sind 1887 spooioll ana dtn Kteiaoo Soldta.

Ost-Sternberg und Sorau bekanntgeworden; 1888

ana dem Zülliobauer Kreise. .Die Tubercalose*

(1886 im Reg.-Bez. 1 1 10 f) „macbte sieh sehr bäa6g

bei der Weber- and Tacbmacher-BeTölkerang im Kr.

Soran bemerkticb. In andern Kreisen, i. B. Soldin

and Friedeberg, will man eine Abnahme der i!)rkrao-

knngan boobaobtot babao.*

Pie 788 359 Bewohner des Reg. Bezirkes

Gumbinnen veribeilen siob ausweislich des Berichtes

on Passaner (10) mit 676175 anf llndUobo Ort-

schaften und mit 112 184 auf Städte. Geburten fan-

df.f, 188t; 32 837, — 1887 34 528, — 1888 33 717

sldlt, immer unter Einsohiuss der Todlgeboreoen.

Der ProoantMti d«r «utoboUcbaD Gobartan sobwankto

in den Grenzen von 9,8 bis 10.fi pCt.; die rrstere

Verbälloisszahl bezieht sich aul 1888, die zweite aui

1 887. Bs starbon S606&, beiv.SS 7 ! 5, bexw. 81 489
anter Flinzurecbnung der Todtgeborenen. Mit Aus-

sohiuss derselben stellten sich die Mortalilätsziffern

auf 31.55, resp. 28,45, resp. 25,57 wat 1000 Biair.

Aus den etwas unübersichtlich gehaltenen Naoh>

richten über die Infcction.skranlheiten sind hervono-

heben: Pocken 1886 in den Kreisen Angerburg,

DarkobmoD, Qoldap, SoDtbttif (biar iborall spoim-

di.srb), Oletzko (293 Erkrankungen, 9 f) - 1887 in

den Kr. Angerburg, Qoldap (115 Erkr., d f), Jobaa-

nisbarg, Lyk, Oletzko (881 Brkr., 8 f), Soosborg,

Slallupöhnen. Tilsit — 1888 in dem Kr. Oletzko

(57 Erkr., 0 f), Heydekrug, Insterbarg, Pillkallen,

L>ck. Sensburg, Tilsit. Dia in Somma 76 f ver-

tboilton aicb nit 85 auf das «rata, nit 86 aof das

ft, nit 5 auf das dritte Berichtsjabr. Abdomi-
naltjphus wurde in 28C resp. 318, resp. 247 Päl-

lanTodesursache and am relatiT hinflgsten in denKrei'

aeo JobaanlsbiiTg, Ifjrok, Olotdo, Sanabtug, Tilsit.

Ein tödtlicherFall von Flecktyphus kam vor.— Bräune-

krankheiten rafften 87 78 Personen bin unter nabezn

gleiebm&ssiger Betheiligang dar Jahre 1886 n. 1887

(3326 resp. 3214 f), während auf 1888 sor8S38
entfielen. Heydekrag, Tilsit nnd Sensburg waren die

vorwiegend betheiligten Kreise. — Die Todesfälle

doreb Sobarlaeh fartbeUtan sieb «b dia BeriehtS'

jähre mit 790, resp. 361, resp 66; — die dnrch

Masern mit 2585, resp. 498, resp. 32; — diedaroh

Kavebhasten mit 515, resp. 685, rasp. 949. Ab
Tubercalose sind 1632, resp. 1597, resp 1475,

— an Wochenbetterkrankangan 884, rasp. 888

und noch einmal 883 gestorben.

Ueber die Sterblichkeit in Dansig bericbtat

Li^Tin (12). Die Gesammtzahl der Einwohner

Dansigs betrug nach den Hesultalen der Volksifihlang

an 1. Oeoember 1890 loeloalfa Hiiitir, oitaabvasaB*

der. aber in Danzig wohnhafter Personen und der

Sobifferberölkeraog 120502 Köpfe. Bei dem lang-

aanen Waehstbam dar stldtiaehoB BiBwobBemabl

konnte ebne erheblichen Pehler dieae ZiHar ab die (dr

die Mitte des Jahres gütige angesehen und den nach-

folgenden Berechnungen zu Grande gelegt werden.

—

Die Ansabl ainmUieber Todesfälle in der Stadt

einschliesslich derer von Ortsfremden, in den Kranken-

häusern Verstorbenen resp. Verunglückten betrag

8159 = 86,17 pH. der lebenden BerMkeranf. Von

diesen befanden sich zur Zeit des Todes noch im

ersten Lebensjahre 1228. Von 100 Todesfallen

arfelgtan demnach im S&uglingsalter 38,90; bezöglich

OB starben von 1000 Lebenden 10 78 vor V«lleBdailg

dM ersten Lebensjahres. Lebend gebor«Ti wurden

in 1880 4222 Kinder; es erreichten demnach, ein

Jahr ins ander« garsobaet (wat «btt« «riMbliebea

Fehler geschehen kann, da 1 889 4 1 7.^ Kinder ga-

boren wurden), nor 70,92 pCt. das Ende des erstOB

Lebensjahres.

Die hauptsächlichsten Todesursachen wurden

in Tabellen zusammengestellt, welche für die eigent-

liche Stadt nnd die Vorstädte gesondert sind. In der

Sttdt betrag die

an

Ma-

sern

Schar-

lach

Uuter-

leibs-

typbus

Dipbte-

ritisu.

Croup

Keuch
busttii betttiebcr

Pynmi» 0

cimio

Rose
Ge-

nick-

atarre

Tubcrcul.

Lungen-

•obWinds.

lu-

flutioaa

Total

«n Iti-

feetKr.

Anzaüil der

Verstorbenen 17 19 16 77 36 14 13 4 S 247 22 468

pCt. aller To-
desftlle . . 0.69 0.77 0.65 3,15 i.47 0,51 0.58 0,1« 0,18 10,18 0,90 19.18

Rifmach bedingtendieln fectionskrankheiten
etwa '

j aller Todesfälle. Vereinzelt kamen die Ma-
sern, welche ihre lotse epideniaobe Verbreitong im
Winter 1888— 1 889 gehabt hatten, noch während des

ganzen Jahres 1890 vor, um gegen Ende desselben

sich wieder epidemisch au5znbreiten, jedoch traten sie

ausserordenilich leicht auf — ebenso wie der Sobar-
laob. dar abenfalta in den lotsten MonataB sabr rar-

brei'"* '>"r -ohr leicht auftrat. D iphtheri e ond

Croup waren sehr viel milder, als im Jabre 1889,
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io ««IdMiB hkn 108 Pmmbw in d«iia»lbaB ttorbm

(1890: 7? Häufiger war dagegen der Kpi:nlih'ist«n

oad b«»oiid»ra in den Vorstädten aacb bösartiger. —
S»br MffdlMd mur du io dra Herbst- and eriteo

WiDtermooAten Terbreitele Auftreten deaUnterloibs-
typhas, einer Krankheit, die seit der Einführung der

Canalisation und Wasserleitung in dortiger Stadt fast

la den Seltenheiten gehört. Besonders in einseloen

Gegenden der Stadt hrkuflen sich die Erkrankungsfälle,

ohne dus der Qrund dafür sich bitte feststellen

Immh. Die BrlrtDkaiifeii wenn ibrtg»M unwiat
leichte, wie denn die durch dieselben bedingten Todes-

fälle in der Stadt nor 16, in den Vontädten nur 6 an

d«r Zebl vweo. Von jenen betreten dabei nd«b 4

ra Mttw&rts mit der Krankheit eingebrachte Per-

ionen. — Die im Winier 1889— 90 so Terbreitete

lofluenza-lipideiiiie erlosch im Februar oder März

1890; die im BeriehtajAbre dawb ai« bwbeigefttbrt«»

Todesfalle waren meistens durch begleitende Lungen-

entsitodoDg bedingt, während die fr&heru, im Jahre

1889 tlogatnUiien TodeiflUle weitftnt doreb di«

Schwere dw InflttniaiDfiMlioD sn liob vennltut
w*ren.

Bin Vergleich mit den hier nicht mitgetbeilten ta-

bellarischen Aufstellungen lehrt, dass die höhere

Sterblichkeit in den Vorstädten hau|itsächlich bedingt

ist durch die grössere äierblicbkeit der kleinen Kinder

in deatelbeo in Folg* toh aoutea nnd obroniseben

Ernährungsstor iTicrrTi Wahrend in derStadt 5.04 pCt.

s&mmtlicher Todesfälle Kinder betraf, welche au

, Atrophie" (eine allerdings darob vencbiedene Kraok-

beilen begründete Todesursache) starben, waren es io

den Vorstädten G,32 pCt.; acuten Darmaffectionen

(Durchfall und Brechdurchfall) erlagen dagegen in

diesen fast 18 pCt. aller Qeotorbonen, io jener Aber

12 pCt. Diese Zahlen sind sehr hohe und deuten auf

die geringe Soigblt bei der kuosUiohen Ernährung

der «otMjibrigen Kinder bin. —
Den Zahlenangaleii des von Micliolsen über

Marieawerder erstatteten Berichtes zafolge (13)

kamen wibrend der Jahre 1888—1888 sienlioh

gleiche Oeburtsverhältnisse vor, und zwar 47,3

Geburten auf 1000 Lebende-. Die Zahl der unehelich

Geborenen betrug 186Ö: 2QAi, 1887: 2937, 1888:

S859. Aaf 100 Gebarten entfallen im Nittel der drai

Jahre 7,5 aneheliche (in den Städten 9,85, auf dem

Lande 6,8). Die Zahl der lodt Geborenen war 1886:

1581, 1887i 1518. 1888: 1555. — Anf 1000 Bin-

wohrer k umen im Jahre 1886: 30.04, 1887: 8189

aod 1666: 8192. Die meisten Slerbefälle kamen

dorebBchnittlich im Januar und September, die wenig-

.sten im Juni und April vor. Die hauptsächlichsten

Todesursachen ergeben sich aus nebenatebeoder

Tatelle (s. nächste Spalte, oben).

Dia Qebvrtaiiliar betrof im ganaen Reg.- Bai.

Stettin, wie Katerbau ( 1 4; berichtet, durchschnitt

liob 37,89 p. M. der Einwohner, ausserdem wurden

8409 Todi^eborene regiatrirt. Anf dem Lande war

die Gebarlaaiffor erhebliob hober nla in den Städten.

Die FTOOMlaabl dar antaerehelioben Kinder var in

TooetmMona, 1 fiOClOöO

Augttbonoe Lebenasobwäobe ... 1624 1457 1388
494 398 890

Im Kindbett gestorben 327 290 233
1912 2077 1878
693 250 154

23 5 2
1566 532 l.'.4

Diphtherie and Croup 3241 2227 1224
462 539 796
874 329 260

6 II 3
73 7 a 79

Einheimischer Breohdurofafall.. 468 389 423
990 221 218
1485 1383 1S>2

Lungen- u. Hru-stfeilentzändg. 833 m) TOS

Acuter Gelenkrbeumatismos ... 64 64 47
8157 2816 2757

den Städten = 11.45, auf dem Lande 10,30, im

Durabiohnitt 10,78. — Amaeblieflalieb der Todtga-

borenen starben in den drei Jahren nach einander

18521, 17534. 15887 Personen, mithin wurde eine

Abnahme der Sterbeziffer ron 25.44 bis 21.80 p. H.

beobachtet. Im Durobsobniti der drei Jabre hatte der

Kreis Randow die höchste Sterblichkeit (28,03 p.M.),

demnächst der Stadikreis Stettin (26,02; ; die gnn-

•tigetMi StarbllebkeitsverhäUnleee batt» der Kreia

Uegenwalde '^19.16). Reim männlichen Geschlecht

war die Sterbeziffer in allen drei fierioht^&hren am
mehr ala ) p. H. bShar »la beim weibliebeo, was loa-

besondere in den StidlBD aufUlig zu Tage trat. inM'

fern bi^r die Differenz sogar über 3 p. M. stieg. —
Die Todesursachen in den einzelnen Kreisen wer-

den nach den VerSffentliobangen io den neuesten

Heften der Preussi-schon Statistik tabellarisch mitge-

theilt Den Pocken erlagen nach dem Berichte drei

Pmonen. Im April 1886 waten dnrab alte Klal-

diirigs- und Bettstüi-ke. welche als Erbstück der Fa-

milie eines Schäfers aus Hamburg zogeschickt worden

waren, die Poeten io den Kreis Pyrits eingesobleppt

und verursachten hier 10 Erkrankungen. Ein neoga*

borenes Ktnd. ein 9 monatliches Kind und dessen

Mutter starben. Zwei weiter rereioselie Erkrankungen,

dannter die ainta Arbaitara einer Papierfabrik, anda»

te>> mit Genesung.

Zafolge der in Wernich's Bericht über den C6a-

linar Beairk (15) angoeteltten Bereobnangen nnd

Uebersiohten ist zunächst die Thatsache 7.u consta-

tiren. daaa die Bewohnerzabi des Bezirks seit 20 Jahren

nahezu dieselbe geblieben ist. dass also der Oebotlan«

überscbuss, der nach dem früheren Verhähniss der

Einwohnerzahl von 550,049 in 1867 auf OPiO 098

Seelen hätte steigen müssen, sich ganz ohne Spur ver-

flSobtigt bat. Unter den Brkllningegtiindea hierfür

befindet sich zunächst die ungünstige Lage gegenüber

jeder Vermebrang darch zasiebende Elemente. Wäh>

rend unter je tsoeend Btnvobnero beiderlei Geaobleobta

im preussischen Staata aoa dem Kreise des Wohnsitzes

719,99 stammten, wami dies im Regiaraogsbesirk
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Ofiriin 767,14; aoi andwra Kniien d>r Ptarii»

sfftmmtpn im Staato 1P8,25, im Bezirk Cöslin 175,55;

aua anderen Frorinzen im Staat« Sl,47, im Besirk

CSstia dagegen 54,07; wat andaren dautscbtn Ban-

desstaaten im Staate 22,29, im Bezirk Cöslin nur 2,11,

von ausserhalb des deutschen Reichs im Staate 7,58,

im Bezirk Cöslin 1.13. Einen weiteren sehr bestimmten

Ausdruck der TbatMoba, dasB dar alazifa Zuwachs

tler B-vo^kerung in dem genannten Regierungsbezirk

auf dem QobarteDüberscbasa barnht, gawäbrt der An>i

thail, walehan dia varaohiadanaB Attaraalaaaan id dar

Zusammensr-lzung di'r Bt'wohner bateri. Dif mittleren

AltarastuTen, denen Zuwandarade in überwiegender

Zahl anzugehören pflegen, wafian ahtaa arbiUleliaii

Kfiokgaogaur. und es erscheint dieerwerbsAbigvAllers-

olasse vom 14. bis zori 70 I.etien.sjabre gefrenOber

der allgemeinen Verlbeilung der älaatsaDgehörigeti

um 22,64 p. H. au garinir« HIaht abna Badaatang für

die Frape eines noch weiter om sich greifenden Rück-

gangs der Bevölkerung könnte ferner das bisherig«

Varbaltan daa Ragierongtbazlrka g«g«näbar dan mit

besonders linlier Sterblichkeit verbundenen Seuchen

und einzelnen soosiigeo Todeaarsachen sein. Bei

nlhaiw UntafBuehong, wia sia in dem Capit«! Ober

Oaaandhaita?arhaltrnsäe angestellt ist, ergiebt sich

aber, dass nur der Diphtherie ein besonders her-

vortretender Einfluss auf die Verminderung der Be-

TVlkarong im GraaaaD lotiiarbanDan iat. OSnatiga

VerhSltni55P herrschten ausserJpui in Bo/.ng auf

S&aferwahnsinn, Selbstmord ood Verun-
glfiekongan, aa daaa Mardoreb dia flartboiindarttng

der erwerbsfähigen Altersciassen nicht zu erklären ist.

Gleichzeitig bestehen aber Anzeichen, dass auch der

Qeburtenüberschuss sich zu verringern beginnt und

mrZait liaaiii noch wie in den Jahren 1881 und 1885

1 pCt betragen dürft«; denn es nähern sich einmal

die Mortalilätssiffero des Regiarungsbacirks imm«r

mahr dan biabar böbaran dM Staataa. «a nimmt abar

auch dio Zahl der Ehe.'ichliessuns'pn in unrerkennbarer

Weise ab, während die Zahl der Todtgeboreaen, wenn
auch fiar allmilig, aaninmt. Dar Haaptgrond fir

die Verringerung der Einwohnerzahl dai Ragteungs-

bezirks ist in der starken Au.swanderongr zo snchen,

und hierbei bestätigt sich aufs Neue die alle Erfah-

rung, dasa garada aaa sobwaab baf<iltorUn Batirkan

der Zug in die Partie am stärksten ist; IHfi^ ver-

liessen die Provinz Westpreussen 12 6 16, die Provinz

Paaan IS 434 und dia Praviat Pammarn 7 448 KSpfa.

nm sich ritlrin der üliTi-eischen Auswanderutit; .inzu-

schiieaseu, während die Zabl für ganz Deutschland

oar 98515 Paiwaan baUng. Dach aooh dia Zabl dar

Uebersiediangan nach überseeischen Staaten raiobt

nicht nsmflntüoh seit .?ich die Einwrinderun^s

Verhältnisse in den Vereinigten Staaten verschlechtert

halian, dia Aaaflll!« garada im Ctelinar Ragiaruaga*

bpzirfc 7.11 dp-ken, es knmmen vielmehr noch andere

Atzugsquellen in Betracht: die starke Saobsengän-

garai and dar Abatton dianatauabaadar nianllehar

und weibUelwr Panonan Jogandliobao Altara oaeb

B«rlio.

Dia widitigstaa apidtmialegiaabaa Tavhilt»

nisse sind folgende: Wio bereits rorstehnnd 7ur An-

daatoflg galaogta,hat dieDiphtharie in den Berichts*

jahran gant baaandara aobwara Opfer gefordari. Ba

starben an Diphtherie eiosohl. Croop 7267 gegen

6676 in der vorigen Berichtsxeit. DieTodesAUe ver-

theilen sich auf 1886 mit 2277, 1887 mit 3046,

1686 mit 1544. Kein Kreis blieb rerachint; im all»

gemeinen wurde das platte Land heftiger als die Städte

befallen, uad dabai wieder, wie in der vorigen Berichts-

aait, dia Kraiaa 8«blaw« aad Stolp baaandaia hafUg.

Die slren(5e Diiri*hfühiunj( aller vorgesctrir't ^rpn sani-

tären Maassreg«ln ISsst ksiaao Eiafloaa aaf den Qaog

dar Epidamlaan arkaoaao. Dta Kpfdamla fShrU in

vielen Gemeindan sa Sdlol-SehUaaaaBgen von 4 bis

fi Wochen Dauer. — Andererseits ist der Scharlach
bedeutend milder als in der vorigen Bericbtszeit auf-

gatratan: S&64 TOdesfUlan ans jaoar Zait staban dlat>

mal 351 gegenüber. Indess würde es verfrüht sein,

dies« Uotarsobiade auf den Einfluss varbasaartar

bygianiaobar Haaamabmaa baaiabaii tti woUan, d« aa

zur fienü^^e feststeht, dass gerade der Scharlach in ^t-

wias«n Abständen gana plötslioh nacblisst; in deo

varbergabaadao Jahran warao aobwara Bpidamian Tor*

hergegangen . in Polga welcher die grosse Menge dar

Kinder ais durchseucht zu betrachten war. Epide-

mische Häufungen kamen 7 Mal, last immer mit einer

Staigarang dar TadaafSlIa fibar 90 for. Baaattdait

(fönstij? fjestalteten sich die Jahre 1887 und 1888,

wo jedesmal höchstens die Hälfte der Pill« von 1886
featgaiMit warda. — Bina Aboabma darBrkraakonga»

zahl in den Bfricht.sjahren zeigten die Masern; I8S6

wurden 686, 1888 261 und 1888 nur 22 Sterbe flill«

angezeigt. Im letztern Jahr« war die Krankh«it

nirgends epidemisch verbreitet

Während in dem vorigen Triennium der Keuch-
husten sehr olt als Vor- oder Naohkrankbeit der

Haaarn araoblan, atabt diaamal 6bar dtaaa« Varhilteia»

nichts fest. Dil' Sterblichkeit in Folge desselben

und io Folge aus demselben entwickelter catarrha-

lisobar LnnganaBtsfiiidaBg betrog im Gaataa

70G Fälle. Von diosenFallen auf das ungünstige Jahr

1886 allein 397, auf 1H87 177 und auf 1888 132.

— Die Zahl der Todesräiie in Folge Tu bereu lose

iat im Ragiarangabasirk EöiUii im Aligamalnao aad
auch diesmal nicht eine besonders unpünstige im Ver-

gleich zu den Verhältnissen des preussischen Staates

BfneZaaammanateiinng der baadgliebaB StarUlehkaila»

/.ifTein auf 1000 der Bevölkerung in den einzelnen

Kreisen des Regierungsbezirks Kusiin. v«rgliob«n mit

dar Diflhtigkait dar BaTdlkaning in jedem danaHM
saigt daaÄnsteigen der Sterblichkeit entsprechend dar

znnehmerideti Bevölkerungsdiohtigl><»it itM.'.li.'h —
üeber das Verbältniss. in welchem die iiabl aer iodes-

filta aa Kiadbattfiabar lu da^aolgaA dar atohdar

officiellen Statistik „im Wochenbett' verstorbenen

steht, lässt siob aaoh ans den diesmaligen ärzUicben

Bariobtea kein sieberea ürtball gawiaflaa , da bei daa

Todestalten der Wöchnerinnen Aerate nicht immer sa-

gezog«a worden «aroo, und dia Hebaammaa oder die
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OnrpfiMflbtr nttaifMBiw •to* InfMUfta itr Wfeha«»

rinnen möglichst aMeugnon. — Durch hofie Todes-

(aucb GrkraokQngs-)Ziff'«rn der Lungen - aad Brust-
f«lleattäBdoogen tbaten sich hervor di« Kftaton-

kreise Köslin, Sohlawe, Laaenburg; neben iboan »bftr

ftooh die Binnenkreise Bel^ard und Neusteuin.

Di« Bev<Üli»raogsxabl im Reg.-Bez. Stralsund,
&barwt]e1i«r tob Ria*lbarf(16)b«rlobt»t b«1l«f sJdi

am I. Januar 1886, dam Anfange der dreijährigen

Berichtazeit auf 210 371 Köpfp; daa Verhältni.^s des

weiblichen zum männlichen Tiieil dieser Bevölkernng

wir s 106,08 1 100. Der Oebnrtanaberaohais
betrng für die 3 Jahre zusammen 7122, die (registrirte)

Auswanderung %1. In Städten wohnen ä7 765, aaf

d«ai Ltnde Itt 606 BezirkeangebSrlg«. Die Oebarten

«rarp r,

Im

Jftbre

1886
1887
18B8

eb e I i 0 h e

l«4lt-

geboren
iebeod«

¥. I V

8187 I 8014
8167
8189

2995
304:)

139
132

132

107

105

96

auaeerebelicbe

tod-
Itbeni-

M.
I
F.

Ktb^reD
W. F.

554
541
55.i

583 I 28
535
504

2ä

30

17

18

24

tanni.

7629
7521

7525

Die absolute Zahl der Sterbefälle bolief sich in

den 3 Betriebäjabren aui ^891 resp. 5032 resp. 4630,

d. i. aof jalOOOEinwobnem S8.00 Mp. 33.44 reap.

32,01. Das männliche Geschlecht hatte die un

gÜDStigere SUrbliobkeii nämlich 11 0,6 d reap. 106,82

mp. lMp41:taie 100 F.

DieSlerblkhkeitaEiffern der infectiösen Krank-

beiten im Staat und im fteg.-BeSb 8lr«lsand Ter-

bialten sieb wie folgt:

1885 I8S6 1887 1888

H H
cc SO X
M 1
Oi tn !Ü

•
• V. V. V. « V. •/•

7,51

2.48

2,34

1,90

7.70

1.13

1,70

7,43
1 fiC,

2,0 t

7,05

0.58

2,41

2,48

7,37

1,21

1,67

2,12

6.40

0,7»

0,13

1,29

2,81

1,83

0,18

8,82

r> 8r.

IM
5, 1

)

1.47

5.70

1,20

6,07

209
6.19

1,14

6,99

2,13

5,68

1.75

i Sit: 1

12,2)>liu.4y

1

11,91

l.til

9.t>f<

1.83

12,20

1,30

11,05

1,35

11,66

Br&unekraak-
beitf n

?oharlach. ...

Maierr
K«uobbu^lcn
Lungen- «ind

Bruslf^ Kntz

Abd.-T7pbiis
Wottbenbe tt-

k ra (i Ich eil..

.

Schwindsucht.

Die Ziffern für den SelbstniOrd ergaleti für sammt-

licbe Jahre ein etwas höheres Yerbaltni^s als die des

PMWMiMdieii StMtee in tote.

Wi« Peter* ia MiDen OeieiMniberiebi aber den

Bromberger Bezi rk (17) einleilrad beiserkt. fand

in demselben eine Vermehrung der Kreise um 4 neue

statt. Er zeichnet sich . die BpvdlkerunKSTerhälmisse

anlangend, durch ein« eebr Lobe Qeburtssiffet

(57 pM.) aw* Wenn trottdein die BevölkeroagmH-

nabne eine geringe iit, so liegt das niebt u einer

hohen Sterbeziffer, welche rielmebr den Durchschnitt

im Staate nur wenig überstieg (einschliesslich derTodt-

geboreneo ca. 28 pM.), sondern an der starken Aus-

wandemog, die durch die mangelnde Industrie des

Bezirkes, die Aortniichlieit der kein re.<;tes Eigenthnm

besitzenden Bevölkernng und durch die zum Wandero
geneigte Lelehtlebigkeit des •laTteoheo Tolksstuiines

erklärt wird. — Von den epidemischen Krank-
heiten, welche im Bezirke gebernobt haben, ver-

dienen in enter Kelbe die Peeirsn Knrfbnong. In

den meisten derl76ErkrankungafilIe bat sich der Nach-

weis , das« sie auf einer Einschleppnng des Pocken-

contagiums aas dem benackibarten Russisch Polen be-

rohen, beibringen lassen. Ea starben im Oshmd
33 Personen an den Pocken, daron 30 wSbrend des

letzten Berichttjahres; am häufigsten war der Kreis

Oneien mit 1 1 5 Britrankungen vnd S8 Todesflllen

im Juhre 1888 bctrofTen. — Flecldyphus trat ver-

einzeil auf und wurde mehrfach aus Kussland einge-

BCbleppt. (Dia Anfiieicbnungen des statistischen Bureaus

bezw. der Slandeebeamten über Todesfälle an Fleck-

typhös werden als ungenau ttzeichnet.) Unterleibs-

typhus trat bäußg in Form örtlicher Epidemiau auf,

deren 15 gesabildert werden. — Die liobe Storbiloh*

keitszifTer an Diphtherie im Jahre 1886 erkt?irt sich

durch den Umstand» daas ausgedehnte Scharlacb-

epidemien Im Besirbe grassfiten, und Soharlaob-
fälle wohl sehr häufig bei den Standesämtern als zur

Diphtherie gehörig notirt worden. Indessen ist auch

die Diphtherie sporadiaob in allen Kreisen zu jeder

Jahreszeit aufgetreten nnd bat liob vorzugsweise unter

dem l'roletariat gezeigt, wo ungesundi' feuchte Woh-

nungen die baoptsächiiobsteii Inlectionsiierde waren.

Bpidemiseb bensobteDipbtberie in derStadt Bremberg,

woselbst in den drei Jahren 322 Personen — fast

1 pCt. der Ein .vohnersobaft — der Krankheit erlagen.

An Kenebbnsten sind na<di den standesamtllebett

Fiiitragungen sehr viele Kinder gestorben, doch wird

auch die Zuverlässigkeit dieser Ane;aben bemängelt.

Bei einer fortgeschriebenen BevolkerungszilTer Ton

308 985 Einw. betriges (naob den Berichten unter

18 und 15)) in Bre<^lau die Abgänge durch Tod in

den Jahren 1886— 88 30.8 bezw. 30,0 bezw. 2,78

vom Tansend. Unter den Todesursachen behavpten

die Krankheiten der Alhmung?.or^ane wiederum die

erste Stelle. Bei der Lungenentzündung 1886: 188»

1887t StS. 18881 SO? Todesfälle, während bei dw
Lungensebvindanobt (381. 338, 306 > ein Rückgang

bemerkbar ist Von den InfectioiKskrankheilen

haben diejenigen, welche wesentlich das Kmdesalter

betreffen, die meisten Opfer gefordert. Dtph»
therie(75. 145. 143 TodesfSlIo auf je 100000 Le-

bende) trat in allen drei Jahren epidemisoh auf und

veranlasste doppelt so viele Tod«sfllle, wie in der

Berichtsperiode 1883/85. Masern sind, wieinjeder

der vorhergehenden Berichtsperioden, in einem Jahre

(1887: 53 auf je 100000 Lebende) epidemisch auf-

getreten. Bei Kencb husten (l<>. 16, 13) ist wie

seit 1875/79 nberhaupt, ein Zuräckgetaen der Todee-
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fälle za verzeioboen, desgleioboD für Scharlach (11,

12, 14) Mit 1860/81. DUrrbö« <l«r Kioder and Brech-

doroblUl tmten 1886 (818 bMW. 107) Imftigtr auf,

für 1887 (260 bezw. 91) und 1888 (258 bat«. 69)

ist ein merkliober Häck^ang dieser Todesnrsuchen za

verzeichnen. Die Zahl dar Todesf&üe an Typbas
(17, 16. 1 5) hit siiili wieder ?erm(Ddtrt Bin verein-

zelter Fall van asiatischer Cholera im Jahro I88fi

betraf fine aas Ungarn sogereiate Person. Die

Poeken remnlattten 1887: S, Pleoktyphua in d«m-
selten Jalire 1. Genickstarre I, 188(> und 1888 je

zwei Todesfälle. Die Zahl der Selbstmorde und der

Unglücksfälle mit tödtliohem Aasgange bat sich im

leisten Jahre vermindert.

Im Rc'K Bezirk Liegnitz stellte sich nach

Philipp'» (20) Generalberiobt die Gebartenzahl
itt ^»UebeD Dnrabieboitt nof 87,47, to den Stidten

auf 34.24, in den I.andgemeingen auf 38,67; am

höchsten war sie im Kreise Landeshut (45, 2d), am
niedrigsten in der Stadt Ofirlitz (32,46). Die Todt-

geborenen betrugen von je 1000 überbaapt Geborenen

darchscbnitllicb 56,0, in den Städten 46,3, io den

Landgemeinden d7.7. Die Sterblichkeit belief

sich einsctiliesslich der Tedtgeborenen im Ganten auf

30,28, in ik-n Siiidten auf 29,4 1, in Jen LandKC-

meinden auf 30.67 auf je 1000 Einwohner; am hoch

tm irnr dieselbe in Kreise Lnndeshat (89,46), so
nieiJrigstpn im Kreise Orönber^ '24,71). Wie früher,

lag die Srerbliobkeit der Süd- and Södoatkreise über,

diejenige der Nord- und Westitreise unter dem Dnrob-

SObnitte der Sterblichkeit des Bezirks. Die Säug-
liDg8SterbIi<5hkeil, welche im Ganzen 408,7 auf

je 1000 Gestorbene betrug, war tm Kreise Landeshut

(548,0) Mu hSebsten. Ibv iobloMeD iioh, w««n «ich

in beträchtlichen Abständen, die übrigen Gebirgs- und

Vorgebirgs- bezw. die vorwiegend von der Textil-

industrie beherrsebten Kreise tn. Die Rangfolge der

Kreis» n.i<'h ihrer Säuglingssterblichkeit zeigte eine

bemerkenswertbe Aehnlichkeit mit der nsob der Oe-

snomtsterblichkeit aufgestellten.

ImReg.-Bez. Mrrsoburg kamen 1888 nach

den Ausführungen des Berichtes von Wolff (2 t) auf

1027 22» Lebende 42806 Gebarten = 42,6 aaf

1000, tob woleben 41,1 Lobend» und 1,5 1V»dtg»-

borene. Auf die nämliche Einwohnerzahl fielen

25803 t = 25,1 auf 1000; io den Städten etwas

mehr= 26.S, anf dem Lande etwas weniger sae 24,4.

Unter I Jahr starben 4 720 M. and 3 857 W. <=
8677. An Bräunekrankbeiten sind 1 694 =
7 pCt. verstorben (gegenüber 2118 = 8,7 pCt. im

Jabi« 1887 flod S848 s 10,1 pCt. im Johre 1886).
— An .Scharlach erlagen .'ill =: 1.2 pCt. im

Jahre 1886, — 243 = 1,0 pCt. 1887, — 297 =
1,1 pCt. 1888; — nn llasorn undRfitbeln 859
resp. 432 resp. 283 (zwischen 0.9 und 1,8 pCt.); —
u Keuchhusten 373 leap. 170 resp. 276 (svisoben

0.7 and 1.3 pCt ); — »n Brechdurobfall IS15
resp. 751 resp. 837 (zwischen 3.1 und 4.7 pCSt.)

Die Kategorie „Krämpfe* umfasste 6 574 resp.

5296 resp. 5446 f (zwischen 21,6 and 23,5 pGt.;.

Die Mortalität des üoterleibst vphus beziffert« sich

auf 300 resp. 877 resp. 212 (= 0,9 ^ 1,1 pCt.),

— dfo der Rnbr anf 86 resp. 47 reop. 83 (= 0,1

0,8 pCt.), — die der Tuberculose aof 2231

resp. 1969 resp 2015 {= 8.0 — 8.3 pCt.), - die

der Luogeu- und Brusifellentziandung auf

1249 resp. 1S08 lesp. 1S4I (= 4,5 pCu), - die

des Scblagflosses auf 1630 re^p 1717 resp. 1613

(= 5,8 — 7 pCt.), die der Her^kranliheiten auf

988 resp. 947 rtop. 969 (»0,6—1.1 pCt.).

fnter den sonstigen Krankheiten seien noch die

des Wochenbetts hervorgehoben, deren tödtliobe

Ausgänge mit 195 resp. 144 resp. 159 bstiffert wer-

den, also zwischen 0,6 und 0.7 pCt. schwankten.

Auf gewaltsame Weise kamen 188G: 708, — !8«7-

701, — 1888: 648 Personen um (zwischen 2,0 and

9,9 pOt.).

Der Gesammtbericht von Bockendabi (22) be-

zieht sich auf die gante Prorinz Scbleswig-Hol-

ttein. Bs war bior die Qebnrtsstff er in den Jabrao

1886— 88, wie auch schon früher niedriger als im

Staate Preussen , die Ziffer der Lebendgeborenen von

1886— 88 betrag nacheinander: 32.4, 33.0,33,5,

dagegen im ganzen Staate 37,9. 38,4. 38,5 auf

1000 Einwohner. Dia Zahl der ausserehelichen Kinder

betrug auf je 100 Geborene in der Prorinx durob-

sebnittitob 9,5. in gantPrenasoB 8,l.-<- Die Sterbe-

7ifreriD Schleswig-Holstein betrug während des drei-

jährigen Berichtszeitraoms 21 p.M. der Bevölkenng,

und Bwsr in den Stidten 94,1, aaf dem Lande

19,2p. M.; beim mänDliobenOMObleohte war sie stets

grösser als beim weiblichen, w*« 7'ir Roi^e h^t, Hsss

troiz der höheren Gesammuahl mannlicoei i^ersonen,

aof 1000 Oreise nnr 470 Minner nnd 580 ^imiob

kommen. Für das pt-s'.i^ Borich'.fJibr ist die Sterblich-

keit auf 21,2 pM. der Bevölkerung, fftr die beiden

andern aof Je 90,9 pH. btreobnot worden. — Im
ersten Lebensjahre starben in den 3 Jahnn:

6059 — 6031 — 5834 Säuglinge, enUprechend

16 3 — 15.9 — 15.2 pCt. aller lebendgeborenen

Kinder. Die Ziffern sind als gönstige so bOMiobnOB,

da 1888 innerhalb Preossens nur die Provinzen Han-

nover ond Westfalen niedrigere Ziffern (14,2 bezw.

14,1 pCt.) aufwiesen. Die TodsBvnaohe der Siof^

liiige war nach den standesamtlichen Ausweisen vom

Lande hauptsächlich „ Krämpfe*, d. b. sie beseioboeto

nnr das Schlusssymptom tabireleber Tsrsobiedener

Erkrankungsformen; nach den meist ärztlich beglaa«

bigten Ausweisen der Städte war der Brechdurch-
fati die häufigste Todesursache, namentlich in den

grosseren Städten. In dem kfibien, fsvohtenJabiEvlSSS

war das Sterben an Brechdurchfall ein geringeres,

jedoch überwogen in diesem Jahre die acuten In-

feetionslrranbbeiten nnter den Utoren Kindern,

so das'^ der Ge.saranitslerblichkeit die geringe S.^ng-

liogssterbliobkeit nicht zu Oute kam. — Von ao-

steokonden Krankheiten bat in der Provins die Diph-
tberio neuerdings noch mehr i s v-hon in derTorigan

Berichtsteil (vgl. l^hresber. 1887. I, S.344:- zngenom-

men. In den ötiidlea und Flecken der Provinz (in
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denen äntlioh« Oontrolie d«r Tode&ursaobeB sUttÜn-

det) sUrboB tob 1884—88 an Diphthsria: 184,

467, 611, 643, 5hQ, r^-jp- :M, r:7 40. 3« 44;

MoAvweaUiobe SUigeruog d«s letzieren isi gegenübsr

d«r Mhr •rtobliobmi Sombn« der Dipbthvri« ntobtSQ

oonstatiren. In den 3 Jahren kamen '27 535 Dipbthe-

rieiille sur Anmeldung, die meisten im Jabre 1887,

Qud »rUgen j&brliob im Mittel 1 600 Mensoben dieser

IimUltits WM «Iner Sterblichkeit der Erkrankten,

wenn diese alle angemeldet wären, von 16,8— 18,3pCt.

entspr&cbe. I>ie auf je 10000 Einwobner berecbaeie

SterbMiffer «n Dfphtbari* ii«hiD In Soblaawig Tun

13,4 bis 19,8 tu. in Holstein s.mk si« innerbalb der

Beriobtueit ein wenig. — Scbarl&cb zeigte siob

•twM weniger bäaflg als in Mberen Jabren, M war*

den 9409 Personen als erkrankt gemeldet und sUr) en

601. die meisten im Jabre 1887, die wenigsten 1888.

— Sebr stark war die Frovini von den Masern ver-

MOAbt; die Brkraiiknngnifler des Jahres 1888 fiber-

•tleg die aller 10 Vorjahre. — Gemeldet worden in

4tD 3 Jabren 18600 Erkrankungen ond 943 Todes-

ftita. — Der Tjrpbas bat naeb der Zabl der gemel-

deten Erkrankunjjen :2233 — 2777 — 2937) in

der ProTint stetig zageoomneo, auch im Vergleich

mit dan beiden Votjabimi. Die Sterbliobkeft der Er-

kmnbten bat jedoch anaobaiaand ?on etwa 12 pCt.

auf rund 8 pCt. abgenommen, denn im letzten Be-

ricbtigabre starben weniger Personen am ijrphus als

«Iber. Dia gesobilderta Oeaobiobta tablralaber Tj-

phwsfSlle lä'tt dif» RrnsrMfp-^uTi)? des Krankheitskeimes

durch kranke Personen und den Einflasa inficirten

Waeaan dentlieb «rkennen. — An Kevabbnaten
war besonders das Jabr 1887 reich, der Krankheit

erlagen in den 3 Jahren 1163 Kinder, der epide-

mischen Genickstarre 30 Personen.

Die Bewobneisohaft des Regierungsbezirkes

Hildesheim betrug ausweislich des Berichtes ron

Oron (34) Ende 1885:457086 Köpfe, für die

ahnalna Kreiaa aebwanht sie twisoben 1&144 (UTeUl)

und 40308 (Goslar). Die Gelurteo betragen

wUurend der 3 Bericht^abre 16057 reap. 15941

»ap. 16580, — dia Siarbafill« 11481 raap.

10994 resp. 11448 (l«trt«ca S0,1 — 33,8 bia

84,6 p. M l

btc zu Gebote stehenden Attgaben zufolge star-

b«B «n;

Todeannasben. 188« 1887 1888

204 176 125
559 871 969

86 171 £0
106 85 302
181 m 107

84 51 67

86 107 93

7

1306 1064 1116

Wenig iiTailiMig «ranbatnan, aavaU antar aiab

tieb all Bit den «bigan Zahkn dei StatiaUaoban Arntti

verglichen, die angemeldeten IsiriiräDkungen undSterbe

Ulla, «1«

Tjp b tti Masern

lft86 538 (36 t) 8744 (.=i2t)

1687 616 («0 .) 3848 (37 .)

1666 400 (36«) 7107 (66 .)

Scharlach Diphtherie
Kl ndbett-

fieber.

1886 514 (30 t) 1374 (is9 t) 24 ( 3 t)
1887 812 (75 .) 2593 (413 ,) 34 (IG ,)

1868 574 (25 .} 3076 (404 .) 46 ( 6,)

Von Pocken kamen I wirklieb ronstatirter Vario-

loisfall in Hildesheim (188G) vor, — 2 echte Blatter-

fälle im Kr. Gronau (1888); diese — wie eine Keibe von

Varieellenerkranlningan mit Aoagang in Ganeanng.
— Vom Typhus ist zu bemerken, dass die Kreise

Zellerfeld , Osterode ond Göltingen Sthdi die grösste

Zabl der Brkrankongr 1 886 aafwieeen. Dagegen 1887
der Kr. Einbeck und 1 888 I er Kr. Marienborg. 3 F I e c k-

typbusfälle wurden 1886 in der Stadt Bockenem

1888, einer in Lieberburg im Kr. Goslar entdeckt. —
Durch geh&nfta Paerperalerkrankungen zeichnete sich

kein Kreis aus. — Cerebrospinalineningitis kam
18*7 1 iiiu! 'bei einem Suldaten in Nordheim) TOr.

Im Heg. -Bez. Lüneburg ereigneten sich, wie

Alten (35) berichtet, 1886 bei 13439 Gebarten

9494 t; 1887 lauteten die entsprechenden Zahlen

12597 und 9048 f. — 1888 12727 und 8531 t,

sodass dieses letztere Jahr das für den natörlioben

Geburtenüberscbuss bat weitem fSnetigete war. Das
die Infectionslirankhpiten erläuternde Zahlenmaterial

ist nicht übersichtlich zusammengestellt, sodass siobw dia AMganda aUfameiae Darslellnng derselben hier

wiedergeben lässt. 188G war die Diphtherie sebr

allgemein wenigstens in sämmtlicben Kreisen ver<

breitat. Der Kreis Oelsen war von einer besondsn

bösartigen Eptdemit^ befallen, näcbstdem der Kreis

Harburtj und demnru hsl die Kreise Bargdorf, Isen-

hagen, Dannenberg, \^ iesen. Aber auch 1887 war die

Dlphtbariasterbliebktit (niabt minder die dnrab

gleichzeitig nn'jyfrpfonpr Srliarlach) sehr beträchtlich;

Anhäufungen dieser Krankheiten fanden sich besonders

in den Kreisen Celle, SoHan* leenbagen, Lfinebnrg

Land, Gifborn und Lüchow. 1888 war es der Land-

kreis Harburg, der noch Herde der Bräunekrankbeiten

aufwies. — Scharlach hatte sich schon 1886 spo-

radisch gezeigt, jedoch erst im Folgejabre — wie oben

bereit.«! erwähnt — die Bedeiitnng einer vielfach töten-

den Seuche angenommeoi 1880 trat auch diese Infeo-

tionekraakbeit mebrsnrQdt. — Massrnnnd Kanoh-
husten gleichzeitig waren z i H -rrinn der Berichts/eit

stark verbreitet in Lüneburg St. und Ld., Uelzen, Söl-

ten ond Liaba«; 1887 waten die OstUÄsn nnd sid-

ÜAhSB Tbaila dsa fisg.*B«s. TSfwiigaBd diüsn Bn-
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flfisMn anterworffln , dio 1888 fast glniltoli üMb»
Hessen. — Eine Erwähnung lUs A bilominalty phus
in deo) Sido« bosooderer AnbäQfungen findet niobt

sUtt; demlb» sebvtat »tinohKesiKcb sporaditeli« Br-

krankungen verursacht zu haben. — DieTuhierCn

los« ist im Reg.- Bez. verbreitet und tödtlicb genug,

DD di« ihr lia SiMte zahouinendo Darcbschnittsniorta-

lität noch um 1 — iyC'.. zu ülerscl reiten: es erhiKPn

ihr 1886: 13,88,— 1887 i;il9, — 1888. 14.16

sämmtlicber im Keg. Eez. Lüneburg Gestorbenen. —
GnipiMnmiM AnbiafuiM[»n tSdUieher Wochenbett-
erkrankunt^e n r-i ri "i<^n sich 1887 im Kroisö Barg-

dorf, 1886 im Kreise Lüchow, 1887 iot Kreise Uelsen.

Der Geburtenüberschuss, welchen der Keg.-

Bes. Stade hervorbringt, ist laut dem Bericht von

Bohde (2G) geringer als durchschnittlich im Preussi-

scben Staat; säiumtliche drei Berichtsjahre bliobea mit

4—5 p M. hinter den bezüglichen Durchschnitten von

39,5 resp. 39, t> resp. 39,4 zarüok. Es starben 1886:

700S= SI.49, - 1687 : 6606= S0,28. - 188^:

6894 = 21.07p. M. Die lnter.srhii't1i> iler St ri

lieh keilen in den Land- und Stadtgemeindea zu

Ungunsten der lelsteren war nnr ottnlibal; 1887 wurde
die Sterblichkeit der Städte — 20,12 — so^ar von

der 20,36p. M. betragendi-n «Ut irinJlirhen G^-moinden

äbertroflen. Als «ine feruorö Au&daLnue darf es be-

Mldwet Warden , dass im Reg. Bes. Stade moht die

Classe (1er «niprjälirigen Kinder, sondern <iic di?r

über 80j&hrigen Persooen die höchsten Beiträge zur

SterblielilieH liefert.— Poeken: Angast18864 ieiebte

Varioloidenerkrankungen im Kreise Lehe Typhus
(nar Abdoaiioaltyphus^: 1886: 342 Fälle (95 t),— 1887: S91 F. (86 t. — 1888: 81« P. (80 t),

WObai die relative Mortalität als eine ganz enorme er-

scheint. Die mei.stüH Krkrfinkiing'ftn lieferten die Kreise:

Stade. Jork und Kotenburg 1886} die erstgenannten

Mofa 1887 und 1888. Aaeb im Kiaise BremerTord«

fanden an einzelnen Orten Typhnsanhäufnngen statt

— Die Erkraftkangen durch Diphtherie bezitTerteu

«iob 1886 auf 808 (194 f), 1887 avf 1506 (375 f),

1886 auf 1120 (317 f). Im ersten der BerichUjabre

gingen nur die Kreise Jork und Neuhaus über 100 F.

Unaos; 1887 war Jork mit 293, Geestemünde mit

236, 4 weitere Kreise mit gegen und über 150 Fällen

beibeiligt; 1888 stanl Bremervörde mit 229 Dipb

Iberieerkrankangen und 51 f voran, — es folgten

BadelD mit 170 (88 t). Oeeeteminde mit 150 (49 1)

und Sude mit 120 (,1.-) f). — Scharlach: 188(5

erkrankten (maz. in den Kreisen üeuhaus and Jork)

S87, t 90, ^ 1887 ericrankteii (maz. Kr. a«Mt»-
roünde and Lehe) 49

1 , f 39, — 1888 erkrankt«» (ims.

die narolichiAn Kreis(>) 440, + 22. — Für Masern er-

gaben sich in derselben Veriheiiuog: 261 (78 f) resp.

151 (41 f), resp. 2519 (805 f)t Kr. Neaba» batta

1888 allein 1229MaserTif^M.-' 'i'» r) : es folp:tfn Bremer-

vörde 357 (55 t). Stade 341 (45 t). — An Keuch-
bnitan erlafen 107 reep. 74 resp. 68 s 0,19 bla

0,30p. M. der Lebenden, -— an Tuherciilo.se 1216

reep. 1096 resp. 1 104 (äber 3 p. M. aller Lebenden),

— an Kindbettfieber 1886:4,6, —1887: 6.0, ^
1888: 5,4 p. M der Gebarenden.

Die Gesuodbeitsverbältnisse des Keg. - Bez.

Anrieb liegen, den Bariebt ?m Rftpmnnd (97)

ziifolfi;?, nicht aii dnrch.sichtig, wie man nach der all-

gemein angeordneten Anzeigepflicbt glauben könnte;

ein grosser Theil der BHtrankniigen — anoh an In*

feciionskrankheiten — des F'iaiilandes entzieht

sich iiuch immer der Kentitn ss. Di? Typbuserkran-

kungen nahmen während der 3 Jahre 1886, 1887, 1888

(wla raat in flimmtliobeo IU9.'BecirloB) atark ab: fon

13;; auf 109 auf 43. Für l>iph,therie ist in den

bezäglioben Ziffern: 264— 194— 163 ein ähalieb

gSoatige« Verhattea nnverkennbar. DemgegenBbar

zeichnete sich das so vortheilbafie Jahr 1888 dnrch

einen enormen Zuwachs von Scharlaoberkrankungen

aus: 435. — während 1886 nur 180, 1887 nur 161

znr öffentlioben Kenstniaa gelangt waren. Die Heim>

Buchung durch Masern war bei 6361 Gesammtfällen

ein reobt bedeutende; es entfielen davon 3086 auf

1886. 9396 aaf 1887, 879 auf 1888. Hiar dOrfta

in WirktirhliL'it — wii' sirniiitliche bericbterstattende

Physiker vermulben — die doppelte Ziffer as Erkrao-

knngen antanehmen sein; anob kamen (Landkreia

Emden) Gegenden vor. in welchen die sonst zu beob-

achtende Gutartigkeit einer recht fatalen Sterblichkeit

( 5 i<C i. ) I'iatz machte. Keuohbusteo — nicht an»

leigepflichtig — fordarta 1886: 98, 1887: 56,

1888: 118 Todesopfer Naheru ^'oioh blieb sich (mit

315,307,333)dieZahl der in jedem der Bericbtiyabte

an errapifaer Langenantiflndanf Varstorbaaao.

Die Zahl der an Tubercolose .Jahr für Jahr Sterbenden

liegt sobon seit längerer Zeil zwischen 11 and 12 vom

Mnndart im preuMlsoben Staat; im Reg. Bez. Anrieb

dagegen zwischen 16 und 17 pCt. Woche n he tt-

fieber entfielen je 0,14, raap. 0,16, raap. 0,37 aa(

je 100 Geburten.

ImReg.-Baa.Wieabadan bat, wiaWa|r««r(89)
in seinem Rpri^ht pir-Udtend befi'^rlc', die neue Kreis-

eintheilnng eine Vermehraog der Kreise von 12 auf 18

bewirkt. In den Landgemeinden wnrdaa in den drei

BerichUjahren 14906, bezw. 14779, bezw. 14457 Kinder

geboren. Es starben in diesen: 9489, bezw. 9589,

bezw. 10 445 Personen. Fdr dieStidie betragen dia

^'Ifi.- isirnicoM ZifTorn: I022fi hejsw. ]O 420.b«iW.
10 t;2y und anderersei's 7409, resp. 7'm9 r^-sp.

7660 Slerbefälle. Unter den letztaren kommea auf

Reebnnnir des Typhas 874 (1886: 185, 1887: 119,
1888; 120;. Von D i ph t h e ri e erkrankangen ist an

gegeben, dass davon 620, bezw 1786, bezw. 2078
gemeldet wurden. Obne die geringst* Untarlafa wird

behauptet, dass die Mortalität 25 pCt. betragen habe,

obgleich nach den Angaben des statistischen Böreaas

von den angeblich 620 aogezeigtea Erkrankungstallen

das Jabree 1886 beraita 509 tödtliob geendet hatten.

Da in ähnlich widersprechender und g^anz willkärlioher

Weise überall zufällig erhaltene Zahlenangaben repro-

dnoirt und ans fbnen rtllif noTarmlttalta und baltkMe

Schlüsse gezof^en werden, ist es tom wenig Werth, za

erfahren, dass an Sobarlacb 1886 eine Mortalität
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?on i pCt. b6obac(ite( worden bei, liass die nimliohe

KraakMl 1887 bei 1478 Erkr«nkutig»n 141 f WBr>
sacht habe, und dass 1888 die Erkrankongsziffer auf

1838 «agevaobaeo »ei. (Von der Sterblichkeil wird

hiw g»niohta »riribnt.) Il»sern sollen 1887 105 t
bewirkt haben, för 1888 ist nar die KrkrankurgszifTer

— 7819 — reproducirt. Vom Kindbettfieber
beisst es: ,Es kamen im Jahre 1886 80 P&lle ntt

ISTodesfallen (43pCt.), 1H87 4 5 Fälle mit 28 Todes-

fällen (62 pCt), 1888 44 Erkratikuni?sni!l(' mit

28 Todesfällen (51 pCt.) vor; im Durcbschniti stellt

sioh doBBMb dl« Stwbliflbkoit auf &3 pCL** — Hin«

aichttlch der Tobe reu los o and anderer wichtiger

Todesorsachen ist jeder Versuch iibersiobtlicherer

ZaUtmiMniiionsUlliiogen oinfaoh unterblioboo.

Aas dem medioinalstatistiscbeo Theil des das Jahr

1889 betreffenden Frankfurter (a. M.) BerichU (30;

sei Folgendes herrorgeboben : Bei 3397 Todesf&llen

fanden 4665 GebarUn (excl. 149 Todtgeburten) statt.

Die Zahl der Lebendgeburten bat sieh seit 1869 ab-

BOlnt f«fd«ppolt; dio dorTodtgrboreoen Ist hn gtoiobon

30jäbr. Zeilrantii lieruiilergegan^on von .'-tS [i.M. (im

35jäbr. Durchschnitt) aaf 31 p. U. (während des Be-

riobtsjahres). — Die geringeSterbHobkeftssiffer, welche

Frankfurt a. M. bereits l&ngere Zeit ausaeicbnet

(19,3 p.M. im Durchschnitt von 35 Jahren), hat sich

aacb 1889 — bei 19,9 p. M. — kaum erhotit. Soweit

dkl dtr Fall ist, musa es aaf doa im Dwwaibor
p(;rndf»7r. hf-l roh H.-h>nCharacler zurückgeführt werden,

welchen die Inriuenza-PAndemie io Frankfurt an-

nahm. Ander» Ktankbaiten tratan nieht in barvor-

ragender Weise todtlioh auf, obwohl eine Masern-

Epidemie siob besonders für die t'uterj&brigen als

rarbingnissToli erwies-. 32 deiaelben atarban von

117 Masemtodten überhaupt. Diphtherie dieses

Alters trat mit 11 1 zurück auch noch gegenüber

BroBchitis ond Pneumonie, Tuberouiose und

^atiall Maningitia toberaolosa, welabe (mit

14 f) einen überhaupt rechl t nhor Aiitheil an dieser

Partie der aUgemeioeoSlerbliobkeii nahm. losgeaammt

balmg die Zabl der Diphtbaria-TodaafUla SSI t 9

(absolut) mehr als in dem bis jetzt schlimmsten

Diphtherie-Jahre 1887: im Verhältniss tum Bevölke-

ruDgs-Zawacbs allerdings etwas weniger: damals 13,3

— Jingat 12.9 f ^uf je 10 000 Lebende. Keacb-
hasten and Tjphus gingen in ihrem Mortaliläts-

aatheil auch noch gegen die bereits g&nstigen Ziffern

dar Vaijabia aThebliob nrfiok. 8abr gnas war nooh

— bei 1083 insgernein an Respirations-Krank-

holten Verstorbenen — die Sterblichkeit der Lan-
faaiobwisdaaobt: 611 85,6 aaf 10000
Lebende. Seit 1886 irt tto kleiner Rückgang speciell

dieiT Todesursache tu verzeichnen ; sie forderte

damals im gleichen Verhältniss nahezu 40 Opfer.

OaganCbar dan 8 „Pnarperaltodesfällen'- er-

scheint die Ziffer der an Krankheiten der weiblichen

Oesebleobtiorgane — exol. Krebs — mit 65 t 8*»^

••bllaiid haah. Salbatmorda ataignataa alA 68
« 37 MC 10000^ UHttobiMU mtt tSdtUohia Ana.

gange 40, Morde 13 (8 Kindesmord««, 3 H. erstochen,

t M.. 1 F. erschlagen).

Die Berölkerung de.s Reg. -Bez. Münster, über

weloben U(>lker(28) berichtet, umlasste Ende 1885

494 S7S I15pfa. deren Vamabrnng in der BeriebtaMit

1880— 1888 um 17 703, resp. 18 102. rp.sp 18G20

Geburten eine gleichzeitige natürliche Verminderung

dmob IS 684, reap. II 9S9, resp. 11 794 Sterba-

filla gagenibartrat. LeteUra arfoigtan dnrob

Ib86 1887 1888

Pilk' mit Pille

Angeboren« Lebensch «ä b<>

.

432 422 457

Atrnpbio dar Kinder 145 !15 100

IIS 107 115
1496 1441 1514

1 0 0
.Scharlach 52 81 26
.VI a s e r Ii ur>il K o t h -j 1 ii 53 294 21m 343 288

248 1 10 182

72 65
1 0 0

Ruhr 10 5 1

Durchfall 270 82 90
50 3.1 S6

24?5 2339 9472
145 1S7 187

Der tödtliche Pocken - Fall nrsrbien zweifelhaft,

der tödlliohe Flecktyphus- Fall kam im Kreise Keck-

HngbaoMn vor (neben Ibm noch ein Erkranlrungafall

im K'ri?ise Burgsleinfurlj Voti A bdom i na ! t y p h u s

waren am meisten beimgesuobt 1886 die Kreise

Borken, RaoUin^aoaan und Stefnfart. 1887 TecUen-

bnrg und Stainfart, 1888 Kecklingbausen und die

beiden ebengenannt«n -- Mei Weitem Jen herTor-

ragendsten Antbeii an L)ipbiborie- lodesfailen Latte

mit 1S7, b«fw. 186, besw. 94 f der Kral« RaaUing-

hausen; mit viel geringeren Ziffern folgten die Kreise

Steinfart, Münster und Tecklenburg. — Scharlach
seifte sieb am saUreiobatan In den Kreisen Beoknm
und Borken; der erstgenannte Kreis wurde auch von

den Masern vorwiegend beimgesuobt, die aber auob

stark in Stadt Münster (1887) and im Kreise Abaua

grassiiten. Für die To berculose Hess sich ein

besonderes Vorwiegen gerade in den Kreis>'n mit in

duattieller Bevölkerung (wie Reokiingbaasen, Borken;

niebt ftatetalten.

Wibnnd der Jabre 1886—88 wurden im Ra-
gierungs-Bozirk Köln, über dessen Qesnndbeits-

verbältoisse Schw&rtz (31) berichtet, durobscbniti-

lieh im Jabre 99856 Kinder geboren, ron denen

6,5 p Ct. aosserehelichen Ursprungs waren. Die Zabl

der Lebendgeborenen belief sich auf durchschnittlich

28 768 oder 38,1 p.M. der am I. December 1885

ermittelten Bevölkerung. Von diesen I.obendgeborcnon

starb der vierte Theil (25.1 pCt.) ioi I. Lebensjahre,

und zwar im ganzen Regierungsbezirke durolisohnitt-

liab ein gitearer Tbail ala in dar Bmptitadt K«1d.

DI* b«ciirta KiadnttarUiobhtH (S7,4pOt. dtr Übend.
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gaboiMM) ward« im Jslii« 1S86, dl» geringito (88,6
pCl.) im .fahre 1887 beobachtet. — Di? Gesamnit-

Mhl aller Qestorbeaea belief sieb im Durcbacbnill

Mf JUiriiob 19779 od«r 86.9 p.M. der B«T51heranK;

am höcbsten (= 27,6 p. H.) war die Sterblichkeit im

Jahre 188G. am niedrigsten f25,l p. M.) im letzten

Beriobiajabre. — Uebr als zwei DritUl alier verstor-

braen Ptraoiira (68,9 pCt.) lutien untw intlieh«r

Behand!un(? gpstnnden, so dass man voranssetzen darf,

die Angaben über die Todesursachen beruhen rerbält-

oiwiBiasig oft Mf m«tiT«rsttndigen Gatacbton and
bieten (grössere Gewähr für ihre Zaverlässig1<e'it als

io aoderan Bezirkao. — An Pockentodesfällen sind

In der Beriobtstelt tO forgekoinisen, eine stärkere

Verbreitung fanden die Pocken nur im Kreise Wipper

f&rth 1887, woselbst 23 Personen erkrankten und 2

lUrbeo. Der Unterleibstyphus trat vorwiegend

in Porn ton ÜMsepidemien Mf. und konnte die Bio-

•elileppang von aassen oft deutlich na^hgr<wio5;on wer-

den. Eine grössere Tjphasepidemie mit 158 Erkran-

Itnngen und 10 Todesfilien borrMhte in einen Dorfe

des Kreises Mäblheim, dessen Bewohner dM stark

veranreinigte Wasser eines durchfliessenden Baches

genossen Im ganzen Regierungsbezirke starben wäh-

rend der Jahre 329 an Unterleibstyphus, d. i. 15

auf je 1 00 000 Einwohner, etwne mehr al« im StAdt-

kreise K&lo.

Diphtherie trnt in nllen Kreisen sporadiseb anf,

war jedoch im ganzen Reg -Bez. Kö!n verhiiltnis.s

missig wenig Terbreitet. Bemerltenswerib ist die dort

ffir die HorteiititsstetlBtilr durctigeiübrte strenge

Sonderung der eigentlioben Diphtherie von den im

Gefolge von Masern ond Scharlach auftretenden

diphtherischen ii^rkrankuDgen. Es werden unter

"mbiedeos 673 Todesfälle an Masern, 70 an Masern

mit Diphtherie, 652 an Scharlach. 3(19 an Scharlach

mit Diphtherie, 759 an Diphtherie, endheb 198 an

Cronp. Der eigentlioben Diphtherie erlagen hiemaoh

ton je 100 000 Rewohrern des Be/irVs jälirlioh nur

33, welche geringe Ziifer den Ergebnissen der Sierb-

linhhtitMUtiatik der Stadt Köln etwa entoprioht. In

letltorW starben von 1886— 88 an Diphtherie und

Oroup nacheinander: 53. 47, 58 ron je KXIOCK)

Üiinw., d. h. weniger als in fast allen andern Gross-

«MMton de« Reiches. Croup war im VoriiUiniss anr

Diphtherie nicht selten, da auf 23 Diphthertetodes-

f&lle 6 Crooptodesfälle entfielen. — Reoht hoch war

die Zahl der Todeafliie an Lttngonsohwindsneht,
welcher im f^anzen 9737 Personen, d. h. jäbriiob 430

von lOü 000 Eiow. erlagen; fast >^ aller Todesfälle

wnrde hiemaoh im Reg.-Bez. durch die Langen-

sohwindsucht bedingt. Eine Abnahme der Lungen-

schwindsucht zeigte sich unter der mit Steinliauerei

beschäftigten Arbeiterbevölkerang, seitdem diese ihre

Arbeiten nieht aobr In «ngon Räamen, iMidom im
Freien verrichtet. Durch fa Iiskrankheiten (Brech-

darohfall, Kinderdiarrhoe, liulir) nebmeo unter den

TodoMnaehen keine herrorragende StoUo ein, ihnen

erlagen 1793 Personen (davon 35 der Ruhr) oder

jihrlioh 79 von je 100 000 üänw. Die aeniok-

starre kam im Reg.-Bei. niebt sollen tw; h*tti>t-

sächliob in den Stadt- und Landkreisen Köln und
Bonn und in den Kreisen Bergheim, Sieg and Wald-
bröl; der Krankheit erlagen nieht weniger als 160
Personen. Das Ki nd belt fieber rerarsacbte an-

geblich 319 Todesfälle, von denen 138 auf das Jahr

1887 entfielen; die Zahlen werden als zarerlässig

niobt MgeMben.

Seinen dreijährigen Oesammtberlobt flbor DSssol»
dorf eröffnet Weiss (32) mit dem Hinweise auf dio

Veränderungen, welche in der Verwaltung dieses Re-

gierungsbezirks in Folge der Theilungen der Kreise

Mülheim a. Ruhr (jetzt Mülheim and Rahrorty, Qlad»

bach (j?lzt Stadt und Land) und Lennep (jetst

Lennep und RemS43beid) bewirkt worden sind. Dan
berrmteohondsto opideuioloKisoboBreignto deo Jabrei

I88(i: Cbolerafälle in der Umgegend von Mainz (Ge-

markungen Fintben ond Gouseobeim) übte auf den
ge.samnten Scbifibverkebr der Rheingegenden, aunb
auf den innerhalb des Regierangsbezirks sich ab>

spiflcnden Thefl dpsselleii seinen Einflu.ss: 14 T.ij^e

lang wurde der Rübenverkehr nach den hier belegenen

Znokorfabriken einer strengeren Ueberwaohnng nntor-

stellt. Auch auf den Ilaupiknotenpunkten des Eisen-

bahnverkehrs wurde eine solche angeordnet, iogletcben

anf den innerhalb des Regiernngsbeairks belegenen

Schiffscontrollstationen. VonPocken waren die Kreise

Rlherfeld, Neass, Dösseldorf« Barmen — jedoch nur

in äporadischerWeise— heimgesucht. Pleektypben
kamen rereinzelt inCleve (hierauch vielDarmtyphus)
vor, der iri allen übrigen Kreisen ohne epidemische

Häufung und nur in milden Formen beobachtet wurde.

Eingerechnet die 46 TTpbnatodten des Kreises Meit-

mann, 4.') de.s Kreises Mülheim, 41 des KreisesLcnnep,

33 des Kreises Gladbach and 61 der Stadt Essen be-

trug die TypbosmorUlitii 1886 518; 1887 kamen

367, 1888 376 bezügliche Fälle vor. Mit viel höheren

Zahlen, nämlich 1296 f im Jahre 1886, 1086 f im

Jahre 1887 und noch immer 927 f 1888 betheiligte

sich die Diphtherie an der Sterblichkeit. Sobarlach
t"irderte 398 resp. 2ö7 rcs]). 153, Masern jedoch

1215 resp. 759 resp. 2^8 Opfer in den drei öencbts-

jabren. Aneb der Konebbvsten(S68 resp. 777 resp^

752 f) n,uss unter den vornehmsten Todesursachen

mit aufgezählt werden. Am höcbsten liegen jedooh

dieZilFeni f3r die Sohwindsnehtsmortalitit nnd die

der acuten Lungenkrankheiten mit 7245 resp. 0698

resp. 7079 für die erstgenannte und mit 3630 resp.

3613 resp. 3021 für die leUteren.

JmJabrel886 worden, wie r. Massenbach (33)

in seinem Koblenzer Bericht bezeugt, 2 1 628 Kinder

geboren, die Zahlen für 1887 und 88 fehlen. Es

starben 14 903 Personen im nämlioben Jahre. Aodi

binalohtliobdorllittbelinneon überlafootionskrank-

h ei t e n ist meistens nur dieses Berichtsjahr im Auge

behalten und mit früheren Jahren in Bezog gesetzt

worden. AntEdlondoBinMlheiton waren : eineTyphus«
epidemie (39 Pille) in der Stadl WeUlar 1888, —
mehre» gleiobaitign Uerdeikrankangen in MäbihshD
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(1887 bereits im Janaar 83 l'älle von Erkrankangen

angezeigt;) — häufige Typbuserkrankangen — die

•clmaisieA 1687 im Dorfe Niederschumbd — im Kreise

Sinimern. — Cerebrospinalmeningitis in der

Bürgermeisterei U&mm (Kr. Alteakircheo), wo daran

SS PerMBM »rknoltton, 10 starben. In Mayen,

Hausen, EttriogcMi, Roiiiatffn sollen vereinzelte Menin

gitisfälle rorgekommen sein. — Biäanekrankhoiten
sind nach den dSrfifgen ans aintalnen Kreisen gelegent-

lich beigebrachten Daten nicht zu übersehen; 1886

sollen daran 3012 Persoren s'-sfirV'nn sein. DioSterb-

liobkdil des ScIj arläc h wird auf „2 vüo 10 000"

fir 1886 berechnet; in Summa betragen die tftdtlioh

ausgegangenen Filllo dieser Krankheit Sfjfj, wovon die

höchsten Uelräge mit 1 1 i resf . 89 anf die Kreise

Altenkireben und Adenau fle)«n. Masern batten eine

höhereSlerblichkeit: „3,5 auf 10 000 Lebende." Von

den 217Einseliälten desJahres 1886 lieferte der Kreis

tfoblens St. nnd td. 60, der Sjeto Zell 40, der Kreis

Abrweiler 2G ;
— TOD den gleinbstiIlgen 447 Keuch-

husten Toclesfällen gehörten 121 dem Kreis Mayen,

9G dem KreisN'euwied an. An den 2548Scbwtad-
anobts *Sterbeflaiea batten deo sorfloktretendstMi

Anthijü der Kreise Zell, Adenau und Simmern, den

bei weitem erbeblichstea die Kreise Koblenz St. undLd.,

Nenwied und Altenkirdien. — An tSdtlieben Kind»
betterkrankungen sind pro 1886 1 58 notirt

(Max.: Neuwied — Min.: Zell nnd SimmernJ.

DerR eg. - Bez. Trier, fiber welchen B. Soh w arta

(34) berichtete, hat 1885 675 225 Bewohner gezählt.

Während der Berichtszeit fand eine Vermehrang durch

(1886) 2 5 3 9 3, — (1887 ) 2 5 498 — und (1888;

S4 839b 75 730 lebendgeborene Kinder; eine

Verminderung durch 15 277 resp. 1 4 2sO und 1 5 2 1

4

Sterbefälle, summarisch 44 771, statt DieSterbe-

lablen der nnterjihrigen Kinder beliefen sieb anf

571 städtische plus ^81 n ländliche im Jahre 1886,

— anf 535 städtische pios 3181 Utadliche 1887, —
anf 551 städtische plos S348 lindliehe 1888, blieben

sich also ziemlich gleich. An TYphus-Epidemien

wurden tbeilhaflig I88G : Orte im Kreise I^erncaslel.

Birresborn im Kreise Daun, rerscbiedene Ortscbaiten

der Kreis« Meraig, Ottveiler, Saarbriicken, Gieden-

weiter und Namborn im Kreise St. Wendel. 1887:

Ualstatt- Bürbach im Kreises Saarbriicken, die oben-

genannten Ort« des Kreise St Wendel. 1888: Bratdorf

im Kreise Herzig, 7 Ortschaften des Kreises Oltweiler

und C des KioisosDaun, neben MaUtatt Bürbach noch

die Stidte St. Jobann und Saarbrücken im gleich-

namigen Kreise, im Kreise Saarburg die Kreisstadt

und C ländliche Orte, Rurfink im Landkreise Trier. —
Giüssere Ausbrüche von Diphtherie fehlten, kleinere

kamen in siniDUieben Kreisen vor,am ansgsprlglsslen

in Bcrnrastel, Otlweiler fNcuonkirohen) im .lahre IS^C.

Scharlach verschonte ebenfalls keinen Kreis; doch

ertbeilten sieb die 154 Brkrnnknngen (iSf) des

Jahres 1h8G ebenso gleiohmKssig wie die 211 (18 f)

und die 342 (73 f) der beiden Folgejahre. — Ao-

bäufungen von Hasern- Erkrankungen kamen zwar

mebrlMh m; doob waren die 1808 FSlle mit 18 f
«antbtiMI to MHMBtaB HMtate. ISSft. M. I,

188G nnd die 1538 mit 9 t 1888 sehr gaf:uti^' im

Gegensatz zu den 1644 Erkrankungen desJalires 1 887,

welch« 3S t lieferten nnd im Dorfe Ehrang, Land-

kreises Trier einen derartig gehäuften Aotheil and

so viele Todesfälle zur Folge hatten, daas hier der gat-

artig« Oharaoter den gegentbeiligen Plats naebte. —
Geiueldele Wo ch onL e tt e r k r a n k u ngen mit löJt-

lichem Ausgange wurden 1886 : 8 (von 16Pälleo über-

baapt), — 1887: 12 (94 FUle) — 1888: 5 (12 Er-

kranknngsfälle überhaupt) gezählt.

DieGebürlen iru Reg. -Bez. Sipmaringen be-

tragen nach deui Bericht des verstorbenen Med. -Käthes

Lauobert (35) bedeutend weniger als der Dnrob-

schnilt für den Staal ^39,3), hinter welchem jedes der

drei Berichtsjahre: 1886 mit 33,9, — 1887 mit 32,8,— 1888 gan besonders mit 31,3 p.M. bedentead sn-

rückblieb. Weniger war dies bezüglict der S le rb e

-

Ziffern von 26,0 reap. 21,1 resp. 23,1 gegenüber

den für d«n Staat geltenden Dnrcbsohnitt von 85,6 pM.

der Fall. — Typhuserkrankungen dürfen — mit

Ausnahme einiger Herde 1^>i7 nnd 1888 im Oboratnt

Haigerlock— als selten und gutartig gelten ;Diphtberie

war 1886 relatlr bioSgere T«d«sviaaob« als Schar-
ia ch-Complicaiion und zwar im Oberamtsbezirk Sig-

maringen (18f), 1888 war dasOboramtQammertingen

der Scbanplats einer nit Dipbtheii« conplielr(«n nnd
einer reinen Scharlacbopidemie. — Ma.sern fehlten

1887 fast ginslicb; 1886 wurde eine Epidemie der-

selben im Oberamtsbesirk Oammertingen beobaobtet,

die sich 1888 wiederholte(lOt); mit 1 1 f betheiligte

sich an diesem letzteren Ausbruch auch das Oboramt

Sigmaringen mit 10 f Hechingen. Völlig gutartig

ferHef «ine gleliAMitlgaMasemepldemle in Halgsrtodi.

— Keuchhasten erlangte 1886 die grösste Ver-

breitung im Oberamtsbezirk Oammertingen; 1888

erlagen ibn in Oberamt Signaringen 1 1 Kinder. —
Fälle von Croupöser PneuiMon ie häuften sich 1S87

im Bezirk Haigerloob. —An Lungenscbwind.sacht
starben 1886 in Bezirk dammsrtingen 75, im Ober-

amt Hechingen 71, in Sigmaringen 65, in Haigerloch

29. Hier blieben die Zahlen auch in den folgenden

Jahren niedrig; während 1888 in Sigmaringen 76, in

0»nm««Ung«a 68, in Heobingen 56 8ohwIndsnehts<t

gezählt wurden, hatte ILiigerlocb deren 9. — Tödt-

liehe Wochenbetterkrankungen kamen vorwiegend

wibrend der gansen Beriebtsaeit im Oberamtsbesirk

Oammertingen vor. —
In Hamburg wurden 1889 (36) lebend gebo-

ren 30900 Kinder, das ist 36,9 pM. der anf 567383
berechneten Einwohnerzahl, mehr als in den 4 Vor-

jahren. Auf 100 überhaupt geborene Kinder kamen

3,1 todlgeborene. Von je 100 Kindern wurden im

Onnsen 11,4 ansserebelicb geberM, ron de« Todtge-

horcnen waren 17.1 pCl. ausserehelirhen Ursprungs.

— Die Sterbeziffer war geringer als in allen Vor-

jahren seit 1871. Es worden nur 13584 Todesf&U«

angemeldet, d. i. 23,9 auf je 1000 Lebende; in den

Vororten — mit Ausnahme der rechts von der Alster

gelegenen — war die Sterbeziffer betricbtlicb bSber

nts in der «tgentliobon Stadt. — Abgenommen gegen

84
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das Vorjabr h»A di« ZaLI der TodasQUle &q tjpböaen
Fiebern von 301 wat 848« der bttr. BitiulraBfM

TOD 3444 auf 3406. Unter den Typhaskranken be-

fanden sich übrigens 14 Krankenwärter und Wärte-

rinnen, Ton denen 5 starben. Die Erkrankongen und

Todat&lle «I SokftrUoli mil K»aehIi«tt»B haben

iVgenominen, dir an Mn-^orn abErf ^''tumPn. An Croup
ttod Diphtherie erkrankten 18ä Personen mehr,

dagegen ttarben 8 weniger nie fm Veijahre. — An
Durchfall und Brechdurohrall starben lG55Kin-

der nnter ö Jahren, und 17 ältere Peieonen eo spora-

diidier Cholen, Die Zahl der erateien Ted«ffUla hat

gegen das Veiijabr am SOO, die Zahl der letztereo am
15 zogenommen. — Im Woch »>n b^tte si.irlf n von

21 2ä6 Wöohnerinnen III, darunter äü an „i'uerperal-

llelMr ond Blutaentt«»«*, 16 an Bntzfindang dei

Bauchfells etc. I>le Procentzahl der Todesrälle im

Woobeobett war geringer als im DorobsohDitt der

teilten 10 Jabre.

Im Staate Bremen belief sieb der Lv^elbst her-

aosgegebenen amUiohen StatUtik (d7j infolge die

WobnbeTfilkemog am 1. Deoenber 1888 Mif 171 801
Sinwobner, von denen 123544 auf ftadt Brenen
e^tfl<>!f^n. Die Zahl (^»rG?htjrt?n war geg;en das

Vorjahr angestiegen, da Jci69 Kinder 31,07 auf je

1000 Einwohner lebend geboren wurden, darunter

334 urehnürho t;,?? pCt. der Geborenen). Im er-

sten Lebensjahre starben 860 Kinder oder 16,0

auf 100 Lebeodgebeiene. Im Qanien etarben einaebl.

der Todtgeborenen 3 37?, ausarhl. derselben 3 1 84 Per-

lenen, d. i. 18,4 p. M. der Wohnberölkeraog, and

90$ Penaotn weniger ale fm Vorjahre. Die Ziffer

darf ala eine anenebmend g&nstige beteichnet werden.

— Die 7&M d^r Todesfälle an Masern verringerte

sich gegen das Vurjabr vua ti'o auf 39, an Scharlach

von S8 aaf36, an Lnngenentzandong von 268

auf 184, an Lungenschwindsucht ron 605 auf

596. Auch die Todesfälle an Diphtherie mmin-
dertea eieh fen 85 anf 49, wvgegn die an Cioap r«n

IH bis auf 21 anstiegen. — Die Zahl der ToiiesR'lp

an Unterleibstfpbas Termebrte sich ron ä auf 14,

der aa KIndbettfleber ven 18 aaf 14, an Dnobiall

and Breohdurobfall von 140 anf 186. — Die Zahl

der p«ni«!det»»n Erkrankongen an Diphtherie in der

Stadt Bremen hat sich seit ISSü von 851 nach ein-

ander bis 670 und 496 verringert.

FSr das Känigreich Sachsen war 1889, über

welches der XXi. officielle Bericht (38) Auskunft er-

etattet, des dritte einer Reibe fon Jabren, in welobtn

die allgemeine Sterbeziffer unter die sonst erfahrungs-

gemäss bestehenden Mtttelwertbe binuntergegangea

iai. Anf 1000 Lebende wnrden 44,38 geboren,
während 26,99 etarben. Aehnlioh günstige Ver-

hältnisse hatten «war auch frühere Quinqoennien

(1801/55, 1856/60} aufzuweisen, doch blieb in ihnen

die Mortalität über 27, die Qebartentiffer unter 42,5,

während in den jüngsten Jabren ein Absinken der

letzteren wie oben bemerkt, und demgegenüber die

Steigemng derOebvteniiffer eingetreten iat Tedee-
araaobe: Blattern 7 f bei 71 BrkiaabnageB (6

aus Böhmen angereiste Arbeiter steokteo durch den

Verkehr mit ihneo Clnbaimiiebe in II Ortan an). —

•

Masern (und Rölheln) wurden bösartig in den

St.Hdt'''n I'inua'"!, Heichonbarh, Nrtr.schkaii . Mvlati; fiif

üesammtzahl der Todesfälle war Ö4. Von bcharl^ich

war daa Jabr —• Ua aof [«eipaig, deaMn Sebolhinder

tn 4—5 vom Tausend erkrankten, einige kleine Orte

im Keg.-Bezirk Leipzig, und Dresden (541 Erkr.) nebst

Voeorten — TerbSltniaamiasig frei. Die BrSnna»
krankheiten haben seit 4 —5 Jahren einen gletch-

müssigen, für manche Bezirke sogar aoffälligeo Rück-

gang erfahren ; sie haben trotzdem noch 4, 1 pCt. aUer

f bewirkt und überschritten diesen Äntbeil reichliob

lim das Doppelte in den M*d.- Bezirken Zittau, Auer-

bach, Oolisnila, Gr. Hainichen, Osobais Stadt. Auf-

flUHg zurfieklretend zeigten ale etoh im lled.*Betlrb

Glauchau. Der Ken chh asten war gleichmäesig ver-

breitet; nur mit ganz geringen Abweiohnogen grnp-

piren aleb am aeinen MertaUtlta-Darebaebnitt van

1,14 pCt.der sämmtllchen f (Med. Bez. Grossenhaio:

3,4 pCL) — Abdominaltyphus ist auf 1,0 pCU
«Ii Ttodeeotsoebe tn bevertben, Lungensobwind-
aneht verursachte ungefähr Jeden zwölften Todesfall.

Bei einer (berechneten) Einwohnerzahl von im

Uiltel 181 323 Seelen starben nach den Mitlhei-

Inngen des Verwahongsbericbts des Ratbea der Stadt
Leipzig (39) daselbst 1887: 343r) (15?6 Kindar

bis 14 J.) und 1888: 3423 (resp. 1461). Dan
ernten Lebenajabre gebSrten 1000 (!888i 895)

t an: ^üiiitfgere Ernährungs-, aber auch günstigere

Temperatur- Verhältnisse ermöglichten die Uerabmin-

denng dieeer Sterbecategorie «ibiend dea zweiten

Berichtsjahres. Von ansteckenden Ktanbbeiten haben

die Hasern und das Scharlachfieber einen eben

bemerkbaren Rückgang gegenüber der besgl. Morta-

lität des Jahres 1886 aufzuweisen. Der Keuch-
husten zeigte 1887 eine beachtenswertbe Einschrän-

kung sowohl seiner Verbreitung, wie auch eine

attMi^wIHinllehe Milde Im Anftretent Tetnm der

f = 7. 18S8 steigerton sirh VHIn p-igfiisihaften,

90 dass die Zahl der f nicht weniger als 58 betrag.

Poeken worden nvr 1887 nnd zwar aa «wei — in

Genesung ausgegangenen — Fällen böhmischer Ar-

beiter beobachtet. Die f durch Bräun k r a n k •

heilen schwankten zwischen 168 (lä88j und '216

(1887); jedoch entfällt hiervon oa. der aeebate Thril

auf Ortschaften der nächsten Umgebung. Dem Unter-
leibstyphus erlagen 1887: 22 — 1888: 19 Er-

krankte; im Weebenbett etarben 86 beaw. 88 Bat-

bundene, von denen bei 13 :^8;; wirkliches infecliöses

Kindbettfieber angenommen werden mosa.

Wae endlteb die Langensobwtndsncbt an-

langt, so hatte 1884 der Antbeil ihrer tödtlicben

Ausgänge auf 10000 Lobende 37,(1 betr.i<,^!»n, der in

den Folgejahren auf 35,4 — dann aut 31,8 und

89,8 aaeeenire geeanken war. 1888 erfelgta

wiederum ein Ansteigen — aaf 89,6 —• dea nin-
licben Verhältoisaee.

Wie in dem Aber daa Qroaabersegtbtam Baden
antatteten aOeiallan Beriebt (48) In deaaen Abicbnltt
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V niber aasgefnbrt ist, hat wibrend in 5 Jabre

1664—88 die Zabl der Geborenen langsam abge-

nommen (34,2 bis 32,6 pCt. der BevSlkerang) . wäh-

rend die Zahl der geschloasenen Eben von Jahr zu Jabr

saoabm. Di« 8t*rbliobk«itsT«rblltiitaM warM
nicht unii^ünstig, wenn anch das letzte Berichtsjahr

(1888) mehr Sterbefälle als die vorhergegangenen auf-

wiM. Von 1885 h\n 1887 wtr aber ein« Abofthm» der

SlerbefäUe beobai hlel werden. Auf je 1000 Einwohner

sUrben von 1884 bis 1888 nacheinander 23.3, 24,0,

23,9, 22,1, 24,4. — Üi» Sterbliebkeit der Kin-

der des !. Lebensjahres erreichte im Jahre 188G

ein Haxinnini, im folgenden Jabre war sie aufnehmend

gering. Auf Je lüO Lebendgeborene starben im ersten

Lebenajabre naebeinander 98,7, 3S»9, SÖ.l, SS.5. —
Ueber das Auftreten und Vorkommen ansteckender
Krankheiten erfolgte die Benachrichtigung der Be-

hörden dnrob die Aentte and die MDSt svr Anzeig«

verpnirhleten Persimen ziemlich regelmässig. Die Zahl

der Blatteroerkrankungen betrug 50; ausserdem wurde

1687 ein« Ansaht Blattern (alle bei Kindern sur

Anieige gebracht, die wohl als Varic«lten zu betrachten

waren. Da^ heftige Auftreten des Scharlach in den

Vorjahren war Veranlassung tu einer besonderen Ver-

ordnang vom 3. Angost 1664, bstitott: «Maasangeln

gegen ansteckende Krankheilen, -ni^esondere ge^en

den Scharlach." In der Berichläzeit erkrankten 8844
and atarbea 830 Personen an Seharlaeb, dl« meisten

im Jabre 1888. Während jedoch das Auftreten des

Sobarlaob im Allgemeinen als ein minder gefährliches

besoiobnet wird, durchzog die Dipbtberle, eine

fröb«r im Lande nahezu unbekannte Kfattkb«it,dasselbe

in verheerend*»?' Epidoriiien, die vorzugsweise die

Düffer, überhaupt das jjlaitö Land heimsuchten.

Ad Diphtherie erkrankten bezw. starben:

1884: »98 (552).

CÖ59).
188«: 1988 (484).

1887: 2224 (359).

1888. 2501 (527).

Daneben bat der Keblkopforoop zahlreiche

Opfer gefordert, die Zahl der betreffenden Todesfälle

betrug nacheinander 462, 517. 385, 371, 367, mit-

hin im Ganzen 2Ü92 gegen 2631 Diphtberietodesfälle.

Es wird daran erinnert, dssa die Diphtherie des

Rachens vorzuj^sweise als eine Haus- nnd Wohnuntfs-

krankbeit zn betrachten ist. Einen häufigen Weg der

Verbreitung dieser Krankheit bilden angeblioh anch

schlerht gelüftete, überfüllte Schulräume. — Die

Masern durchzogen im Berichlszeitraame das ganze

Land, aber In sehr milder Form, es starben von vielen

Tausenden Erkrankter 13C2; dem Keuchhusten er-

lagen 34 21 Personen, beide Krankheiten hatten die

meisten Opfer im Jahre l»8j gefordert. — Der ünter-

leibstypbtis warnnterdsr B«Tfilb«ning des Landes

eine häufige Infeclionskrankheit. welche wegen ihrer

Gefährlichkeit, langen Dauer, und weil sie in der Begel

das jogendliehe, gesSndeste nnd leistangslabigsto Alter

bi'fiei, die .\tji'riierksarnkcit der SanlUUsbebSrden gans

besonders in Anspruch nahm.

An Unterleibstyphus erkrankten bezw. starben:

1884: 159« (306).

1885: 1493 (S80),

1886: 1221 (229),

1887: 1327 (226),
1888: 1608 (260).

Am heftigsten waren die Besirke Triberg, Lörrach,

Aobem und Sdiopfheim beimgesnoht, anter d«rea

100000 Einwohnern nicht weniger als 1064 Personen

an Typhus erkrankten. Die Epidemie in der Stadt

Triberg konnte unzweifelhaft auf eine Verunreinigung

des Trinkwassers daidi Tjrphasentleernngen zurSoh*

geführt werden; ebenso wurde für Lörrach der Zn-

sammenhang dee Tjrpbos mit der Waaserrersorgaag

naobgswi«s«a. Anob die AmtsbesMe Heidelboig mit

808, Hannheim mit 541, Offeriburg mit 462 Typbas-

erkrankungen waren besonders stark betroffen.

Die sehr sorgfältigen Zasammensteliungen, welche

Karsoh (48) Aber die QesnndheitsTerbiltnfsse
in der Pfalz bewirkt hat, beziehen sich auf eine

Geburtenzahl von 25—26 Mille, aaf eine durch-

schnitüiche Sterbezahl Ton ca. 16000 und auf die

Jahre 1887,'88, Für den Torliegenden Zweck genügt

es, die absolute .Mortalität der hauptsächlichsten

Todesursachen, wie folgt wiederzogeben. Es

Starben an:

DoisohD. 1881— 1885 I8S7 1868

191 722 888
199 «78 170

Blattern 4
223 126 168

Bräunekraakboiten ... 715 1198 768
157 99 ISO

Sebmagecssh. und Pner-
131 141 18«

Pnanmonia «ronposa
und sonstigen Lungen-

17911743 1628
Chron. Lnngenkmnkb. ... 576 :>09 595

1998 2645 2269
406 454 447

Partncalarrh der Kinder... 938 81! 8<;9

501 HY.'j 42U

Angabom. LebmuaehwidM 629 865 634
1818 1479 1841

Hervorheben möchte Vf. die Abnahme der Unter-

leibstyphen, deren liaiimaliabl nnnrolfeUiaft aaf

die Herbslmonate fällt. Die einzelnen Epidemien aus

den verschiedenen Bezirken finden siob sorgfältig be-

sebri«ben. Von Malaria wurden aas den Rbeinoaa>

tonen, in welchen früher intermittirende Fieber so sehr

häufig waren, 1887 : 26 — 1888 : 23 Erkrankungen

zur Melduug gebracht. Scharlach WST 1888 aasssr-

ordentlich verbreitet und gleichzeitig auch reoht bds-

arlig. — Masern hatten zu Anfang l.s8G einen grossen

Umzug beendet, um IbbH von Neuem nahezu die ganze

Pfals an versonohen. — Ktuohh ästen war nicht

annähernd so verbreitet. — An puerperalen Er-

krankungen sind 1887 : 0,52 - 1888: 54pCt. aller

Gebirenden gestorben; spscieU als , Kindbettfieber*

bezeichnet finden sich 91 resp. 77 als Ursache der

tödtUfiben Aosgüage (daneben noch Eclampsie eto.)*

84«
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Ueb«r dieOeaondheiUmhältnisse and die Bevölke-

ruiigab»weflrnng in iwr Ba]rrfseh«n Rheinpfals

brachte (44) eine nieilicinische Festschrift folf^criile,

aich speoiell anf das D&cenniam 1)^76—85 beziehende

Angaben. Die Zahl derGeburten ist in derPfalz zwar

immer noch Terbältnbäcnäsäig hoch, hat jedoch in dem

Jahrzehnte seit 1870 lesoruiers rasch und gleichmfissig:

abgenommeo, nämlich von 45,5 aof 37,5 p. H. der

B«v8U(«niag. Di« Zahl der nnehaliob Gab«rMi«D

(r>,35pCt. aller Geborenen) war im Gegensätze zu <ler

des rechtarhaioiaoben Bayern (14,4 pCl.) sehr gering,

fib«rdi«B wmdM «tw» 86 von ja 100 anelioUeh«o

Kindern naobträglich legilimirt. Die Zahl der Todt

geborenen war dagegen relativ hoch, and wird hierzu

bemerkt, daaa in der Pfalz möglicherweise noch nach

dem altherglbiMilitoa fraasösischen Rechte Kinder als

todtgeboren angezeigt werden, die fadisch 1 und

2 Tage gelebt haben. — Gegenüber der hohen Qe-

bmtMMU «itohaiiii dia SUrbliobkalt nlaUTgarisf,

jedoch ist sie nur bis zum 10. Lebensjahre riedrijfer

aia im reohtsrheinisohen Bajera, darüber hinaus ist sie

tbaUa eb«nw boeb, tb«tU noch bShar gnrawn, mög"

lioberweise in Folge der Aaswanderungen, welche der

Ptala einen grossen Theil der lebeDaktäftigatao Leat«

antaiaheo. Besonders gering war die Kindersterb-

liobbtit. Von je 100 Lebendgeborener starben im

Ganzen nur 17,7 Kinder im ersten Lebensjahre fim

rechtsrheinischen Bajero 30,8). — Indessen wurde

tDMrbalb dar «iBielDaB Qabietathaila der Pbla aiB» er»

babliche Verschiedenboii '--T-iplicb der Kindersterb-

liehkait beobachtet. Eine Zunahme der letzteren mit

dtr DSbanlBga ward« nleht ooBstaUrtj^Tlalotabr soll in

der Pfalz das gerade Gegentheil der Fall sein. Am
höobtftoo war sie in Speyer und ia Ludwigshafen,

farfaUtnissmiasig gering bei der sehr kinderreichen

Arbeiterbevölkemag tob Pirmasens.

In Nürnberf^ wurden, wie aus denUittheilnngen

des dortigen Vereins für öffentliche Gesundbeitapflege

ftber 1887 Bad 1888 (45) berrorgebt, bei eiaar asf

die Milte des .lahres berechneten Kinwohncnahl von

119 905 resp. 123 545 Seelen 4262 (4394) Kinder

lebend geboreo. Da 8169 (3183) Penoaen
2.n4 (2,58) pCt. der Bevölkerung starben, so

betrug der natürliche Bevölkerungszuwachs 1093

(1211) Seelen. Todtgeburten gab es 246 (243).

Die höchste Sterblichkeit fiel oiit 299 (34 1;

Todten auf Monat Februar (August). — Von je 100

Geborenen starben im 1. Lebensjahre 26,2

(86,7), ebeli«b« Kiadw 84,7 (84), Boebellebe 81,7

(37). An Darmcatnrrh und Brechdurchfall

starben 450 (4 '20} Säuglinge, an acuten Erkrankun-

gen der Atbmungsorgatt« 800 (198), ao Lebem-
s<;hwache und Bildungsfehlem 155 (158), an Atro-

phie 98 (120), an Kr&mpfen 1887 50 (Gehirn- und

Gebimbauterkrankungen 1888 86). — Unter der Ge-

sammtzabl der in Betracht komniemion Todesursachen

wies die Tuberculose mit 526 (.'>88i die zahl-

leicbstan Todesfälle auf. Von den unter 40 Jahre

iltea Einwebnem AhAm dann 0,83 (0,88), vbb

den in Altw aber 40 itbie atebmideB 0,77 (0,77)

pCt., so dass das höhere Alter stärker belastet war.

Die Sterbliobbelt an Diphtherie and Croap (1888
nur Diphtherie) 'r j;; ;).222 (0,120) auf je 100

Einwohner oder 12,24 (10,69) auf je 100 Erkrankte,

an Keuchhasten 0,055 (0,034) bexir.l6,8(7,l3).

an Scharlach 0.0166 (0,0218) bezw. 2,7 (2,91).

An Unterleibstyphus 0,0157 (0,0120) bezw.

22,0 (22,06). Den Masern erlag 1888 nur 1 Person

gegea 14 im Yaijabre. Die Qeaiekstarre bat 1888
eine Steigeruns; erfahren, da die Zah! der Meldunjsfpn

der darch diese Todesursache herbeigeführten Sterbe-

Olle 17 s 41,46 pGt. der Erkrankten gegen 6 s
37,5 pCt. im Jahre 1887 betrag. — Insgesammt

wurden 1888 6144 Erkrankungen an acuten In-

feotionskrankheiten (gegen 6358 im Vorjahre)

gemeldet.

Der jüngste Band der Mittheilungen über medi-

oinisch-statistische Verhätmisse in München (47)

bebandelt daa Jabr 1889. WSbread denelben wnnleB
auf dem ärztlichen Meldewego 16 811 Erkrankungen

durch Infectionskrankheiten officiell bekannt,

foa welehea 1868 tSdtllob Terliefen. Die neieten

Erkrankungen, 4845, kamen an den Masern vor

(200 Todesfälle); es folgen 3092 (401) FäUe von

Diphtherie und Cro|up, 8383 (879) von Brach-
dBrehfall, 13(>1 (\0) von aoatem Gelenkrheumatis-

mus, 102! (69) Keuchhusten, 9.37 '0; Wind-

pocken, 82b (104; Lungentzündung, 737 (1 10)

Soharlaeb, 668 (88)Refle, 868 (81) Unterlaibs-

typhus, 231 (0) epidemischer Ohrspeicheldrüsen-

entzündung, 189 (0) Augenentzündung der Neu-

geborenen, 153 (1) WeobseUeber einwbl. der inter-

mitlirenden Nenralgie, 77 (16) Kindbettfieber,

öb (5) Ruhr, 27 (15) Pjrämie und SepUcämie,

14 (4) Genickstarre, 5 (1) Pookaa einaobL

Variehris. — 4655 Erkraoksfälle betrafen dieAlten-

stnfen von 2— 6 Jahren, darunter 2074 Masern-,

872 D ipbtberie- und Croupfälle, 4453 diejenigen

Ton 6—10 Jahren, daranter 8037 Fille von Mae era,
1773 diejenigen von 0— 1 Jahr, darunter 900 Fälle

von Brechdurchfall. Die letztere Krankheit kam

aooh ianerbalb der Uteeten Atteraetafe, bei den Aber

70 Jahre alten Personen am hauGgateni nittUob In 71

unter 131 FUien, sor Meldung.

(48; Ausweislich der officiellen Berichte über die

K. K. österreichische Armee gestalteten sich die

Sanitltiferbkltaisse deraelben, trets der aai

Jahresschlnss aufgetretenen Influenza, sehr (Tünslig.

Bai einem durobschnittlicben Pr&senzstande des Heeres

Ton 881 369 Mann (eineobtiMalioh der boenfaeb*

herzegowinischen Truppen) betrag der nachgewiesene

Krankenzngang 929 p.M. dieses Standes gegen 959

p.H. im Vorjahre, die Abgabe an Heilanätaltdn 328

p.M. gegen 385 p.M. im Vorjahre. Das VerhUlBiM

der Erkrankungen zum PrüsenzstanJo schwankte von

734 p.M. im Territorialbezirke PrzemysI bis 1 207 p.M.

imTetritorialbtsirke Zara; das VerbKltniü der Sjpilale»

bedarfUgBB TOB 844 p.H. ia Inaabniok btt 498 p.M.
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in Herroannstadt. — Die monatliche Morbidität
WAT in DMwmIwr jdK 100 p.ll. ud btehBtoB« im
September mit 57 p.M. am niedrigsten. Nach

NatioBalitäten betragen die Erkraakangen In p.M.

49s PiiMBisttoilM bei den Rnthwen 830, Magyaran

887, Deutschen OOS, Czechon 064. Riitnanen 1003,

Polen 1011, Kroaten 1051 p M., die Abgaben an

BeflanitaKMi bei den Deatsoben 258, Rutbenen 302,

Csochen 321, Magyaren Pcli^n 364, Croaten405,

KuniSncn 489 p.M. — Auf joden Mann des Präsent-

standes entfielen durchsclinittUcb 14,4 Kraniientage

gegm 14,9 im V«rjahra, davon 10,5 Tage in Hai!«

ar.stallen. Die dorcbscbnitlüche Rehandlung5-
dauer eines Erkraakangsfalles überhaupt betrug

15,1 Tage gegen 14,9 imVorJabr«} die Behandlungs»

daner eines Krankon im Spitale 29,4 Tage gegen

29,8 in Vorjahre. Seit einer Reibe von Jabren schon

ist dt« Bebandlangsdauer der in den Spitälern ver-

pflegten Kranken in Zun.ihme l-e^irilTeii. — Iii Folf(0

von KiMiiUieiten starben 1260 Mann = 4,5 p.M. des

Präsenutandes gegen 4,9 p.M. im Vorjahre. Die

Mortalität scbvankt naoh Ttorritoriallwalrfcan von

3,2 p.M. in Josefsladt bis p M. in 7ara, nach

Waffengattungen von 3,2 p.M. bei der Festangs-

artilloria bis 6,1 p.M. bei dor Traintrappo. 5io

meisten Todesfälle, I 53= 0,55 p.M., sind im Monate

April, die weaigsteo, 63 aas 0,21 p.M., im Septambar

TOigfkommen.

Aus den Darlegungen Schofl's über die Todes-

ursachen unter der bovolkerung von Mähren 1889

(49) IntoroniroB naobstaliando Oaboiiiehtan nnd Y«r*

gloioh«. Es atorbon an

pM. allor pCt aller

Pertonm Lebenden f
Blattern 1338 = 0,.i8 = 2,19

Maaera 19S3 = 0,87 — 3,26

Sobarlaoh 74 ^ = o.vj ^ 1,22

Tjpbaa.,.,, 542 0-24 ^ 0,89
Hahr 3l - o.oU 0,05
Cholera noatras ... 5 ^ 0,002 « 0,008
KanebbaatoD 70t — 0,80 = 1,1)
BräunckrankheitanSaST = 1,08 = S,S2
Lungenscbwind*
sucht 9ii32 = 3,9S = 14,85

Darmcatarrh ...4332 = 1.89 = 7,12

ScblaitflaaB 1315 ^ 0,58 = 2,16

Krebs J300 ^ 0.ö7 ^ 2.13

Wuthkrankhait. 13 = 0005 = 0,02

Aiterawhvaohe 6540 = 2,87 = 10,75

Dnn Vorh&Itaiaaen des Jahres 1888 gegenüber

stellten sich ungünstiger mit oinem Plus der f von

391: Blattern, von 1334: Masern, von 139:

Sobarlaob, von oinigon: Cholera nostraa nnd Rabr.

Dagegen blieben hinter der Mortalität des Vorjahres

fturfiok mit 113: Typhus, mit 116: Keacbhasteo,
mit 185: dio Brlonakrankhalton, mit 1100:

Lungenschwindsucht, mit 3 19: Darmcatarrh,
mit 227: Soblagfloss, mit 816: Altersschwäche.

Der Sterblicbkeitsanlbeil der Tuberculose war in

der Stadt Brünn (mit 7,13 pro MHIo *llor BtnWOlwer

boi waitam am batdobtliobiton.

Naoh Zäbor's Bericht (51) erkrankten (starben)

in Prag 1887

an Pocken 506 (99)

, Sobarlaob 519 (99)
• Diphtborio und Croup ... 59« (979)

„ Maaorn 245 (41)

n Unterleibstyphus 345 (S4)

Von dott 508 Poobonorkranlnngon antflelon 558,

darunter 99 Indtlicli endende, auf Variola vera, 33

auf Variolois, endlich sind 1 1 7 Fälle von Varicellen

in obiger Zahl mit ofnbogriffen. — Von den 99 an

den Pocken verstorbenen Personen waren 50 nn-

Rpinipft, 43 unbekannten frapfsoslande^ n'^d fi ge-

impft. — Im Verbältniss zur Einwohoenahi war die

Joaobtadt am malotMi, dor Hradsobi» mit am
wenigsten vom Typhus botroffen; dlo Diphtherie

herrschte weitaus am heftigsten im Stadttheile

BolMovte-Bnbna, am «onigston in dor oborsn

Neusladt und Kleinseile. Dem Keuchbuston er-

lagen in ganz Prag nur 47 Personen, dem Fieok»
typbns nnr 3 Ortaframdo, dorn KIndbottfiobor
19 Wöchnerinnen, darantor 5 ortsfremde. — An
Krinkheitcn der Athmungsorgane starben 1509 in

L'iig eicbeimische Personen, davon 1018 an der

Tnboronlos. Da im Qaoion 4810 oinbalBisoba

Porsonen in Prag gestorben sind, so war mehr als ','5

der Qesammtzabl (21,16 pCL) der Tuberculose er-

logo». Von don 1451 in l^ag gostorbonon Orts-

fremden vraren 442 'fast '/,) der Tuberculose er

legen. Die höchste Sterblichkoit an Taborooiose fiel

in don April und Hat, dio dodijg^ in tei

Soptambor.

Die officielle Sterbeatatistik des Königreiches

Italian ^8) stollt lunEehst, um dnon Vo^oiob mit

den früheren nur über 284 H-^.:.!! forte gegebenen

Uebersichten su ermöglichen, wieder die Mortalität

diosor PlitM voran. In ibnon starben (1887) boi

einer Bevölkeruiifj \oi\ 7 521 474 Personen in abso-

luter Zahl (bezw. aut jo 10 000 Einwübner):

an 1886 1887
Pocken 4638 (6.2) 3712 (4,9)

Masern 3849 (5,2) 5084 (G.S)

Scharlach 9804 (3.1) 2183 (2,9)

Typhus 7470 (10,0) 6560 (8.7)

Diphtherie 4851 (6.5) 4984 (6,6)

Malanaiiobor 8748 (5,0) 8940 (4,3)

asiat. Obolera ... 797« (10,7) 8957 (5,3)

r.ungonoiitzürdung .. ini55 (^UT) 1T'.'R3 (23,0)

Schwindsucht ... Wm 15174 (•20.2)

PoUagra 1695 (2.3) ItSi (1.6)

überhaui,'. 21071.^ ("205 3) 214447 (-I^bA)

Hiernach hat von 1 886 zu 1 887 die Sterblichkeit

sowohl im QanioB, wio namoatlieb botm Tjpbns, dor

Cholera, bei Pocken. Scharlach, Schwindsucht und

Pellagra abgenommen; eine geringe Zunahme ist bei

dor Dipbtberio, don Masorn and dor oronpdson
Lungenentzündung beobachtet. — Von Interesse

ist es, die vorstehenden Todosorsacheii aus den

284 llauptorten mit denen im Gesammtstaate Italien

sQ vorgloioboD. V&hrond dos Jahrss 1887 starbon in

gans Italion:
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Dttr«br*ll u. Bnteritis 9S804 so,c«
C270 •2,07

Im (ian£«n 828992 273,90

Der Bericht über die Saniiäts- nnd Popolations-

Tetbältaisse in der Stadl Madrid (54) stellt die

Tlwtsadi« in das Verdeigrand, daw schon mU
lOJübren ilaselbst ein Rückgang der Beivölkerung anf

natürlichem Wege beobachtet wird, io Summa am
1 1983 Fenon«n nnd Tonr!eg«nd in den Jsbrtn 1880,

1882, 1883, 1885, 1887. Während des Jahres

1889 wurden in Madrid ooter einer Bevölkerung ron

482 816 Einwohnern 17 794 Kinder geboren

(36,86 pM.), darunter 4598, d. i. mehr als '
^ ausser-

eheliobe. An Sterbefallen wurden 20 327 regi-

slrirt oder 42,10 p.M. der Beföllteruog. Die absolute

Z»U dw OwUwbMon fibsrtcilt am 1971 den Dnieli-

schnitt der letzten zehn Jahre. — Unter den Todeä-

Ursachen sind folgende berronaheben. Es erlagen

den Pocken III, den M«eern 746, dem Sober*
lach 26, der Diplitberie 756, dem Typhus 377,

der Tnberonlose 1892, der Lungenentzündung
21 1 1, der Bronobitie 341S. — Die hohe Sterbeziffer

aus der letztgenannten Ursache war ganz besonders

durch die heftige Influenza- Epidemie gegen Endo

des Jahres bedingt, denn aliein im Deoember erlagen

1811 PMSonen den genannten beiden Krankbetten.

Im Januar 1890 starben ans gleicher Ursache noch

1526 Personen in Madrid. — Die Sterblichkeit an

Dipbtberie war beiUnlltr in Hadxid last doppelt ao

gtOM als die der Voijahre an Dlpblbeiie nnd doop
»laauuen.

La?neau(.')B) hat sein in diesen Jahresberichten

mehrfach besprochenes Thema auch in diesem Berichts"

Jabre mit einer Ffitlo neuen Hateriata geetitit nnd

es zunächst erreicht , dnss die Academie de Medecine

eine Commission ernannte: neben ihm und Javal

noch Bronardel, Tb. Ronssel, Roger, Qtt4nlot

und Rüchard, welche die schwerwiegende Frage

der KntTÖikerung Franlcreichs und ihrer Ur-

sachen noch eingehender als bis jetzt geschehen , be-

arbeiten aoU. Da es oidit denkbar ist, alle in den

hierzu gehaltenen VortrS{»en und Delatten zn Tage

getretenen Fuolite auch nur oberflächlich zu refenren,

seien nnr dii^enlgen berfibrt, walobe nns bisher neeb

nicht benvtilen Qnellen entnomoien oder in nenem

Lichte dargestellt wurden. Die Eheschliessungen sind

anob in den Jahren seit 18S4 noeb wieder seltener

geworden; betrugen sie damals noch 7,69 neue Ehen

auf 1000 Köpfe der BeröUcerung, so gingen sie zurück

nnf 7,51, auf 7,41 nnd 1888 sogar aar7,S4. Wenig

Keoes war hinsichtlich der Beförderung des Jung-

geselleniebens (besonders auch in der Arbeiterclasse)

Torzubringea, da die Bequemlichkeit der Befriedigung

sowobl der erotischen wie der 6oonomisoheo Bedürf-

nisse bereits vielfältige Srhildcrungon gefunden haben.

— Von Geburten zählt man nicht mehr als 1 auf

40,6 Einw., niebt mehr als 8 (bereits s^t anderthalb

.lahrzehnten) auf jede Ehe; ausserdem korntiil aber

bereits auf je 7,49 Ehen bereits immer eine TöUig

sterile Ehe. — Daneben wichst die Zahl der Todt-

geborenen in unheimlicher Weise. Auf 100 zweifel-

loseConceptionen in derKhe kamen 1H85 nicht weniger

als 4,23, auf 100 au&sereheiicbe zweifellose Concep

tioBM aabettt der deppelU Antbeilt 7,80 Todt-

geborene. Der Durcbschniltsantheil der Todtgehorenen

anf 100 Geburten war während des ^uinquenniums

1884—88 fBr gsnt Frankreich 4,7; (Sr Parts steigerte

er sich auf 0,0 pCt (1887^\ Besan<;on ging hierüber

mit 8,6 pCt. noch hinaus. — Die Darcbachnitls-

moitalltSt (1881 - 88) mit 21,9 p.M. TodwAllen

kann als eine hoho nicht gelten; für den Unterschied

zwischen Stadt und Land stehen die Jahre 1883— 85

zur Berechnung, die 24,ä p. M f in den Slädleu.

S0,8 p.M. fAr das Land ufwiesea. Ans der Betraeh«

tung der Todesursachen an sich ergeben sich Tiur

wenige Momente, welche zur Erklärung der Entvolke-

mng direct rerwerlhbar iriben, d. b. genau anage>

drückt zur Erkliiruni^ der Thalsache, dass unter

87 Departements nur 44 einen schwachen (Sebarlen-

fiberscbosa, 48 dagegen ein ZniHokbleiben der Go-

burtenfrequenz gegenüber dem Abgang durch Ted
aufzuweisen haben; beim Ausgleich beider Gruppen

ergiebt sich ein pbjrsiologiscber Zuwachs vou 1,1 'J auf

lOixi. — L. fersncbte nwA Dailegnng der statisti-

schen und denographischon Verhältnisse auf allen

Wegen in die eigentlichen Ursachen der EotvöUterung

einsudrittfen, so dass ancb eine Reihe von Qesiobt»-

]>unkten, welche in den Abliiilfe Vorschlägen fs, weiter

uoteu) nicht sam anmittelbaren Ausdruclt gelangten,

bei der Disenssion berrombeben waren. Im LanCi

dieser letzteren ging Javal auf die Eigentbümlioh-

keiten der französischen Gesetzgebung, welche dem

Kinderreicbthum tainderlicb sind, nätier ein und übt«

eine eoharfe Krttilt an den Ansnabmegesetien, welehe

ex post zur Beförderung des Kindersegens erfunden

wurden. Auch eine Besprechung des Atcoholismus,

des Abortir-Unwesens und Ktndeamordes wurde an-

geregt. f/Con le Fort versuchte einer Deunruhigurig

entgegen zu wirken, iodem er den Antbeil der im

productiTon Alter siebenden BerSlkernng als fBr

Frankreich sehr günstig hinstellte. Bronardel

suchte zu beweisen, dass nicht weniger als 30000 In-

dividuen pro Jahr Krankheiten erliegen, die zu ver-

meiden wiren und fosste dabei auf «htem nmfaag*

reiebenZablenmatsrial. Hardj rith na demBestrebon,
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dimb ««Jm t^ttmiielM IImssregeln «in noob mHoit
Absinken der Mortalität herbeisafflhien» L^on Colin
bringt seinerseits in dieser Rlchtang^ nene Beitrige;

Th. Ronssel löst ans den maanigfacben und schwie-

rigen Complicktjonen die Aufgaben des Schatzes der

Kin'^f'r im hälfslMdflrfllgea Alttr is flbafaiobUiolMr

Form beraas.

Bbi Laftaitllwl «B«fM i*li7glto« tt da pollw
saDitaire* fasst die Tielfacb besprochenen vor. G

Lagneau am schärfsten aufgefaMten ianana Gründe

d«r Btv6Ik«riiDf••bnmkv« U Fr»obr«l«h naob

Mgtnden Gesicbtsponkten smmmen (59). Die Nei-

gqng. Eben zo sohliessen, zei^t eine deatliche Ab
nabne; eiumal in Bezug auf die durctisobnittliobe

Qaole (7,24) rom Tausend, dann »b«r «iMlh bHfigUob

der Hinausscbiebung auf ein immer spSteres Lebens-

alter: 1884 bereits 29 Jabre 9 Monate für die m&an-

lidüOt Sft Jabw fir dl» «tlbltebra Bb«sebliMSMd«a.

Die durchschriilUiche G^-burJenziffer 23,09 pro l'»00

ist schwach, im Departement Seine am schwächsten.

D»b«i (st d«r Aatbeii d«r illegfUmea Gtbnrten stetig

im Wachsen. Die durchschnittliche Faecundität der

Ehen war — 1867 bi.i 1888 — nur 3 Geborten. Die

Mortalität erscheint so ungönslig nicht, wenn man sie

im ganzen Durchschnitt; noch nicht 22 pro Mille be-

trachtet. In England war sie i'^^lorh für eine Reihe

von Jahren nur 19,2 und in den iraozösisohen Städten

TOD BMbr sto SOOO BinwobiMini «rbsbi sIs si«b Ui*t-

^arhlirh Vis ?.i]f ik' DurehschnittszifTer ron 25,4

.

Auch muss besonders die Letalität der onteQährigen

Ktadsr— mit 16,8ST«dssfUtsa «af 100 gisicbaltriga

Lebende — als eine beträchtliche angesehen werden.

Aach die Verminderung der Bevölkerung in Folge der

kriegerischen Verwicklangen beanspraoht Bedeutung;

kansil doch im KrimfeUlzugo 95615, im 1870er

Kriege nicht veniger als 3r>6 935 Seelen in Verlast

(ungerechnet die Bewohner der abgetretenen Laodes-

tbsils). D«r PrsDidsnMiBng Ist sefasmdts aWht ss

gross, wie er Ton tnanohen Seiten Teranscblagt worden

war; 1886 betrug der Gesamotzuwachs, die Immi-

gration oingoroebaet, 1 115tl4 Ktpfo, also oa. 8 anf

1000 Einwohner. — Die Besserangsrorschlage setzen

beim Cdlibat und bei der Zonahme der unehelichen

Gabartan »in. Dar Militirdienst soll verkfirzt, eine

wirksamsi« SjphUfaqmpbylaxe gesohaflen, die Br-

nährang der unterjährigen Kinder sorgfältiger über-

wacht, allgemeine Einrichtungen zur Hebung des

aooiataa Wohistaades prategirt waidso.

Sorquet führt im Sohluss ?einrr hr^reita im

vorigen Jahrgange aufgafuhrten grossen Arbeit (61
— Jabrsabor. 1889. I. 8. 854) sonlobst dla

Abhängigkeit der Selbstmorde von der Jahreszeit

aaf Zahlenrerbältnisse zurück, geht dann auf die prä-

somirten Beweggründe des Selbstmordes näher ein,

am schliesslich der localen Vertheilung der Selbai-

morde in seinem Vaterlande ein längeres, durch gra-

phische und cartologische Darstellungen illostrirtes

Oapitsl ra wldaiaB.

Die Schlossresultate, zu denen er gelsngt, sind

dia Daohstabeaden: 1. Selbstmord im Allgemeinan.

Wihraad dis Papulatfan sloh jsdas Jabr an '/«ee

mehrt, nimmt der Selbstmord um '/}o za. Das Ver>

b5Un:?5 dnr Zahl der Selbstmorde za den Einwohnern

ist im Mittel 1 : 10000. 2. Einfluss des Gesohlechta.

Dia llianar aadan daroh Selbstmord im Verhältnisa

wie 3,454 tn 1 Frau. Das Verh&ltnfss des jährlichen

HitteU der Zahl dar Seibatmorde im Jahre 1835 war:

Hlnnar 0,0415, Vtranan O/Ml, fiat OMohhatt dar*

stellend. ? Einfluss d?; Alters ist erst seit 1850 bis

1869 iocl. genau erforscht. Dia Carren deeselbeo

fiundso sich tttflht uR inashandaB AUar, sibabw
sich im Gegentheil sehr rasch. Bei den Männern steigt

die Zahl der Selbstmorde rasch bis zum 45. Jahre,

bleibt so stehen vom 4b.— 55. Jabre, steigt dann

fortdauernd. BsI den Praaen steigt sie bis za

15 Jahren, langsam von 18— 85, rascher von 35 bis

65, nimmt aber von 65—75 Jahren ab. Die Frauen

aadaa ia doa bohsn AltarsslasssB in gtoassr Zabl

r^nrch Selbstmord. Di^ Oraise auch mehr als die Jüng-

linge (von 16—24 Jahren). 4. OiTilstand. Sowohl

flb das ffllaallehs als walbtloba Ossahlsoht tat dsr

sholssa Zaatand am ungünstigsten. Der Wittwer ohne

Kinder mehr betheiligt als die kinderlose Wittwe.

Am günstigsten erscheint der Mann mit Kindern, dem
die Fraa mit Kindern unmittelbar folgt. Die Zunabma
der Selbstmorde von 1863— 1880 ist doppelt so gross

bei Männern als bei Fraaen, während die Abnahme

dar PapalatlaB dta dappslls bei dao musm isl im

Verhältniss zo der bei den Franen. 5. Profession.

Die geringste Zabl der Selbstmorde kam bei Kauf-

lavtMi vor, der dis dsr DonssUkSB frift, daan dla dar

Ackerbauer und Industriellen, welche das allgemeine

Mittel darstellt; zuletzt die der freien Künste. Bei

den Frauen wirken aber die Batrsibnng dM Aoker*

baues, die Domesticität und dla Hsinatblosigkeit anf

die Begehung der Selbstmorde am s*Srl{st<»n ein,

6. Oomicil. Die Zahl der Selbstmorde ist lo den

atidtaa daf^t ao gnsa, wla avf dam Laoda; sia

nimmt jo/lnrh allralHg und regelmässig zu, in den

Städten iet sie seit 1870 ausserordentlich gewachaen.

Von disssm Jahia aas ist sia 4 mal grBssar In dsa

Städten als auf dem Lande geworden. Während in

der ländlichen Bevölkerung auf 21 Selbstmorde dar

Männer 6 der FHkttan kommen, kämmen in dar stidtf-

schen anf vier der Männer einer der Frau. 7. Art dos

Selbstmordes. * <!?• Selbstmorde geschah durch

Erhängen, */^ durch iiiriranken. Vergiflang ist am
saltanatan dis Oiaaaba, bat dsa Ittnmi ist Br-

soblssssn, bei Frauen Ersticken durch Kohlen-

daast dla bäoflgste, bei den Männern ist Strangulation

atwas biofigar als Brtrtakan, wihraad baf daa Fraosa

das Umgekehrte stattfindet, für beide Geschlechter

nahmen so Erhängen und Herabstürzen von einer

Höhe. 8. Jahreszeit. Im Sommer ereignen siob die

meisten SelbetsMfda. Bs kaaiSB grosse Variationen

von einem Jahr 7um andern vor, sowohl für das Nazi-

mnm als das Minimum. Für die Frauen ist der Uoter-

sobiad Bwlsaliaii dar hslssso oad ialtaa Jabrsaisit

minder anffällig als bei den Manncrr. 9. Trnnksnoht.

Die Zahl der darab dieselbe berbeigefäbrtaa Salbat-
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m«tde Terhält siob sa iwt der Sdlbslmorde im Qansen

wie 4:3. 10. ünter den pr&samirten Tcrscbipdenen

Ursachen des Selbstmordes sind bei beiden Qe-

soUeebtern HitBknokboiton dl« biallfstoD, fonfig-

lieh bei ilen Frauen, ferner bei den Männern '' "r

mögeosTorlust, bei den Frauen häuslicher Kummer.

DI« b«mrragend8t» Unaob« d«s Stlbrtaiorde« sob«i&i

Tmoksacbt su werden, welcher Hirnkranlibeiten

und r»st in gleichem Qrad« bäa8liob«r l£aniD»«r und

Sorge Däcbfolgen.

Clement setzte für Lyon seine Untersuchungen

über die TodeszifTern verschiedener Krankheiton fort

(62). Sehr ausführlich sind die Pocken bebaiideit,

w«lob« 1878— 1889 sttHnmen l8Sft ff v«raiMobt«a.

Durchschnittlich fiel die Mehrzahl der Todesfälle in

das Frühjahr i Wiitler, Sommer, Uerbsk folgten. —
DI« 8t«rbltoblnU darob Keoobhnstoit war am bfieb»

sUo 1881 und 1886 während der 12 Jahre 1878 bis

1889. Die Jahreszeiten nahmen iu) Durchschnitt

den Antbeil, ditss der Sootmor 2i)Ü, der Frühling 285,

der Winter 841, der Herbst 178 von je 1000 Todes-

fallpn beanspruchte. Masernlodesfdlle wuiden lf>01

ermittelt, die sich auf die kältere Jahreszeit (Winter

450e=S8,6 pOW and Vrmng nli 649» 40,5 pCt.)

mit zusammen C9, 1 pCt. vertheiiten. während auf

Sommer and Herbst nur 31,7 pCt. enlfielea. Der

BobUmDBt« Monat war April, d«m «lob d«r Näi* Mbr
näherte. — 2483 Todesfälle wurden während des

nschrfach namhaft gemachten Zeitraums durch Diph-

therie herbeigeführt, so dass pro anna 136 ff sich

«rg«b«ii, «in Dnr«b«ohnitt, über welchen gorad« di«

beiden letzten Jahre 1888 und 8Ü mit 58, resp. 74 tt
hervorragen. Auch für diese Infectionskrankheit er-

g«b«n dl« Dniduebnltk« d«r 18 Jabr« don Hin. April

und Mai (30,4 [iCi. zusammen) als die weitaus am

sobwerstOQ belastete Saison. Ein überraschendes
' - factum bann «• g«nnvnt wardao, daaa dasjenige At>

rondissen«Bt d«T Stadt, io w«lob«m die Länge der

EntwässernngscanSle pro Hectar 108 m beträgt, nur

24, dasjenige dagegen, in welchem man siob mit 1 2 m
Canal «nf d«n H«otaT babllft, aiobl w«olg«r ab
4fi Diphtherietodesfälle (in der gleichen Zeiteinheit nnd

auf die nämliche Kopfsahi berechnet) aufzuweisen

batt«. Bin« Parall«!« twboban d«n aobllmmatoa

Diphtherie - Jahren mit lestinimten meteorischen

Schwankungen oder Eigentbümiicbkeiien war ebenso

wenig zu ziehen, wie bei denjenigen Jahren, in d«B«n

das Minimum dieser Krackbei'. erreicht sohisn. Nur

ein besonders tiefes Sinken de- Gr-.indwa^ers und eine

sehr geringe Amplitude seiner Schwankungen fiel mit

«oh1ittm«n Di|»btb«ri«B«it«n biiiflg«r rasammmi. Nadi

einer übor 171 Fäl'i? nn.'^fjfdehnten eingehenderen

Forschung hinsichtlich der directen Ansteckung, würde

man diofl« «twa in d«r Hilft« d«r Fäll« anaanehn«»

bab«n.

Ausweislich der Statistik von Janssens (64)

wurden 1889 in Brüssel auf eine caloolirte Ein-

wohnerschaft von 182836 Einw. 3783 legitime Kinder

(1915 H. und 1868 F.) und 1322 uneheliche (692 M.

und 630 F.), total 5105 Kinder geboren, während

sich die Zahl der Todesfälle auf 2160 M. und 1S<^1F.

= 4045 belief; die durcbscbnilüiche S t er blich

-

k«Itn{llbr war = 80,6 pGt Dl« Hanpttod««*
Ursachen waron naeb folgwidar Maangab« ba-

theiligt:

1384—86 lääS
Bronchitis unil Pneumfinie D5>Ö,D b»U (- 74)

558,6 (+ 34)
Tlapman f 9 1 « n i!^ r 4n fv imn TliivMlif'klll^ai UlCUibUuUUlig UilU uurcijiiiii JOR (- 98)

OrKaniselitt Honkrukliditm 9Z1,U t93 (- 28)
oODiagnuSI Ulla UOnir1101WIOll' XB7,s 799 (- 29)

Tub^rculÖso Gebirnetttzüudung 1 OB,J 167 (+ 9)

Kinderkraropfe 109 0 {+ 39)

Ii 1 ,n c c^o (- 43)

11«,0 (
• 70)

65,6 49 (- 17)

Le^- und Milskrankbeitcn ... 68^0 62 t- 6)
Xnb« 66,6 59 (- 8)

'})54,2 56 (+
51,8 57 (+ b)

Ma&ern 4fi,0 30 (- 10)

Albuminurie und Nephritis .,. 6.S4
»1,8

65 (- 0)
Scirrhiis, MagengeaohwQr 63 (4- 11)

48,2 39 (- 9)

44,« 37 (- S)

88,4 18 (- 15)

10,8 4 (- 7)

Scharlach 18.4 1 (- 17)

Mord 2.6

88,8

3 (- 0)

l (- 98)

Die nachstehend wiedergegebenen T«n Bruinsma
(nn) bearbeiteten Zusamnienstellungen spr«ob«n fUt

äiüh selbst. Man i^iihUeje einen Blinden

in Nordbrabant 1S59 auf 1909, 1869 auf 14S0 Binw.

1» Geldcriand m 1674 *
Z - Holland m 1733. » 3390 •
N.-H. jand n Jl 1533, » 1.

•2070

Zeeland n m 2097, n a 1994 »
Utrecht m m 11."14, m • 160? m
Kriesland m * 9&53,

1418.
m 5698 9

Overijssel *• • m • 9409 m
Groningeu 2011, 4252 n

Drenthe 2624. • 8126 n

» Umbnrg m 1216, m 1071 *

Das Verhältniss der Blindgeborenen zu den .sfiüter

erblindeten Personen stellte sich io dieser letzten

Ziblnnganf 119: 1481. Oab«l waren ?on d«n «r>

steren 70 männlichen und 42 weiblichen Geschlechts,

w.Hhrend das Verhältniss der M. zu den F. bei der «r-

worbenen Blindheit sich auf 808: 1673 stellte.

Ueber die /.unabtne der irren in England
bringt di« Lane«t (67) •in«n Annng au «invr fon

Nöo! A. HiiTT. phre y? vor der Kgl. Slutistischen Ge-

sellschaft gehaltenen Hede. Der Hauptsache nach

stütMn «lob di« AtBsfBbrang«n auf dt« Volkatihlnngon

der Jabr« 1871 beziehungsweise 1881; doch zeigten

nachträglich vorgenommene besondere Kecherchen,

dass die wirkliche Zahl der Irren 1871 um 1 2 264,

1881 um 11390 di« den V.dkszählem angegebenen

uberschritt; es wnren 1871 auf dem gewöhnlichen

Wege nachweislich nur 82,1 pCt. — 1881 86,5 pCt.
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dM iHrklieb«D Btvtudti gwShlt wordsn. Ton dlmo
irrlbümliohen Orandlagen aasgebend, hatte man die

ZuDabme der Geisteskranken auf 1 2 vom Hundert ge-

sebitst, während nach den berichtigten Aufstellungen

jetst nur 7 auf je Hundert mehr sich ergeben. Zieht

man T.om Vergleiche nnch weiter Jürück liegende

Volkssablungsperioden heran, so zeigt sieb, dass die

ZiuMbiB« lo d«r Zeit vor 30 Jsbnn das ll«iliiiaai

erreicht baten JSrfto; denn mm Quinquennium 1859

bis 63 betrug sie bis zu dem fol^eoden — 1864 sich

6ft — 12,9 pCt.; dann ab«r sank sie suocmfTe auf

11,7, — 7,6, — 5 0 und 2,8. So gering belief sich

wenigstens — unter Zubilftiirihme der oxactoren Er-

mittlangsmethoden — der Zuwachs für die Jahre

1884 bis 88. — Neben dieser Abnahm« desZowaohses

hat sich spcoioll noch der Ar thci! fler unterhalb dos

45. Lebensjahres stebendea Geisteskranken und die

VvriBhidaraiig dar Hottalittt 1d daa IrreDaoalaUan

constatiren lassen: sie sank von 10 31 pCt. (]8')n

bU 68; auf 9,55 pCt. (1879— 88j. Speciell in der

Baapkatadt siod dla Varhiltoina aoob viel günstiger,

indem hier die Sterblicbkeitsziffer von 16,63 pCt.

(1871) auf 85 p€t. (lS8f.) gefallen ist. Diese

grösseren Zahlen der U^berlebenden ntü^sen natfirlich

bai allen Feststellungen binsiobtlich des Zawachsas

ron Geisteskrarken frehörig im Anpe behalten werden.

— Von mehreren Seiten wurde in der Discussion die

VannalmiiK vonQaiatoskfiankbattao iratar darLondonar

BavAlktmog harTorgaboban.

Wie im 10. New- Yorker .lahresbericht C70) dar-

gelpgt wird, haben sich 1888 und dort die ab-

soluten Ziffern für die Tvidestalle zwisoheti 103069

und 104119 (Mittel der 5 Jahre 1885—1889:94350)

die der t+ durch ansteckende Krankheiten zwischen

221 und 210 (berecboet auf 1000 Todesfälle) ge-

baltao. Dia latslara Varbtltataatabl batrifft das J*br

1889; demnächst ist oiiio Abnahme der Todesfälle

dorob ansteckende Krankheiten und im Besonderen

dnrob LaDganaohwindBaobt wibrand dar tataten

5 Jahre zu rerzeichnen. Der Einfluss der Jahreszeit

aaf die SterblichkeitsiifTer machte sich in der Weise

gehend, dass in den äonjoi^rtDüniitöik die meisten

Xlndar mtar 5 Jahren starben, w&brend die Todai*

fälle an Lnngerschwindsucht betrfichtlit^h abnahmen;

die Zahl der an ansteckenden Krankheiten (jestorbonen

war tok Sommer fast doppalt so graas als im Prfibjabr.

— Was die einzelnen Irtfeclionskraiildu-iten anbelangt,

SO kam Flecktjrpbas im Jahre 1889 nicht zur Beob-

aebtung; imJabralSS? hatta er 7 Opfer gefordert,

die sämmtlicb auf die Stadt New- York entfielen. Be-

züglich der epidemischen Genick.stsrre wurde festge-

stellt, dass sie zwar zu jederzeit desJabres vorkouimt,

indaaa im PrSbjabr am htatgatan, im Semmar am
seltensten ist; an einzelnen Orten, wie z. B. in der

Stadt New-York, konnte sie regelmässig jedes Jahr

baobaobtal wardan. Dia Foeka» waran bis zum Jabra

1887 fast unbekannt im Stiate New York; lfi>^7 wur-

daa n^Todaafälia durch Pocken gemeldet, foo denen

171 auf Nav-Yorlt und Bfookljm nabal anmtltalbacar

Umgebung entfielen. Im Jahre 1888 wurde eine gaoza

Anzahl Pockenerkrankungen in den f orschiedonsten

Städten beobachtet, dieselben wurden aber uaob weis-

lich darohVarschleppung ana lfaw*York aad Brooklyn

herrorgemfen. Unter den acuten Infectionskrankbeiten

verursachte die Diphtherie die meisten Todeafälla,

nteilieb bat Va

Dia pietaUob« Bitebainung einaa aigaDlbin-
I iohan Piabarauabraohs auf Java, Abar valohea

Cornelissen (12) berichtet hat, halte von Mitte Hai

bis Ootober 1889 wesentlich das Arrondoment Demak

der ja?anisebaii Rosidenzsohaft Sanaraag (mit circa

2'<S 000 Finwohnern) zum Schauplatz. Es wurden niobt

weniger als 50 793 Personen vom Fieber befallen;

«8 aiarban darfm 4940, wdaaa — Innarhalb wanigar

aLs G Monaten — 17.fi|'Ct. der gesammtori Bevölkerung

erkrankten aod 1,7 der Epidemie zum Opfer fielen.

Das mitttara Hartalit&tapvocani Mbtnunkta am 9,7.

Ganz besoodara bittflg «ad aobvw Htt diaAltersklasse

der Kinder von 10 — 1*2 Jshren, woß:«gen die unter

den Erwachsenen (ti£tgesi«llie Slerbliohkeit als eine

geringe eraohien. DerCharadar dar BrkiaokuDgen wird

geschildert als dem Wechselfieber näher stehend als

irgeodweloher tjrphöaea oder oootiQuirlichen Form.

Obna waaantiieba Mitbatbaillgiing ihr Vardaaanga»

Organe und indeai eine erheblichere Mil: vr-rgrösserung

DDi seltan Dacbzuweisan war, satzten einen Tag um
dao aadaroD Piabaranflilla ain, danan — naeb aiaar

nur massigen Anzahl von Wiederholungen— bedeutende

Blutarmuth und hydräniische — auch hydiopische

— Erächeiuuugeii folgUo. Der tödtliohe Ausgang

vollzog sich unter dem Bilde aaaaarordentlicher Er-

schöpfung und Schwäche. Ungünstige Ernährungs-

und wirthsohaftUobo Verhältnisse werden als Ursache

baaoboldlgt. Tom Triokwaaaar spaalaU «ird harrar-

gehoben, es sanmielo sich in Demak während der

trocknen Jahreszeit ein modriges Wasser in Pfutzeo,

daa lam Triokaa diena, wiawahl aa oA naobwaiallehaa

bereits baoitttes Gebrauchswasser oder noch etwas

Schlimmeres sei. Behandlungen mittelst Chinins,

päan^licbör AbführmiUel und Bisenpräparate soheinaa

alob als nahaxu unwirksam herausgestellt zu haben.

Im Dnrchschniit der vier Jahre, über welche die

jüngste ofücieiie Japanische Statistik ^83) be-

rlohtat, kaoMB — bal oa. SOMilllanan BaTülkaraiig

an Cholera. Un l (> rio i b s -, Flecktyphus, Kühr,

Diptherie, Pocken jährlioh 150 995 Erkrankungen

aad 55 997 Tadasffila aar Kanntniss. Im Biosalnan

überwog die Verbreitung der Cholera mit jährlich

42 070 Frkrankur^gen und 29 701 Todesfällen, als-

dann toigten Unterleibstyphus (41614 bezw.

9065),Poakan (3 1 895 bezw. 8096), Ruhr (27 639

bezw. fiO,")«!*, Flecktyphus (-1118 bezw. 700- nnd

Diphtherie (2760 bezw. 1400). Die Cholera trat

1886 ia ainer ao bdsartifaB Porm aaf,«ia ala aalt 1877

nicht bfnlarliiet war. Es erkrank ton 188^: 1.').5 923

Paraoaen an der Cholera, von denen 108 409 staiboo.
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Die Seuch» rerbreitete sich trols sorgfilUger Ans-

fnbrvng der Yorbtagnofemaassnahmen, im Besonderen

trotz strenger Uebenrnobung aller Reisenden über

aämmtliolie Tbeüe des Reichs. Aach der U n t e r 1 e i b s •

typbvs fordwto 1886 nhtf«l«li*Opfer(lS 807T«d«i-

f&Ile), er VaTr inrerhalb '!sr Berichtazeit in a!Ien

JataretMiten und im ganien Lande Tor. Den Pocken
•rlagMi «ibimd 4w Berichtsjahre In Quam 8t 379
Ton 1 27 578 Erltranliten. Die fortdauernde Weiter-

Verbreitung der Pocken Teranlassle, die Impfung im

gABsen Reiche dorohiuffibna und die veraeaebteo

Ort« grandliflb «t dMinfteuMi.

Brg*baitM d«r B«»1iMbtoBg«D mm «ineiii t7iiu»>

natlicben Zeitraum sind die f eo gra ph isch pat h o-

logischen Notizen, welche Mense (88) als No. 1

d*r PabHMtkmeti au d«nttit»bk&ngigen Congo-
staat bat erscheinen lassen, und welche sich im

Wesentlichen auf Leopoldville aod Umgebungen be-

liehen. Der Congofluss bescbieibt um den Mont Leo-

pold einen grossen Bogen, der auch die auf neuem

Allurialboden crl^aute Station LeopoldTüle einschliesst.

Maiariafieber, wie sie hier in grosser Verbreitung

herrtofaw, ab«« ibna del«ttNa fhifliiM in sehr r«r-

derblioher Weise auf die weisse Berölkerung iiii" L^ocb

stehen der bimatorisobeo ond biÜösM schweren Form

fM* MdMi» FormtB gageirilbw, w«Iob« ni«bt g»rad*

das Leben bedrohen, aber doch rapide die Kräfte des

Ton ihnen ergriffenen Europäers schwachen. Die Sterb-

lichkeit in Folge der Fieber ist in Leopoldrille M
WtlUlD flieht so gross, wie beispielswetM la der Sta-

tion Manyanga Nord. Gewisse Colikformen. welche

sonst Aehnlichkeit mit «Goiique söcbe'* seigten, möchte

yf, «btr der ll«Uri»gMMa* somboaB. — Dystn-
terien hat II. in LeopoIdTÜle ^ablnMch und in sehr

Teraobiedener Schwere verlaufen sehen, doch stammten

di« Pille mit ttinw Annabme »ns d«r oibena aod

ferneren irmgebung. Von Leberleiden nehmen die

Bjrper&mieo den Vorrang ein; ihr Zusammenbang mit

iwB Qwiflii von Sdrasp» iit bitr M Utr« wie bb bb-

deiBB tropischen Stationen. Ingleioben eatbAltan

die Angaben über Hautleiden, wie sie an Eoropiern

sur Ueobacblung kommen, nur Uekauntes. Bei den

CoDgonegem ist in BBÜiltiger Hiaflgfceit die NeigBBg

zu Lunken leiden su beobachten: auch haben sie

Tiel mit Anchylostomiasis SU kämpfen. In enormer

Aniabl «a Beriberl leidend triHt man weniger die

die eingeboret]en Ne^or als die Krouluys, ,eiii[iluy»s

dans le Bas-Congo". Fiir die Neger Terderblich er-

mriBea eioh ancb OaineB-Warai, eiaB Tiaienart
Bnd der Aassats. Pramboetl* wird ebeafiinB anter

ibaea binUg aagetioflea.

[Soerensen, Tb., Boemedot :> i eden i (ianneAa^
hundredo. Ugeschr. f. Laeger. XXIL p. 557.

Die Sterblichkeif in Dänemark hat im Vcr-

laulc des letzttMi Jahrhurd- t^ t Jeutend abgctiommcn.

Es starben bamlicb von luiKi Menschin löOO— 1S09:

85,9. 1810—19:23,4. 1?20— 2[t
:

-22,8, 1S3<J-3S; '25.0,

1840-49: 82,0. 1850-59: 38,0, 1860—69: 81^ 1870

—78: 80.8. Naeb den ÜBtemohnngen dee TerMt
scheint die Abnahme der Sterblichkeit nicht auf Ab-
nahme der Kindersterblichkeit zu beruhen. Wenigstens
seigt eine innerhalb engerir lirer.'Lri t^rh^lteae Zusam>
menstellung keine Abnabmc der Sterblichkeit von Kin-

dern unter 5 Jabm ia Kopenhagen und in den Pro-

imetidtüB, dagigea wobl in der BcfSlkeraBg der
tiadgeMelBdeB. Airi IM.

1) flebalts, Robert, Ueber die Geeundheits- und
Knakenpflege in Upsala im Jabre 1889. Upsala Foer*
baodL p. 887. — I) Galtung, J.. Einige Worte über
die hjgienischen und sanitären Verhältnisse in der

Stadt Mossln, Norwci?en, Zöitschr. f. d. norweg. ärzt-

lichen Verein p. 321 —8S5. (Von localem Interease.)

— 8) Uohermann, V., Taabstommbeit in Norwegen.
Notek Magu. 808->818.

Znerat b«l«btet SobaUt (1) ttber die Wamt^
rersorgang Ton Upsala. wobei er des (yant Torxög-

iiohen Vueilwa&sers gedenkt, welches durch Wasser-

kraft in die LBitnagsröbiea direct eiageponipt wird.

Bedauerlicherweise aber wird das Wasser verunreinigt

im Bebälter, der eigentlich nur Ueberflusswasser ent-

b8lt, eine Probe aidebea Wasaen aaf dea baHiea Tiefe-

gehalt, enthielt im Mittel 52G Colonien pro cmm, ein

viel sohlechteres Kesoltat wie die MiMelproben der

Stoobbolmer Waaeerieitang et«.

Ein anderer sanitärer Missstaod ist la d«f MitoB
Zeit dadurch entstanden, dass Cloakenwasser bei

starkem Regen in die Keller eingedrungen ist, waa

aatiilioh davon abbSagt, da» die Stromgesohwindig-

keit in der Haaptleilung zu kleUt let, da di« Dimea-

sioaeo der Röhren so eng sind.

BetttgKeb der denographieobea VwbÜtalaee be-

merkt Veif., dass die starke Volksvermehrung, wel''he

Upsala während des letzten Decenniums aosgeseicbaet

hat, wenigstens f8r eiaig« Zeit aufgehört la haben

scheint , was hanptsäoblieb deren abhängt, dass die

Immigration wesentlich abgenommen hat, aber auch

von der geringen Nativität = 26,2 p. M. (in den

simmtlichen Städten Schwedens = 31 p. M. . Alles

Im Jahre 1888) Pip Morbidität zeigte eine Vermeh-

rung von ungefähr 20Q0 Fällen im Vergleich mit 1888.

Die Horteltttt betrag 19 p.«. Der neetypbne war aebr

frequent, 100 Fälle gegen 79 im Jahre J8s<9 Die

Erfahrung von Upsala zeigte, dass die Frequeos des

UeotypiM im Herbste (September bb Hofember), la

den beinahe die Hälfte aller Fälle fiel, in umge-

kehrtem Verhältniss su den Regenf&Uen im Sommer
steht, je trockner dieser ist, um so mehr b&afen siob

die Ileotyphusfälle im Herbste. — An Scarlatina er-

krankten UM; 20 (= 10,5 p. M.) starben S. be-

richtet auch über die Ausbreitung der Masern , der

Dipibtteri« Bad dea Oraap, dea K.«MUiBet«B«i dar «pi-

demischen Influenza n. s. w., Sbar WOlabO l«lBt«IB «T

eine Uebersichistafel mittbeilt.

Am 1. Januar 1886 betrug nach Uohermann

(8) di« AbibU dar Taabetammen in Norwegea
— 1H41 und mit Abzng der im Auslände geborenen

1826 oder 0.95 p. H. der Einwohner, und swar

1089 H. BBd 797 W. Die d«reb«)bttitaiflh« «fbUt-
nis.s7.ahl der Volksühlungen 18.3Ö 75 war 0,87 p.M.

Sehr auffallead ist das sienlicb bedeutende Ueber-
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wieg«a dfts m&DDllobea QMoblechtes im Yergleioh mit

frfil)«Nii ZibliiiifSD, WM in d«r AUnwoImm unter

'20 Tahren (100 M. : 70 W.) ausschliesslich der er-

worbenen Taabstammbeit sugesohrieben werden maas.

Uoter den 1886 in IT«rwegen geborenen TanbrtiinnMn

waren 933 (51pCt.) angeborene Tatibstiimme, 885

(48,4 pCt.) erworbene Taubstomoie, d (0,43 pCt.) un-

besiimmt. Von den angeborenen Tanbstnmmen waren

49S {6S,7 pCt.) M. and 441 (47,2 pCt.) W., von den

erworbenen Taubstütnmen waren 53 3 (COpCl.) H.

und nur 352 (39pC(.) W. irgend einen Ziisammen-

bang «rieeheo angebeiwer Tanbetmnnibeit ond der

gpologischen BeschalTenbeit des Bodens, in specio dem

Trinkwasser, Hess sich nicht oaobweiseo ; ruoksichUich

der Ursaehen der angeborenen Tanbatamnibeit aber

war die Erlliclilteit sehr herrortretend. 23pCt. der

Fälle waren in conoongninen Ehen geboren. In man-

chen Fällen zeigte sich dio angeborene Taabstunim-

heit als eine aosgepriigl „nervöso" Krankheit und stand

in Verbindung mit Geuiiitbskrankheit, Idiotie, Epilepsie

und anderen Nervenkrankheiten unter den Verwandten.

Aveb Mbeint es, das Tmnksoebt unter den Bltem be-

stimmt eine Rolle als Kranlthdlsursache spiplt. Die

«Dgebotene Taabstammbeit ist am stärksten vertreten

In den Landdietrleten , die erworbene dagegen ver*

bältnissmässig frequent in den Stadien. Die Ursachen

der erworbenen Taubstummheit waren vor Allem

Gebimentzändang und Cerebro.spinalmeningitis (circa

38 pCt.), daron Meningitis siroplex 20 pCt., Meningitis

cerebrospinalis 12 pCt. Deujuücbst kam das Scliar-

lachfieber in 27, ö pCt., sodann Otitis media niil 7,7

pCk, lleeiTpbns mit 4,4 pGt., Morbilli mit 8,5 pCt.,

Trauma mit 8 pOt. «. », w.
rr. Eklaad J

III. In geographlsehen Pathelegte.

1) Yianlt, F., Sar {'aagmentation oeneidiiable da
Bonibre des globotes roage« Saae le sang ebet lee babi-

tants des hauts plataani de l'Amiriquc du Sud. Compt.
rena. Tome CXI No. 24. (Aus einer Vermehrung
der rolhen Hlutkrirpercher. bei sich ond verschiedenen

anderen l'crbun^ii [auch bei Tbicrcn] nach einer län-

geren Periode des Höhenauferithalt>. raijch'.e V darauf

scblicssen, da.sü hmta eine Uauptciscbcinung der Ada-

ptation des Organismus beruht.) — 2) Celli, A., Lea

aJadies, lenr esteniion gte^pbiqaew Gas. bebd.
No. 86. — 8) Sobellong, 0., Die Mal«rla1crankbefteo

unter Rerücli;siohtij;ang Irop-Miktimatischor f;i'>si('hts-

puniite. Mit Abb. und 'J Tal\ Berlin. — 4} Knknc
ftver in India. Lancnt. Juue 7. — 5; Higg, »i Sher-

mau, Dasselbe, (bid. Oct 25. — 6) Hamilton, J.

B., Dasselbe. Brit. .lüurn. Od. 24. — 7) Pringle,
R., Dasselbe. Ibid. May 34. (Hamilton geht auf
die Anlässe und Prädispositionen des .Enteric feTor",

Bigg auf die Tielbesproebencn diagnostischen Zweifel,

dte anderen beiden MittlieiluDgen auf Therapie und
Prophylaie n;lher ein.) — 8) Anderson, E. The
malarial fever of Mauritius, its miisnibic on^;ia and tta

complicalions. Lancet. August 23. - 9) llartey,
Christ., Hndemic fercrs ats Bermuda. Brit. Journ.

Not. 22 (Historische Daten über periwHsebe, inter*

mittirendfl und eontinoirlicbe, von denen nnr die leta*

teten in wirklieber BSnfang eteti Toigekonnten, die

anderen frOber sebr selten goveaea sein sollen.) —

10) Gipps, Malta -Fever. Lancet. March 8. (Wlfd
als eine Typhoroataria Affrctior. von karzwöchentlicher
bis mehrmoDatlioher Dauer mit dttrcbsobnittlicber Mor-
talität von 2 pCt. und als refractär gegen Chinin hier

neu beschrieben.) — 11) Humpbrcys, B. F., Tbe
differential diagnosis and treatment of the oontlnved
fevers of tbe Southern Stat«. Philad. Rep. June 7.

(Bin Referat über Character und Unterscheidungsmerk-
male der typhoiden und malariellen Fieber; der Ter-

minus „Typhoroalariafieber" wird als äbcrflüssig und
verwirrend abgelehnt."! — 12) Kroneck/ r, > ranz. Be-

obachtungen über einige Abweichungen im Verlaute

acuter Krankheiten in den Vereinigtrn Staaten Nord-
amerika'«. Berl. Wochenscbr. No. ii. (Ba bandelt
•lob um eine Typbnaepidemie, bei «Oioher abweiebende
Fiebercnnren

, Uebeig&nge in malariello Krankbcits-

crsoheinuDgen und schwere Herxajrmptome häufig waren.)

13) (iluck, L, Die volksthümliche Behandlung der
Syphilis in Busriien und der Hersegowina. Wien. med.
Wochenscbr. No. S, 9, 10. (S. unter „Specielle med.
Geographie' o. s. w. No. 62) 14^ Ashmead,
Albert S., On the non-eiistence of Hachiti:^ in Japan.

New York Rceord. Oet il. — Ib) Wobsr, Hermann.
Ueber den ßinflofls der kllmattoehen, Boden- und ge-

sellsohaftliohen Verhältnisse auf das Vorkommen und
den Verlauf der Lungeütuberculose (Lungenschwind-
sucht) mit besonderer Berücksiohtigung der Krankheit
in heissen Zonen. MQnch. Wochenscbr. 40. (Unter
Zugrundelegung von Hirsch' Historisch gcogr. Patho-

logie II. Aofl 3. Abth. bespricht W., indem er die

neuesten auch in diesen Jahresberichten [1888, I. 335
— 1889, L 364] loferirten Arbeiten nooh mit becfiok-

•iobtigt, das etwas weitaebichtiKe Thema mit der Pointe,

dass er gegen den ..Bacillus* gute Ventilation und
methodische Reinlichkeit, — geKcn das Einnisten des-

selben Krhaltung der Körperkraft, Kropi rbmi^'en der

Constitution empfiehlt) — 16) Kolb, Karl, Dia Ver-

bteitong derTobereulo.se als Volkskrankheit. Sep.-Abdr.

ans der Münch. Woohcnsohr. No. 2QIL (Lebrreiebe

ond Torartheilsfreie Zusammenstellung anderweitig sobon
bekannton Materials, dss in Besiehong gebraobt ist m
Erfahrungen, welche K. — «peciell binsicbtliob der
zeitlichen Veränderungen in der Häufigkeit der Tu-
berculose — in der Strafanstalt zu Kaiserslautern

^;emacht hat; hiiT war die Sebwindsucht.smortalität in

je fünfjährigen //eiträumen von 0,7 auf 2,U, dann auf

3,5 pCt. der Insassen gestiegen, um dann wieder auf

2,4, icblieealioh auf IfS jfit. hoiabaugeben.) — 17)

Wykowaky, 0., Ueber die Aboabmo der Lnngen»
pbtbisis in höheren nordischen Breiten. Yierteljahrssebr.

f. ger. Med. Bd. LH. S. 339. — 18) Sandberg,
D., Die Abnahme der Lungenschwindsucht in Kngland
während il«r drei letzten Decennien nach iitiruf und
ürschkcht. Zeitschr. f. Hyg. I.X. 3t;9. (1858- IS'H

kamen in den landbauenden Bezirken 10,8, in den

Industriebezirken 10,9 pCt. LungenscbwindsQchtige auf

die Qesammtsterbliebkeit: Antbeile, die sich im folgen^

den Jabrtebnt aof 10,5 besw. 9,7 — im Jahnäut
1877— abL-r auf 0,5 bc/.w. 0,2 pCt. vermindert haben
.svilen. Die aus diesi'm ZahlenverhriMniss gezogenen

Schlüsse und practischen Folgerungen erseheinen etwas

kühn und wcitgruifuud ) ~- l'J) Destree und üalle-
maerts, La tuberculose en Belgique. 8. Paris. —
20) Hey er, G., Die Sterblichkeit an Lungenschwind-

sucht in Berlin in dem zehnjährigen Zeitraum von 1880

bis Endo 1889. Berl. WoohAnsehr. No, 88. — 81)

Frenoh, S.U., Gonsumption in HasssohiUMettB. Best
.Tüurn Oct 9. (Die Sterblichkeit in Folge der Schwind-

sucht musj dort als eine sehr hohe angesehen werden,

da sie — mit 15,45 pCt. - den sich auf 12,05 pCt.

belaufenden Durchschnitt der Vereinigten Staaten nicht

imbedeatMid überschreitet) ^ 88) Treon, Fred, Oon»
snmption and Sanitation among the Daoota Indiana.

Philad. Rep. Sept. 80. (So uniieber dio Quellen der

besfigl. Zahlen sein mSgen, so sobeint es dooh sioher.
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iua in einigen der westlichen Indianer-ReserratloiMll

il» Solivindsiiditaiterblioliiwit «d 50 pCt. aller Todea-

Alle bennireiAt (Avt darOber nmib biDaiiageht.} —
23) Grab, Ucbcr 'ile rmmunität der Bevölkerung in

Ortschaften mit Kalkiuduütrie gegen Lungensohwind-

auchl. [Vager Wochenschr. No. 23. (Verf. sucht IQr

diese Immanilät Stützen in den Hortalität^ubtilien der

Kalkbrennerei -Ocrtchcn Hlubotschep und buttowitz

)

— 24) Iiranoff, N., Das VorkomBen der organischen

HerskrankbeitcD in der Schweiz naoh Bfibcnlagen. bern.
— 85) Hirsehberg, J., Aegypten. Geschichtliche

Studien eines Aageoarstes. gr. 8. Leipzig. — 26)

begg, Cb , Ou Ihe pathologie and .succosauiU tre.-itraent

of chronic ti>'(iiL-.\I diarrboea (KuüWii ast üpruts ['i li/ur'.j).

Kdinb. Joum. .'^ept. (Sehr unklare Anschauungen;
Santonin *iri empfohlen.) — 27) Novo, Arthur, Oo
the dietclic trcalment of Iropical diarrboea. LailMt.

Jali 1. (Uilcta «rweist aieh nicht immer t\» das wo-
Tenne di&tetiseb« Mittel)

Celli'a Bestreben bei seiner Arbeit über die

faograpliiseli« Autd«hniiBg 4«r Krankheilan

(2) war (>.;, 7.u sclKirforeri Ansichlpn über die Grenzen

der Mftlariazonen und Malariaterritorioa zu gelangen.

DIeaei Bealnben «6rd» verhiltnisflnSasig 1«ioht in

erreichen sfin wenn die Malaria sich gebunden zeigte

an gewisse Eigenarten der Vegetation, etwa an die

Flora palustris, oder an die Reifls6mpfe, oder an ge-

wisse Arten der Wasserstauung, der natürlichen oder

künstüchon Irrigation, wie dies noch so häufis? ßc-

glanbt wird. Dass die beiderseitigen üronzen sicii

ittde» ktliMMregs decken, dn« darf mea «le Beispiele

schon die nngehenre AusJehnung anführen, mit

welcher in Italien die Halariagrenzen über den Sampf<

bodeo binansgreifen nnd naeh der entgegengeseteten

Seite jene lD)munit;it von Mainria, deren .sich ..lio

Fampassümpfe in Peru nicht weniger ertreuen aU die

angeheoren Moräste »n den Ufern des Penne and Rio

de la Plate. Aber noeb mehr: Soll eine Malariakarte

Nutzen gewähren, so muss sie aueh die Intensität der

lofeotion mit ihren so verschiedenen Wirkungen zur

OettnRf bringen, sie nVsste die Hlsohfonnen veno-
schanlichen und dürfte anch die Antwort anf die

Frage nach der jahreszeitlichen Steigerung und Yer-

minderang der Melerlaeinfiasse and der Knokheiteo
Verwandter Aetiologie nicht schuldig bleiben. Auf

diese Weise würde man, meint C, zu dem Geständniss

gelangen, daee die Malaria im Grand» anf der ganten

Erdoberfläche dieselbe ist und nur Torübergehendeo

Variationen der Intuiisität von längerer oder kürzerer

Dauer unterliegt. Die vichtigst« Unterscheidung der

letateireB nass geuMbt werden neob der Sebnelligkeit

der Entwicklung in dem befallenen Orijani.sniu.'s. Die

letztere kann höchst rapide vor sich gehen , wodurch

jene penioMsen Formen entstehen, bei denen es sn

einer Pigmentbildung in den roihen Blutkörperchen

garoicht kommt. Die Entwicklung kann eine weniger

aont», aber noch immer schnell» sein; und man wird

die micfosnopiitcben Bilder der schwachen Pignient-

bildung; vr>r .siirh haben, wie .••ie Itegel hi-i den

ästiro-autumnalen und den exquisit typischen (drei-

nnd Tieitfglgen) WeobseMebem. Bndilob kenn der

Kreis der Fntwi'-khing si>'h sehr trüf^^e voÜL'ndfn und

man findet die exquisite Mabria-Pigmentirung im

BInt» vor. Die .T^pbomalnrin* wtrde man dann
nach C. von der eigentlichen Malaria aussohliessen

;

dahingegen in sie einbeziehen das biliös- himoglobinu-

risdhe Fieber.

Wie die meisten europäischen Beobachter, hat

auch Ashmead '14) kaum einen Fall von Rachitis

an japanischen Iv indem beobachtet, wiewohl er

nicht weniger als 19 Monate den Dienst beim Kinder»

Spital in Tokio versah. Fr .--teht nicht an, die aus-

gezeichnet günstigen Seiten, welch« ja unzweifelhaft

der dortige Nodos der Kindenntkiehnng aafweist, eis

für die Aliweseiihe't der Rachitis bedeutungsvoll her

vorzuboben und möcht« nach seinen Erfahrungen be-

sonders folgend» Punkte betonen. Beekendeforme-

tiooen sind an den japanischen PiAnen so selten, dass

— beim Ausfall jeder Vererbung — die intrauterine

En. Wicklung sehr günstig vor sich geht. DieWocben-

beitpflege ist eine sehr eorgsnme. Die sehr gute &vs-

bildung des Zahnapparats sichert eine ausgezeichnete

Kaubearbeitung der Speisen (des Reises insbesondere)

nnd eine orzSgllohe Assimilation. Bs ist aber dnreb

exacle Messungen .luch die schon früher geinuth-

massl« grossere Länge des Darms bei den Japanern

neuerdings festgestellt, so dass die gesteigerte Absorp-

tionsfähigkeit auch der Cbjrlos- Aufnahme zu gute

kommt. Was die Ernährung der unterjäbrigen Kinder

so ausserordentlich sichert, ist die durobgehends

geübte Darreicbvng der Halterbrast bts In de« dritte,

ja vierte Lebensjahr hinein. (A. hat die Literatur des

Gegenstandes für diese Stndie sehr sorgfältig erforscht;

niebt allein in Beeng anf des Verkommen nnd die

Aetiülügie der Rachitis, sondern auch hinsichtlich der

Auffassung und Begründung der Bigentbümliobkeiten

der japsnisohen Fnnen beknadet er elM vielieohe

(Jebereinstimmung mit den Brgnbnissein def Bef.

S. J.-B. 1877. I. S. 354).

Durch das von Wykowsky (1 7) zasammengestellt«

Material encbeint der Annehme, des« im Allgemeinen

eine Verminderung der Phthisismortalität im
hohen Norden statttlnde, keineStülze zu erwachsen;

ebenseirenig der gegentbeiligen, als mehre sieb die*

.selbe in den niederen Breiten. Die P.arlegungen be-

schränken sich zwar, unter Heranziehung der Ver-

gleich» zwischen Pinnischer, Norwegischer und Italie-

nischer .Schwindsuchtssterblichkeit, auf Material an«
den Üewohnerschaften der SUidte. LFisst man diese

Betrachtungsweise gelten, so zeigt sich, dass die

PbthieismoiMitit skA in SSditnlien nnd Saidinien nur
ünf 14— 1,7 p. M. Ijel'iuft, während sie ii> den ge-

nannten nordiechen Ländern sich auf 3,4 — 3,5 p. H.

benosstellte.— Passt man Norwegen fitr sieh nlieis In*«

Auge, so ist dort allerdings sowohl in den städtischen

wie in den mehr ländlichen Bezirken eine stufenweise

Abnahme der Pbthlsis je mehr man nach Norden vor-

dringt, erkennbar, (es sind Zählungen aus den sielriger

und a lit/iner Jahren benutzt). Allein schon dir Finn-

land bestätigt sich dieses Verhältni«» nicht, indem ^ich

bier in den lindlioben Besirken eognr eine Znoahme
der Srbwindsuchtssterblichbeit nach Norden heraus-

stellt. Somit möchte W. einem ursikohliobenZusemmen-
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bange der Pblbisis mit der geographischen Bi«U*

widersprechen. Die äusserst geringe B^völkerungs-

dichu der nordischen Länder möchte eher in «Jieseu

2asMDiDMilMiig kio«iRi»uwB. Theilt man dieaelben io

drei Regtooeiit so konmaii ia in

I. R-3gi<^n in Norwegen 9.3 — in Finnland 9,G ^ Eitiw,

IL , , » 4,i — , K 6,9 lauf den
IIL . • . I.< - . . qkm.

Und damit in Parallele gebracht, weist der Norden

Horwegens nur 1,8 p.U. PhthisissterLliobkeit (also eine

Mbr minimale) auL Geht nua dieaee Verbältoiss in

der B.Region Pinnlands doch noch wieder aQr2,7 p. M.

in iÜl' lliihp, so weist tlie-;er Umstand auf das Iliiioin-

spielon noch anderweitiger ursächlicher Momente bin.

Von diesen tat der elehtbante der msoMeden« Aothel)

dt^r riu5serordcntlicb abgehSrteten L3|i['ls('hen Bevölke-

rung, welcher in ilorwegea III 85 p. M. der Gesammt-

berUkenmc «osmaoht, in FinDland III dagegen nnr

noch 3 p. M.

Tel er dio .Sch w i n d s u c Ii tss l e rblichkei t in

Berlin lutii.Meyei nacbstebeode Zahlen naammeo*
gestellt (20).

Jalir:
Mittlere Zahl der

fiiDwohoer

Zahl der im
Jahre Ventor-
beaen (etcl.

Todt-
geberttneo)

Zahl der pro

Milk Kui-

«obner Ver-

storbenen

Zabl der an
Scbwindauebt, in (

)

Mi Ualssebvlndsnebt,
LungenbluUturz Ver-

storbenen

/.ihl di r pro

Mille Kinw.

an Schwind-
sucht Verstor-

benen

Auf 100 der
während den

ganzen Jahrea
Verstorbenen
erlagen der

Langeo-
aebwindaadit

1880 1 106 339 32 82? j;i,f)7 8830 (128) 3,46 1 1.(>7

1381 1 140001 3! 055 27,24 3770 (1431 3.31 12,14

IÄ82 1 174 2ir> 3ü4i;5 25.95 3791 (140) 3,23 1-2.44

1883 1 209 1&9 350&6 98.99 4195 (188) 8,47 11.97

1861 lf6S4T0 89989 95.89 4899 (156) 8.46 18,14

1885 1 293 643 31 433 24.37 4479 (142) 3,46 14,24

1886 1 387 171 34 293 25,65 4318 (187) 3,23 12.59

18S7 1 386 562 :'>() 3.^3 21,88 4183 (115) 2,98 13.29

1888 1 470 232 29 294 19,93 417& (118) 2,84 14,25

1889 1469148 84458 S8.05 4595 ( 95) 8,16 18^88

Summa: 828 192
1

41808 (1807) 18.91

Die aufsteigende Reibe der 10 Jahre — von der

niedrigsten Zitier der Schwindsachlsslerlli<iikeit nach

deren Maximam aufsteigend angeordnet — würde hier-

si«h Unten ! 1881, 188S, 1880, 1887, 1888, 1883,

1886, 1884, 1885, 1889, - eine Scala, die sieh unter

B?nickaicbÜgttng des Verhältnisses zur steigenden

Efnwobnerulil für mehreieJahrgänge ändert, nimliah:

1888, 1887, 1889, 1886, 1882, I88I. 18.^5, 1884.

1880, 1883. Eine Zunahme der Schwindauchtssterb-

licbkeit in den letzten Jahren ist auch dann nicht

dentlich heraassaerkenneo , wenn man die Beziebong

za 100 der Gesammtsumme der in jedem Jahre Ver-

storbenen als Priooip der Abstufung wählt. Alsdann

bat die niedrigate YerblliniMciffer das Jabr 1880;

es folgen: 1883, 1881, 1882, 188C. 1S84, is.87,1889,

1886, ld88. Wae di« Ergebnisse der letzten Colomnen

anlangt, so ist ha Aoge tu behalten, daas die anderen

auf die Binwohneräobaft decimirend wirkenden Krank-

heiten die Zahl IG nur sehr selten erreichen, während

die Scbwindsocht nahe an 1 3 pGt. der Gesammt-

mortalitlt binanraidit.

IV. Hllmallselie Caren ud Cnrert«.

1) Friedrich, Rdm , üebcr den Salzi;ehalt der

Seclufr, die Kiirlfiibrung der S.iiztbeil>' ans dem Metjr-

«asser und die therapealisebe Verwcrthung der wirk-

«amen Pactorcn der Nordsciluft. D. Mrd.-Zt({. No. Gl

bis 63. (Auch Verf. tritt derj iii^en Auffassung bei,

laut weluber die Seeluft kein Kocbsals enthält; der
Haaptantbeil an der fiüher dem Salzgebalt sogeBchrie-

benen guten Wirkung d&rfte nacb ihn den hohen
Feuchtigkeitsgehalt der Seeluft und demnächst der
G leicbmässigkcit des Seeclimas zufallen.) — 2) Kut*
Bohera-Aiobbergen, Ad. v., AArnz am Fusse des

Hochscbwab, das steiriscbe Oavos. Ein neuer Winter-

Curort für Lurij^enkranltt'. Mitthcil. do.s Vtrijin.s der

Aerzte Steyermarks. 8 u. 9. (Das Afleaz-Tumauer Thal-

becken ist von hohen Gebirgen umrahmt; Aflenz selbst

liegt direet am Sädabbange dea Hoobaobwabniasaiva;

twfseben seiner HSbe nnd der des Kammes ist eine

Differenz von 1800—1500 Meter. Die Todesfälle durch

.Pneumonie" belaufen Mob übrigens auf 12,8 pCt, aller

ttO — 3) Golnich, E., Uebcr südliche Curort.;! .in

der österreichischen Küste. Sep.-Abd. aus den Mtlth.

der kk. Geographischen Gesellschaft. Heft 8 und f,

(Eine rein climatiscbe Studie Qber Goerz, Triest, Pola,

Fiome, Porer, Lnssinpioeolo, Zara, Lesioa, Lissa, lU-

m», Ponta d'ostre, CeatetnvM». Corfo, an «eiobo

verf. dnlge Yergleidie mit Palermo nnd Oairo nnd
zum .Schluss einige anerkennende N ^i;- t; über Orebich

auf Sabionc^Ho anschliesst.) — 4)Aikuiaii, J., Guern

sey -IS a bealth rcsort. Glasgow Journ, N^br, (Von

den Erscheinungen tubercolöser Erkrankungen au!>-

gobend, wie sie sich an der Bevölkerung der Insel

Stadiren lassen, kommt A. au dem Scbloas, dass das
eminent gOnstIge Gtima veraebiedene aooat nngfinstige

ätiologische Momente bei Kntstcbung und Gntwickclung
der Phthise zu überc 'mpensiren vermag.) — 5)üardet.
(i., Avant,ig-s clim.itiithi''rapi'iu<j.s des cötös d« Bre-

tagne pour l'iustallation de sauatoirc. Bult, de Iherap.
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30. Aoüt. (Die mit grosser Gründlichkeit und von ver-

schiedenen Gesichtspunkten angestellten Erwägungen
über ias Klima der Uretanischen Küitc fiihrt'n darauf,

das lot%t«ro zur Krricbtung von Sanatorien sehr zweck-
mässig su Onden. Liegt es auch nicht in der Absicht

B.'s^ etwa «do töIHs» öefenüberstellung und Ver-

gMehoiig des llittelmeer'Klloia's mit dem der Bretsgne
10 DBteriMliiiieD, so gidil «r doch su bedeiUteii, am
wieviel weniger Aufwand efwaige Ssaatorieo hier —
gfgetiiilii r 'Inm Luius im Süden — erfordern würden.^
— C) Kobi rt», En^lish and foreign winter resorts.

Brit. .Jourti. .lan. IJS. (Kin Woit IQr die englischen

Wuttt-fblationen und zwar unt«r vergleichenden Hin-

blicken auf viele Uittelmeerstationcn, R. legt beson-

deren Werth auf den wahren Sats, dass neteorolo-

gieebe tnstmneat« andi ist besten Falle nur auf robe
Aeasserlichkeiten su leiten in Stande sind und speeiell

die vegetativen Erscheinungen stets sohSrfer brächtet

werden sülltt;n) — 7) Ch r i s t tn ."i n ii
,

Fcr'l., Funchal
auf Madrira und .vuu) Klima. Dissert. Siraskburg. 18^3.
— iS) .Moore, H B., Colorado-Springs — ein Zufluchts-

ort iür Fhtbiaiker. Wien. ktin. Wooh. 51. (Eine Em-
pfehlung, gestützt auf Erhebungen fiber die glelelu

missige und angenebai« Temperatur und Brbbrungen
an den eigenen Lungen.) 9) Anderson, C. L. 0

,

Arisona as a healtb resort. New-York record. Jaly 5.

(Die grosse Auswahl der liüb^n um d< n Coloradofluss

in der Weise, dass Hohen-, Th:\l- und inmitten ge-

legene Plateau- Plätze £ur VtrtÜKung stehen, die

Schneelosi((koit in Arizona, seine reizende Vegetation

und keimfreie Luft lassen diesen letzgenannten Platz

des Hochplateaus als besonders begQnstigt erscheinen.)

~ 10) Aemondino, P. 0., The Climato of Southern
Oaliftiniia in itii relation to renal diseases. South.
Calif. Praetilii ner. (Hügene und fremde Erfahrungen,
auch eml^ie klimatolfigische Vergleiche, welche zu

tiiiiisten dii'ses .,sai?;onlo5eii'' überaus j;leichmii5si^en

Klima's aufgefasüt zu werden geeignet sind.) — 11)

Derselbe, The manne climale of thc Southern Cali-

fornia coaat and ite reiaüons to phtbisis. Proe. of

Soafb. Oalifom. med. soei. (Wie unter No. 11 die be»
aeoder» günstigen Wirkungen anf Nierenleiden beson*
der« hervorgehoben werd<-n, so beschäftigt sich diese
At h II il.irit( mit einer Analyse der bei phthisischen

Kranken beobachteten Effecte. Den Vorarbeit«D früherer

Avtoran ist ein bedeatender Platt «ingerlnmt}

Dia mit sieben Tabellen und vier grapbiscbanDar-

8t«Ilnngen snsgestaltete Dissertation Chrisfmann's

(7) über Funchal auf Madeira und sein Klima fosst

auf dM Anaaes do ObasnataHo d« lolMte D. Luis

'ISC)— 85), ilen BeolacliLungs -Journalen der inter-

nationalen ffloteorologisobea SUlion tu Faocbal , den

Vorarbeitan SehaobtV Vittermaler^s und 0«U-
scbmidt's, sowie des verstorbene^ P. Lsngerhans
uml widmet sieb dor Teiiden?., den norh lange nicht

genug gewürdigten klimatiscben Vorzügen der Insel

Gereehligkeit la Tenebaffen. Die fsographlMhen und
meteorologiscben Verhältnisse sind in 1in?i^n Jahres-

berichten vielfach besprochen worden, so d&ss sich die

HerrorhebuBg folgender speeiell auf die Stadt Pnaebal

bejiigÜeherPunkte empfiehlt. Nur ein minimaler Theil

ihrer Strassen ist eben. »Bei jedem selbst kleineren

Ansgango sind nelmebr recht ansehnliche Steigungen

SU überwinden, die von Neuangekommenen um Mk SB-

angenehmer empfuniien werden, als alle Strassen —
eine einzige ausgenommen — mit kleinen spitzen

Steinen gepflastert sind. Zam Zwedia der Verkabn-

erleichterung so ausgeführt, bietet diese Pflasternng

nicht la unterschätzende bjrgienisohe Vortheile, deren
acbwerviegendster setn darfte.dassStrassen-
itanb inPunohal so gut w i e a n bekan n t ist,

wosn die Bodenbescbaffenheit der Insel

—

schwerer Basalt -Bodan — aooh noch bei-

trägt.' So mächte Chr. in der Reinheit der Luft bei

stetig beweiyt^r .\tmosphäre. — in dor GleicbmLssi»?.

keil der Temperatur die sicher anzuerkennenden Vor-

tbeile des Aufenthaltes anf Madeira saohni. der auch

keineswegs erschlaffend wirkt. Hinsichtlich der Be-

deutung, welche die Feuchtigkeitsverhältnisse, der

starke OiangebaU. die griiesers LiehtinsitSt haben,

sollte das Unheil noch ofTen gehalten werden. Eine

günstigere Combination dieser Factoren dürfte sich

jedoeb an wenigen Plltxen derVrde wiederfinden.

[Li n düttd t, AduU, üin CuraiisLalt bei der
Hammam R'inba in Algier. Eira. S. 439—434. (Verf.

liefert eine eingehende Hc&chreibung der localcn Ver-
hiiltriL.s^e, sowie der Ergebnisse der quantitativen Ana-
lyse des aaliniseheoThermalwssssrs und dar eiseahaltigen
Quell«. Oanc besonden hebt L. berfsr, dsas dtsear
riat^ wahrend gewisser Jahre.szeitcn ein aasgessiehnetsr
Aufenthaltsort für Brustkranke ist.)

fr. Mai.]

H. l£B4eMtoolie MranKHelien.

1. Kropf ond Kretinismas.

Wilken, G. A., Struma and Cretinisme in d«n in-

dischen Archipel Gravifnhago.

Auf Sumatra wird, wie Wilken ausführt, viel

Kropf gefunden. Als etgontlioh eademisehe Kraok-

hi»it k.'iiiti er in den Tjandsrhaften Redjan Arn jiat-Pe-

toelai und Kedjang-Ampat Lavang gellen. Aber auch

saditeb Ton diesen, auf dem ca. 600 m hohen Plateaa

von Pasemah I.elar, wird Struma häufig angetroffen.

Makakau und Belalau (das letit ro ein Shriüfh li .hes

Bergplateaa) gelten gleichfalls als Kropfdistricle.

Tbilert welebe ia letstoren Sinn« berüchtigt sind,

liegen besonders an der Ostküste and im Bereich dei

vom Ravas und Roepit gebildeten Flassgebleta.

Wrihrend di-> von den Palenibang'schen Qebirgsländern

nördlich liegenden Gebiete grösstentheils eine Terra

ineognita Toratellen, existireo iber die Padang'sehen

Hochplateaus sehr ausführliche pathologisch geogra-

phische Notizen, ans den"»n W. alles .iiif den Kn
;

f

Bezügliche compilirt hu. — Borneo besitzt ein iiaujjl

gebiet der endoiniscben Struma m don Stcongebieten

des Palai und Karau. dtf». ein Tvpns S[refifi3cb-tro-

pischer Vegelationsüppigkeit, auffallend viele Kröpfige

(Hänner nnd Flauen glelobnittig) aufwaisea. Bio
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weiUnä Torritoriam in KfMlkheit findet sich auf

der Wasserscheide der Ost- und Westküste (Tanah-

Laoet, Resideoz M&rtapoera). Im Küsteolande fon

Teweh soll nach Berichten ron ReisandM j>d« dritte

weibliche Person mit Kropf behaftet sein. — Vuhtt

Kropf in Jara sind die Hittheilnngea selten, aber som
Thdl reeht genau. Üebereliwtjniaeiid beMtebneo sie

den Ber.irk Kediri, vt lcber schon an der Vulkanischen

Zone liegt, als den Sitz der meisten Kropfigen. Auch

tu asdetm Rwideosscliafteii der Ostirfiste (Hadioen,

Bali, Penanggoengan) sind Kropffälie nach goten

Beobachtern in nicht ^erinj^er Anzahl gefunden. Von

Mittel- und SVesi-Jara ial wenig zu sagen; iagleicLen

Ton Celebes, «• nw wmige Aerste Kropf sa sehen in

di« Lsf» kaaea (Mnrisfeod in den Norddistrleten).

2. Annftls.

1) Virchow, R., Demonstration von HypsmodcHen
du Herrn Gasten nach AbK^^^cn ^«^s Herrn Arning
betr. die Lepra der Sandwichsinsuln Merl. Wocheosohr.
No. 7. — 2) Hansen, Armauer, Ist die Lepra eine
.im Aussterben begriffene" InfflCtionskrankhcit und ist

sie erbliob? Yirchow's Archiv. Bd. CXX. S. 476.

(Theoretische Aoseinandersetsung mit Baumgarten, der
— referirend — die abenebriftUek fieteUt» Fratp be-
jaht hatte. H. will aber tnoib denen nieht Reeht
geben, welche aus mebrfaeh hervorgetretenen Zeichen

die Hegründang für eine Zunahme des Äu.ssatzcs her-

leiten und tritt sfe'H-l Mackentie hierin entgegen.

Vgl. aooh Jabresber. 1887. I. S. 3G7, 1S88. I. S. S40 ff,,

1889. I. S. S66.) — S) Hutchinson, Notes on le-

pros/ in Tarions conntriee. fiiit Joum. Harob 29.

(Bine sehr instraeUre tnhellnrieehe UebenlAt der
Lepraherde und Ereignisse vom Jahre 950 bis auf die

Gegenwart, synoptisch die englischen Herrscher nnd
die hervorragendsten Zeitereignisse berücksichtigend,

begleitet eine Anzahl Originalmittheilunffcn über den
[hier stets wiederkehrend hereditären] Character des

Aosaatxes aus allen Theüen des gegetmürtigen Lepra-

gebietes. Beide eignen sich nicht zo einem referiren-

den Anssngn.) — d} Jnmieaont W. Allan, A Tiait

to the Rehnaea ffeepital for IjeiMfs at Moide, Norwaf.
Bdinb. Jourr. Nov^i. 'uobende Besobreibnng des

alten, 1713 gegründi t-n jo reizender Gegend bclege-

neij Aiissatzspitales, i^ilrh^s zar Zeit de.s Besuches

79 Kranke beherberi(tr, uber in früheren Jabrcu ~
besonders Mitte der i h i^or — schon Hunderten von
Aussätzigen Zaflaeht gewähren ma«te. Der Leiter der
Anstalt, Dr. Kaurin, ist fiberseogter Contagionist; die

Behandlung geschieht in rein ajrnptomatiaoher Weise.)
— 5) Leprosy in Cypnis. Brit. Joom. 12. April.

(Beschreibung einiger Ansteckongshergänge und der

Bevölkerung des Lepra-A.syls in Cypem. Die geringe

Bethi ili^^^uiig des türkischen Element") soll darauf zu-

rückzuführen sein, dass die Moslem sich viel üngsi-

licber vor jeder Berührung mit Aussätzigen in Acht
nahaMO.) — 6) Tain, G., Oeber die Lepra in Boni'
nien. Wiener Wootonaehr. 18. 19. (Nnr Refeiat

eines Vortrages ron Kalindera, der das sporadische

Vorkommen des Aussatzes in Rumänien — ohne Zahlen-

angaben — beleachtetc; hierzu eine Nachschrift von

Scbeiber, laat welcher er 1868 und lb74 die ersten

LepalhUe in Ramänien beschrieben bat.) — 7) Baude,
Em., A propos d'nn cas de lepre observ6 a Lille.

Annal. de dermatol. 1889. p. 947. (Beweis, dasi es

sieb in einen trielfach von leisten verbannten Falle
eines in der Fremdenlegion bedienstot gewesenen 48 J.

Mannes wirklich um Aussatz handelt«.) — 8) The pre-

Tention of leprosy in the United States. Lancet.

12. Juli. (Ob die über die Contagiosität des Aus-
satzes bts jetzt feststehenden Tbatsacbcn die B«rechti>

gang der vorgeschlagenen schärfsten Absperrungsmaaivs-

regeln rechtfertigen, wird bezweifelt.) — 9) Uioks,
Edw. ., Leprosy in the Ropublic of Columbia, S. A.
Brit. Joum. Kev. 8. (Oer Anlbeil der ea. 8 HUüAiieB
betragenden BerStkerong an Aauitstgen soll sieh auf
18 000 [!] belaufen: ,the low, st cstiraatc." Die Haupt-

Leproserie liegt in Agna-de Dios. Die AngHo^« deuten
auf eine massenhafte Vei null r .: ;' 1er Aussätzigen.

Contagion erscheint erwiesen, Erblichkeit unwahr»
schuinlicb. Weisse werden vorwiSlMld ergriffen.) —
10) Abrabant, Pbineaa 8., On a repart on »Leprair
in Iba Anatiiiliaa Colenies*{ witb reasaths. Laoeet
May 84. (1889 zählte man in Neu Süd-Wales 12, in

Victoria 4, in Süd- Australien 2, in Queensland 6, in

West- Australien I, im Fidji- Archipel 5 — zusammen
30 Aus.sätzige, d. b. solche, die sich in geschlossener

Uospitalbehandlung befanden. In Nen-Sccland fehlen

derartige sozusagen «officiello" Auas&taige ütwrhaupt
bolimng nnd Segregation werden dbanll wenigstens

teitnabO H) ftake, Beuren. Leproir at Trinidad.

Ibid. Ang. 18. (In deas von Beaven Rahe geleiteten

Lepra Asyl auf Trinidad gre ifen i;r vnn ihm inten-

dirten Reformen immer mclir l latz, wiu auch der Be-

rii ht i.brr l:--89 lehrt. Wie 1888 starben nur lA ;jOt.

der Kranken: die niedrigsten bis Jetzt beobaohteten
Antheile. Die tödtUchen Ausgänge erfolgten am häufig-

sten durch Nierenkrank heiton; eine Reibe davon auch
durch accidentelle Krankheiten. In Bezug auf die

frage der dtrsrtaii CoBtagion UUt B. seinen kritisebe«

Standpunkt aufteoht und wendet steh beaenden aaeh
gegen einige der Ausführungen Ton Wright. Vgl.

Jahresber. 1889. I. S. 866.) — Ii) Hutchinson,
Jon., The Leprosy Problem. Heprinted frora the

„triends Quart«riy ezaminer". January. (bebandelt
in etwas anderer Form die unter 3 und SO referirten

GegenaliadeO — 18) Moore, Sir Wm.. Cause of ie-

presf. Laneet. Uf 11. — 14) Kanrin, Bdv^ Notas
on the etiology of leprosy. Lancet. Jan. Febr. 1.

(Eine Reihe — 83 — gut ausgewählter Krankenge-
schichten, welche auf dsn gemeinsamen Thatbestand
hinausgehen, dass man sehr selten einen A ussatsleiden-

den antrifft, dem nicht ein intimer Verkehr mit Aus-
saticigen zu einer — wenn auch lange Lebensperioden
zurückliegenden — Zeit nachgewiesen werden könnte.)

— 15) Veve, Kmeat F.» Iba pronagation of leMoqr.
Brit. Jonrn. Febr. 8. (Auf den beaebrinkten TheiU
gebiet i'^r AnssatzXÜologie, welches N. bcsprlrht, inter-

easirt ihn besonders die Möglichkeit, d^^^ 2\ah[uugs-

mittel „\f eiposed to leprous contamination' [Milch]

zur Verbreitung der Krankheit beitragen.) — IG) Pou-
pinel de Valence, is leprosy oontagious? Lancet
May 17. (Drei Abeebnitte der Lepra-Aetiologie sollen

die vom Vf. beigebraebtMi ErGihmngen erläutern und
anfkliren — die Fragen: Ist der Anssats erbUeh?
Ist der Aossatz anf aen Wege der Cohabitation 8ber>

tragbar? — Ist der Aussatz auf dem Wege s n^' gar

Contactvorgänge mittheilbar, im engeren Sinne cuiila-

giüs V Das dargelegte Material I n '.' l «migo interessante

Momente, ist indess nicht nur quantitativ viel zu wenig

nnfluipdab, sondern auch viel zu cursoriseh erSrtert»

HIB aoeb nnr eine der gestellten Fcaffn an «ntaabai-

den, oder der Bntseheidung naher sa fobren.) » 11)

The conlagtous nature of leprosy. Brit. Journ. April 19.

(Die Mittheilung beruht auf sehr merkwürdigen De-

tails, welche ein in Molokai ansässiger Arzt, Dr. Sid-

ney Bourue Swift übur dm von Arning im November
1885 mit Lepra infirirten hawaiischen Kingcborcnon

«Keana* [?] in der Occidental medical times veröffonti*

liebt hat, und welche nichts Geringeres untemebnen,
als an beweisen, dass in der Familie dieses — naeh
de« bis jetzt gültigen Angaben — erfolgreich aos-

sätzig gemachten Impfobjeot-s Aos.satz ein regelmässig

wiederkehrendes Leiden gewesen ist. Neffe und Sohn

Digitized by Google



376 Wmiiiob, ÜRDittiMncM QBOoBAPiin TOD Stitinnc.

aV«aniM' ««rden sogar abgebildet; an ibran l«ltl«n

kann nach den Photographien kein Zweifel besteben.

Alle Einzelheiten weisen daraufbin, dass „Keana** ans-

sHb'i)^ ß^*Wl'san ist, als ihm die Aussatzmaterien inocu-

lirt wurden. Ks wäre in hohem Grade wünschens-

wertb, wenn Arning sa dieser Mitth* ilun^' SttlluiiK

nehmen wollte.) — 18) Montnomery, I). W. and

Sidney Bonrne Swift, Anacathetic Leprosy following

vaieeinatina. PhUad. Eenort. OoU 18. (Die Daten dea

feiles bernben aof ansiebeien üebertlefetangen; Unter»

Surhungen auf LeprabaciMf n "m Bereich der angeblich

typisicb leprös erkrankten Ilautiiarticn fielen negativ

aus.) — 19) Coopor. .A.D., Are t-prosy and syphilis

identical? Lancct June 14. (Dieser .Artikel bezieht

sich auf den unter No. 13 aufgeführten. Mit ebenso

ediwacben Gründen, «ie Moore die Identität des Aoe-
aattat nod der Syphilis so stllden anternimnt» be*

kämpft ihn C. Die beiderseitigen AitBlanongen müssen

um so mehr befremden, als et doeb kanm möglich er-

scheint, (3''rartii;i\ mit iiii>:r un^nhearen Literatur be-

la-stijtr Kragen in kurzer. Zt'ituiigs.irlikcin aus/iikäinjjft'n.)

— tiOl 11 u t c h i ti .s ("I n
,

.Iciiiithan, Sciine l.icts iUastra-

ting the carly stages of leprosy. Brtt journ. Feb. 15,

March 8. (Das YwUn Jeder priniren Verletzung wie

jedes laitialaffeetse, — ron «elebem sieb H. besonders

n den drei mitgetbeilton Fällen die klare Uebeiaen-
^ong V'?rscbaffen konnte — scheint ihm besonders ge-

eignet, der modernen contagiontstischen Schule demon-
strirt und als Binwurf entgegengestellt zu werden.) —
21) Wynne, K. T , On tbo distributioi» of the leprosy

bacillus. Lancet. Jan. 4. (Ohne Zahlenangaben

heranzuziehen giebt W. seine Erfahrunt^en über das

Auffinden von üacillen in der Haut, den Ntrvun, dijn

L7Dpbdraseai der Mils» Leber nnd den Hoden; die

von Leloir ansser diesen neeh nambaft geeiaebien

Fnndürte — Zunge, Schleimhaut, vi rschicdcne Knorpel
— tu prüfen hatte W. kernt: Gekgtiiheit.) — 22)

Mnrrell, W., The Distribution of the Lttprosy Ba-

cillus. Ibid. March S. (Uoter Bezugnahme aaf

Wynne's Krrirtirungen — unter No. 21 — giebt M.

eine Zablentabelle über das relative Vorkommen des

t^prabasiUna in Ttrsobiedenen KSrperorganen. Leber,

Hin, IngainaldrOsen, Laiynz ona Nervus mediaons
ersebeinen als Prädileetionsorte. Wenn jedoeb soboa
für diese, so sind für <1 < ncx li weiter aufgeführten

Fandstcllen die je betreffendeu Zahlen .so klein, dass

sich Schlüsse .-lus ihnen auf die wirkliche Vcrthcilung

der Microben im Körper der Aussützigeo wohl kaum
ziehen lassen.) — 23) Billis, J. D., Tbe lesions of

the tbroat in leprosgr. Dublin Joom. lUreb. (B.

nSdite den Beginn des Kiaakbeitsstadinins, in welehem
der Respirationstractus der knotigen Lepra anheim-
fallt, im Krsoheinen von Fieber mit Dyspnoe sehen, —
auch ohne dass hertits Flecke im Bereich des Pharynx
und Laryoii btchtbar wären. Später treten dieselben

dann in ziemlicher Verbreitung auf, um im nächsten

Stadiam Knotenbildongen [Zunge, Fauoes, Choanenl
oder aneh dilTdaon Verdickungen [Uvnia, BpiglottisJ

Platn m naoiheD. Die Stinvbänd«^ Mien oft eebon
sebr Irltb nleerSaen Zerslurungen anbeim.) — t4) De«
hio, C, Ueber die Erkrankung peripherer Nerven bei

der Lepra anaesthctica. Petersb. Wochcnschr. No. 48.

i h.xs Obj'jct dieseü Y'irtraiijts ist mit dem d-:s im vori-

fen Jahre gehaltenen identisch. [Vgl. Jabrcsbi rieht

889. I. B. MB.] D. fügt einige lehrreiche Aubfuh

rangen hinaa, velobe epeeieil das Fortkriecben des

Kiankbeiteproeesees an den Nerven betrellisn.) — 95)
Duhring, L. A., Casc of tepra macalosa and tuborosa.

Med. News. Decbr. 27. (Der betreffende Kranke,
früher Matrose an den vorderasiatischen Küsten, dann
in Peru und Chile ansässig, zuletzt in Philadelphia

lebend, h,:it,- Lepragegenden angeblich niemals be-

sucht. I>rir Vi rlauf bietet nichts Au.ssergewöhnlichc.s.

Bacillen konnten m den ausgeschnittenen Haatstellcn

niobt naobge«ie»ett werden.) — 26) Leprosy and Lopera.

?biiad. Reporter. April 19. (Fall eines chinesischen

Wäschers, der bereits 15 Jahre in Philadelphi» gelebt

hatte, jetzt als leprös erkannt und streng ieolirt wurde.

Es wird f;i'i;ijn die Contagiositäl gr.sobricben.) — 27)

Rakc, Ueavui«, R>-p<>ated nerve stretohing for le^roiv

,

with relief, in the sime pationt. Hrit. .I.iurn. Oct. ".'ö.

(Nach der vierten Nerv.-ndehnnnn Besserung der leprö-

sen Geschwüre aut" den i'usssohleii eines 2Gj. Farbigen.

Vgl. Jabrsaber. im. 1. S. 340) — 28) Derselbe»
Tbe treatment of perforating uloer in leprosy. Ibid.

Nov. 8.

Bei seiner Demonstration von Aming'soben Prä-

paraten ging Virebow (1) auch anf die Terbraitang

des Aussatzes selbst, wie sie durch die neaeren, die

Sandwichs Inseln belreffondon Forschungen sich her-

auägösiüilt bat, ein. L<ii)gor, als durch eine Nachricht

bewiesen werden konnte, war die Krankheit dort

heiiniscli j^^^wesi^n; das Anwachsen im Laufe der

letzten Jahrzehnte ist die einzig sichere Thatsacbe.

Unter den Bekimpfangsmaaesregelo nimmt die Her-

siellung des Aussalzverhältnisses einen hervorragenden

Platz ein: man lutte einen Theil einer der Inseln, der

darob eine Qebirgakitte gegen da« Land hin abge*

schnitten war nnd an der anderen Seite an das Meer

stiess, aasgesQcbt, um di(5 Kranken dort zu isoliren

— auszusetzen. Unter den von Aruiug gemachten

Beabaehtongen hob V. die Befunde im Nasen- und

Rachciihöhlcnrannri und imDarmcanal hervor. — Unter

den plastisch dargestellten Formen ragten die von

wahrer Facies lennina, die der tnberoMS Etnptionen

an ILlnden und Füssen, die ulcerösen Formen, aber

auch die Ausg&nge der Nerreniepra in Qeetalt der

Mnlilationen nnd atrophischen Prooesie Im Qoeleht eto.

besonders hervor.

Th'^rapputiscli wendet Rako (28: jetzt liefe Durch-

sobneidungen und üniscbneidungen der geschwiirigen

Gawobe an. 8 FUl« sind battimmt, die — ibaflwaisa

«tiraa fragwUnUgan — Erfolg* in TeirdeatHaben.

[1) Raurin, Kdv., Kridicho Diqiecitloii fSr Lepn.
Mcdicin<<k Revue J;uui.ir.

2) De r B y 1 b p, KnoL-henf.räparate von Leprösen. Norsk
MagazJ'orbdi. 1889. p. 117 (Vf. deBonstrirteKnoeben-
Präparate nnd Gypsabgüss« von nnden nnd Füssen
anä t h c i sch Lej. r". ser um die Wirkung der Läh-
mt ui.g der trujjhiicbeo Nerven zu zeigen. Die Knochen
atrophiren, werden dünn und schmaohtig, und mit den

Knooben schrumpfen auch die dieselben bedeckeaden
Weiohthette.

Vf. f]" nimmt nn, dass die Lepra eine duroh

den Bacillus leprae bervorgerofene lofectionskrankbeit

ist, nnd daas sie ala aoloha nidit erblich aein kann,

wie Armaucr Hansen schon längst bebaoptct hat;

dagegen meint er, dass eine erbliche Disposition

f6r die Krankheit bestehen kann. Er glaubt dies

dadurch erklären zu können, dass die eine Ehehälfte

bisweilen (in den meisten Fallen) von der Krankheit

frei bleibt, wenu die andere Ehehälfte leprös ist, bis-

weilen aber angeatooht wird. lo dan entan PiUaa

wäre sie nicht disponirt, in den späteren aher mit

einer Disposition beladen. Vf. parallelisirt die Lepra

mit der Tubereulose, fSr welche er aneb annimmt^

dass verschiedene Familien verschieden empfänglich

sind und meint, daas die Lepra noch mabr als die
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Tabercalose den Kindern ein eigenthüinliches Gepräge

aafdrSeken mw.—Ferner bnt Vf. Oelegenlieit gehnbi
lipi Iniiivi(hic>n lejiröser Faitiilicri ein bpsonders

vulnerables HauUystem zu beobachten, bei weichem

nw oBbndeutendnnUtsneiten tiergreifendeUloemtionen

entatanden sind. Die Fille sind zwar ni«ht sablreich

gewesen, immerhin dooh nnfTallend genug, um die

Anfmerksanikeit desV't.'szu weciten.— Dass die Lepra

hauptsächiiob bei IndiTidnen, die dorab nngfinatige

Lebensverhällnissp h<»rnpt(>rff<'kommon sind, vorkommt,

meint Vf. möglicherweise dadurch eritlären zu können,

daas die nngünatigen LebensTerhiltnisae den Körper

weniger widerstandsfäliii^ ji:pi;f>n eiro InftM-tiun uiaclit?ri.

also die Diapoaition hervorrufen. — Vf. ist am meiaten

geneigt, dialltlMltinbiiraebaPhagocyteBtbeBria a1afo>

klärungsgrund fnr dteliDOunitit gegnn dieDiapaittian

beranzuziciheiK

Armauer Hansen be||;leitet den Aufsatz Kaurin's

mit ainigan Bemerkungen, in «eleben er suerst darauf

aufmerksam m.Tfht. dass die I.t'praVncillen durch-

gehend in Zellen liegen, von denen sie anscheinend

gar nielit verdant werden. Wenn die Baeillen in den

Zellen i:i KiTner zi^rfallen, kann dies elen so ^:ul

daher rühren, dass dieselben für die Dauer nicht

genug Nahrung in den Zellen finden, als daher, dass

sie verdaut werden. Dieser körnige Zerfall der Ba-

cillen kommt auss<'rilf r;i l:;hiff?er und rfichHober vor

in den innaron Organen, wie Milz, Testikeln, Leber

Qnd Lympbdröaen. ala in den Haotknntan; es iat

daher iiKiKürb. dass die Temperatarverbiltnissa för

den Zerfall von Bedeutung sind.

Waa den Ein6nss der Lepra anf die ConatitoUan

der Kinder betrifft, wiederholt er, was er früher ge-

sagt hat. dass die Kinder Lepröser „fast alle die

besten Zeichen einer guten Gesundheit darbieten; sie

essen gut, schlafen gut. arbeiten gut und denken

gut". Und er hat sehr viele solcher Kinder gesehen.

In DetreiT das besonders vulnerablen Uautsystems

bei Indiridnen leprSaen Urspranga bebt er dia mark'

würdiic ciito Heüiin? von Viilnrrftti.infii S'^lbst bei

anästhotiscben Leprösen hervor, bei denen es doch

an meisten va erwarten wire, dass Scbnittwanden

t. B. schwierig heilen, wenn zur selben Zeil atonische

kaum heilbare Ulcerationen besteben. Das besonders

vulnerable Hautsysteni bat daher kaum einen Za>

sammenhang mit der Lepra.

F.r sli li'. liii' Hypothese von einer Disposition far

Lepra nicht als wissenschaftlich berechtigt an.

tt. AiBMMf iinwtn.]

8. PelUgn.

1) Belnondo, Rmesto. L« alterasioni anatomiebe
del midollo spinale nella pcllagra e loro rapporto eot

fatti cliniei. K\v. speriment. XV. p. 26(i, 394. XVI. 107.

— S; fi erger, Pellagra. Wien. Klinik. No. 6.

Unter besonderpr R(<7Tij;n.'v1itriP auf Tot>nini und

TttCiek (*ergl. Jahresber. |h.s4. I. S. 349 resp. I«8».

L 8. 345) giabt Balmonda(f) nni«hst dia hiato-

logische'i Handgriffe -md Methoden ausfiibrliob an,

JklifMiMtItM «l«r e«««»!!»« M*4>«iD. ISeo. B«l. t.

die er bei den Kückenmarksuntersaohungen pella-
grüser Pille in Anvendnng tag. Es sind Ton den

iiioderiirn ITürt^-und Färbungsmethoden besonders die

letzteren in voller Ausführlichkeit berücksichtigt. Bei

der Wiedergabe dar Caanistik sind die ktiaiscb^n Er*

scheinungeo Torangastellt, die Sensibilität und Moti-

lität durchweg srcn.TU sfeprüft; <]av,n ii' B'fun K» im

Hirn und Räckenm.irk niacroscopisch und microsco-

piaeh arirlart^ Naah einer anf diaae Waise bewirkten

Analyse der Bf^furdo vnn '20 Fril!<>n ans <len v^r^rhio-

denslen Stadien der pellagrösen Erkrankung, die als-

dann in einer Tabelle fibersicbtlioh vereinigt werden,

i>rtri*"lit sirh di-t r-Miplniüssige schwere Betheiligung

des Kückenmarks und seiner Höllen. Doch i$t eine

Untariebeidang zu maeben swisoben dec anatomischen

Grundlagen der acuten Forin des sogen. Typhus pellai-

«^rosus, bei wc'i iH^ni dio Bt^fnnde einer acuten Meningo-

Myelilis niemals lebien. Bei den chronischen schweren

Porman ist von gleicher Constans eine Degeneration

der einkreuzten Pyramidenbündp!. Woblfhar.m'.prisirt

erscheinen ferner degenerative Erscheinungen im Be-

reieb der Ooll'seben Strünge. Das Hinsutreten von

i]i»i;en.-raliven Vorgängen in den Seilen- und Vorder-

strängen hängt von den Einzelnbeiten der Fälle ab

nnd erscheint mehr aecidenieü; selten scheinen dia

Gebilde des Ccrelellum mit betheiligt zu werden

(2 Booburhtuni.'pn N.i "Ii o ih r sorgfälliKOii Verglei-

chnng der klinl.schen Facta mit den den genannten

Nervencentren nnd -Leitungen beigelegten pbysiolo«

gisohrn Furirtioncn, niorhti^ I?. rlic Lehro von den

letzteren erst noch mehr geklärt wissen, b«vor ihm

eine anatomisebe Deutung aller jener Facta angänglioh

erscheint. Dnr Pathogenes« nach spricht Alles für die

AulTassang der i'ellagra als einer Intoxication, deren

Qifle Jedoch erst im Körper durch die Microorganismen

dar roraufgegangenan Infection baraitat warden.

4. B«riberi.

I) Pekelharing und Wernich, Referat und
Corrcfcrat üb<:r Actiologie und Heilung der Horiberi-

krankhcit. Vcrhdlg. des X. Intern, med Congresses.

Berlin. — 2) Fiebig, M., Zur tJ^irhirhte der Beri-

brrikrankheit. «mnoesk. Tijd.schr. \ > i N<d<,'riandsch.

Indie Deel XXX. Afl. I u. 2. — 3)l>eraelbe, Bcij-

beri ender de Desaabevoiking en Nederl. Indie. Ben
Bijdrag toi do aetiologic di-r Krno»?mdü zickle. Ibid.

Deel XXX. Afl. 4 u. 5. — 4) Sonsino, P., Ankylosto-
miasin and |:i.r;lM r l.mwt. Fcb. 'J'2 (Mit vfillcm R'jcht

und in ancrkennenswerlh klarer Ausninandfrsetzung

tritt S. einen Artikel in der Lnno i vom 1. Februar

en^gen, In welchem der Versuch gemacht war, mit
Rr n i vnd Kynaajr die Beriberieracbeinnngfn auf Ankf>
lostomen ursächlich zurfickzuführen. Darmparasiten
können, wie bei jeder anderen Krankheit, auch bei

Hi iih' ri gefunden werden, 1. ! - ' n sie ersf-hweren und
verschlimmorn. bilden ab' r s^^*'**^ *'i"c C"<implica-

tion.) — 5) Grimm, F., Lieber Kakkc (Heriberi) auf
Hokkaido (Yesao), Dtsch Woch 43. — 6) Hirce,
W. S., Cases o( Heriberi, occuring in the provincetown

graad bauk äsbing fleet. (Sieben — nicht völlig

aweifeHcse — Fälle sehr mangelhaft ernihHer Fischer.)
— 7)Golpckc, C. (>., F.in Beitrag zur Bestr-itung der

Berib«ri. üeneesk. Tijdschr. voor Nederlaudsch - Indie.

Deel XXX. Afl. 1 u. 9. ( ,Baotreitnng'* aell den Sinn
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haben von ,,Mekämpfung". — Verf schuldij;! über-

sitetea und schlecht aufbewahrten Keis als Haupt-

monent d«r „litfeoti<>n auf dysorasüober Graodlaga"
an, wio er Beriberi aafgcfasst su seb«ii wQnsebt. Wenn
er sich — Soit« 146 und 153 — frischweg di« Knt-

dcckunu oder di« Hypothes« zurechnet, dass die Beri*

bei i-li.toxicatioii aliI hijccifischen Schädlichkeiten der

^«abruni; btrubt. und dass Er zum ersten Mal — vor

10 Jahren — auf die .,Nahrungsfrage in der B«riberi-

frage" aufmerksam gomacbt babc, — so kann man ja

seini-n Muth ^'egeottber den WDitarancirten Hicroben-

fanden bei Ueriberi vielleiebt sobe» bevondero} nooh
mehr aber Jedenfalls entweder die — ünbefangenbeit
in der Fructiticirnt.n fn riLilrn Eigcnthums oder die un-

übertroflenc UnlKkaun'oebüli mit der Beribcti- Literatur.

[Vgl. Jahrc'.l r. 1877 I. S. 354.])

P e k I Ii a r i n ^ 1 gelangt in seinem Keferat, was

die Aetioiogie anlangt, 2.U dem Scblu»s: Jedenfalls

mau ea eine Uraaobe sein von der Art. dsss sie ta

gU'ictjer 7oit einp Anzahl in der^f-Uen rm^phurif^ la-

bender t'ersonen IrelTaii kann und durch hohe Tempe-

ratttr and fenohtigkeit begünstigt wird. P. geht nun

der Reihe nach die einzelnen angeschuldigten Ursachen

durch und weist die lUihalibarkeit der betrelTonden

Ansichten uach. Dass ein unpassendes Verhältniss

der Bestandtheile der Nahrungsmittel ätiologisch

in Betracht komnif, sc\ bereits von Hirsch widerlegt

worden. Ebenso ist kein oinziger Kall von Contagio-

sit&t, Uebertragunf von Person su Person, bekannt.

Aboir si Iii r ist. dass die Krankheit von einem Ort zum

andern überliagen werden kann. Dieersten positivenEr-

gobnisse in Betreff desAuffindena Toa Hicroben aiod

erst einige .lahre all. Unabhü^gig von einander fanden

zuerst inßrasiliende Lacerdajn JapanaberOgata in

den von ihnen in grosserer Zahl untersuchten Leichen Ton

Boribe ri> Kranken Hiereorganismen. welche als ür>

Sache angeschiildifft werden mussten. Dio Microorganis-

uen Sassen in) blute, hatten pathogene Eigeoscbafien

und konnten ausserhalb des Körpers gecfiohtet werden.

Winkler und I'. haben dann bei iliron in Niederlän-

disob-ludien gemachten Versuchen dasselbe coostaliiL

(F. verbreitet sieh dann des genaueren über di«

weiter unten folgenden Ergebnisse seiner bacteriellen

Untersuchungen.) Das Hesultat der Invasion der

MIorOOrganismcn besieht in der Lkgeaeration der peri-

pheren Nerven. Schon in der ersten Zeit oonstatirt

man Abnahme der Reizbarkeit der Nerven, besonders

der unteren Extremitäten, bis gelang auch beiXbieren

duroh Eininpfung der Bacterien Nemnenlartnng xu

oixeugen.

liach den ergiiazenden Auslübrungen des Oor-

teferenten Wem ich sollte endlich jeder Zweifel

an der Idenlitäl der verschiedenen Beriberi-, Kakki^-

etc .\rlcn lallen |ü:elasseM werden. Die neuen Errun-

geiischaticn über die Kenntniss des InfeclionsslofTes

und und der Pathogenese der Benl -n li;::rn aar

neuropalliolo^isrhem (Jebiele. Ater der Disposition

bletbli.Mcb ein grusserSpieiruum bewahrt. Dielocalen

Oroppeti deü Krankenmaterials decken siob nicht mit

den Gru| fM'ii der iti Wirklichkeil Erkrankenden. Dies

sind Manner in gewiiisem kräftigen Lebensalter; Kin-

der, Greise, Weiber bleiben unter gleich localen Ge-

fahren verschont. — Auob auf iherapeutisobem Gebiete

hat die Polyneuritis beriberica keinen dankbareren

Gegenstand dargeboten, als die Polfneuritis nostns.

Mag man mit gutem Erfolge dem Desinfectionsvor«

srhlape von I'. folgen: noch <ii<> Arl tfilen neupfiten

Dalums wissen anerkennenswerUie lleiireauitale zu

berichten; sowolil durch rationelle Rogelang ood
Hel ling' der Krnährung. als «uf dom VogO oioor Aen-

derang des Klimas. —
Plobig verfolgt in seinen 1>eidea Arbeiten vor-

srhiedene Zwecke. Während die unter '2 auffrefiihrte

darauf ausgeht, die Besiebungen der Beriberi-

Krankhoit cum Morbus «ardiaeus der Alton klarer

zu stellen, wird in der zweiten umfangreicheren Arbeit

'H) eine kritische üebcrsiciit der su sehr auseinander-

gehenden ätiologischen Anschauungen versucht. Das

Auftreten in Niod«rlindisob*lDdion wird bMoudon loa

AuijD ijefasst und ein umfangreiches Material über die

Betheiligung der Aatochtboneo (Zwangslagen, unter

wolohen die Krankeb fräher gostandon babon. —
Nahrung, Wohnung, Arbeit der Erkrankten, — an-

gebliche nächste Veranlassung. — Höhe der Mortalität

—VollstSndigkeit der Genesung, — angewandte BeiU

inelhoden) tiacli den vom Gouvernement aufgestellten

Fragebogen \erarl eilet. Die KinzelJieitcu einersoli'her»

Untersuchung eignen sieb zur \^'iedergabe in einem

Refent nicht; besondors eisohwort wird dl» Oohor-

sic!it auch durch den Umstand, dass als leitender

Faden nicht die ätiologischen Gesichtspunkte fest-

gehalten, vielnobr die Aeosserungon der oinzehion

Autoren ziemlich lose aneinander gtreihi .sind.

Ausserdem sind die Berichte auob su sehr var-

scbiedenen Zeiten abgefasst und roichen tu olnom

Tbeil mehrere Jahrzehnte surück. Am klarsten geht

aus einer Vergleicbiini^ der gründlichsten Hcrichte

noch hervor, dass die einheimische BevÖlkeraog die

Hanptscbiidlichkoiten in gowiatoa Missuttodoo dor

Bodcnbehandliinir (Aitff.';raben} ond in einer unzvreck-

mässigeo Eiotbeilung der Tageszeiten zwischen Schlaf

und Waohon sucht. Jodonralls leidet nach die ein-

geborene und keinem Zwang zur Arbeit oder in der

Lebensweise unterworfene farbige Bevölkerung der

zum Niederländisch -lodiachon Archipel gehörigen

Inseln an Beriberi nicht selten sondern hauli^'

Während in inanrhcn Gegenden der lusel Ve>'^.o,

nach einer Skizze von Grimm (b), die acute peroi-

oiöse Porui der Kakko gogoniber den ioiohton aod
HiittiMscli vverc'; Formen nicht häutiger ist als auf

Nipon und den anderen japaaisoheu Inseln, werden in

eiosetnon mittloron und nördlichen Gegenden gerado

dieser Insel— Heeresufor oder Gebirge machen keinen

Unterschied — ganze Arbeitergroppen oft mit einer

an 30 pCt. heranreichenden Mortalität befallen. Es

werden diese (>!ccessiven Steigerungen der Krankheit

besonders dort beobachtet, wo die im Sommer zur

Gewinnung der See- Producta und für Bergbau

massenhaft auwandemden Arbeiter «siob unter oft

recht uti(rüii3tiir>''n !,oV'--;isl'?iiinß;iinj^eri lirTi.nili'n*. —
Ainos (die Ureinwohner von Yesso) sollen uberbaopl

nur ausnabnswoiao von Kakko befallou wordon. Pio

InimgnitSt von Amerikanern und Europ&om ist dort
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*henso 8nss;€i8prochen wie auf d«D übrigenJapanischen

Inseln. Mäiificr und Frauen «rlinKikfln im VerhWlniw

T«n 4 ! 1, Kinder sind immun. — Während eines

Kalenderjahres (1889) wurden im Krankenbause der

8Udt Sepporo lotal 46ä Kakite Kranke behandelt:

bi« son 1. April oitr M, vom 1. April bis 1. Juli

118, vcm da Vm:> l.Octorer dagegen 307, während

des letzten Quartals 4U. Nur eintetae Kranke sUnden

im Lebenielter noter >5 Jabien, bis SO Jabre weven

107, 20-30 Jahre 195, 30-40 Jahie 97. 40-50

Jahre 45, darüber 39 Kakkeleidende alt. Ein grossejs

Contingent stellten die älteren Schfiler und die an der

Aokerbauebttle Studirenden. 1 1 Männer und 2 Frauen

starten; 1 1 dieser Todesfälle gehörten dem 20.— 40.

Lebenyahrc an. DieTherapie hält G. mit den meisten

seiner Vorgänger nlebt ffir ennnthigeod. — In einer

Nachschrift tritt er dem (von Unwisspndpn ja schtn

sehr häufig inscenirteo) Beginnen entgegen, kleine

Abweiebungen im kliaiaoben Bilde der Kskke dahin

tu terwerthen, dass die .Mähr „einer neuen nobekannten

Knnkheil" ins PabUcum lanoirt wird.

S. Be^kmokheit

1) Lti Mal de mciitagnc. n mv<\. "üi 30.

(Die Compilation, welche das Lyon rotdscal ijbtr Bt-rg-

kiankheit veröffentlichte, beruht auf Arbeiten ver-

schiedener VerlaMer, besonders Laurent 's [These de

Lyon], der disNciTBR> nnd die Blntbewegungs Theorie

des Leidens einer anregenden kritischen Beapreobang

unterwirft.) — 2) Liebig, C. v.. Die Bergkrankheit.

Wi. n. med. Bliitl. 17, 18. (Wiu Verf. als erwiesen an-

sehen möchte, wird die tiast oität der Lungen unter

Einwirkung veimindcrtcn Lnft lrucks stärker. Dies bc-

«.Veränderungen in der Athemwcise, wodurch

diese unter Dmständcn nicht mehr ausreicht, au aus

der verdünnten Luft dem Blute die nfilhige Sauerstoff-

menge susofabren. Sie bewirkt eine Vereogemng der

Lungenstellung, welche eimj UeberfüUung des vernscn

Sjstems und der Capülaren mit Blut zur Folge hai '.)

6. XropMche Aoaemie.

Sobeer, A. vaa der, Over tropische Anacmic

Geneesk. Tijdsdi. voorNederiandtch. Indie Deel XXX.
Afl. 4 u. 5. (Die Arbeit gehört su den dankenswerthen

Versuchen, mittelst positiver Blntbefonde den noeh so

unbestimmten Begriff der tropischen Anämie Mi-härfer

au begrenzen. Der UärnoglobiopphaU und die Zahl dur

rothen Hlutkürpefch'.n wurde nach brauchbarea Mi th-

den bestimmt und zwar für das Blut von Personen,

welche liiiter bc7.w. über 5 Jahre, oder bereits länger

nU 10 Jahre auf JaTa sugebraoht hatten. Di-^ ge-

fundenen geringen Unterschiede berechtigen nicht zu

der Annahme eines erhöht-hydrämischon Zustand«! im

Blute der ältereo Residenten.)

7. Filariakrankheiten.

I) Laneereaux, M., Sur deuz mimoircs relatifs

aui accidents de la dlariose et qu! ont ponr antenre,

Tun M. Maurcl, medecin principal de la marine, l'autre

M. le Dr. l'.edro S. de Mugalba«» (de Rio de Janeiro^.

bull, dv i'Acad. No. 17. (SympUmatoiogic, Hlutprü-
funken. r,L-fahreii Ijei Operationen clephantia.stischer

Neubildungen.) — 2) Saussure, P. 0. de, A clinical

historv of twenty two oases of filaria sanguinis hominis.
Med. newa June 38.-3) Mastin, W. H, The hi-

story of the fliaria sanguinis hominis, its discorerjr io
the United states and cspccially the n lati 'iiship of

the parasite to chylocele of the tunica vaginalis testis.

Annals of SnigeiT* Tel. Till. nf. in CbL f. Chir.
Mo. 24.

Seit 1984 worden nach der Zusammenstellung

Mastin's (3) im Bereich der Vereinigten Staaten bei

5 Weissen. .'> Mulntteii und b Nogern Falle der ele»

pb;iiuias tischen Kilariosis beobacbtet. in einem

Ton M. selbst heobacbtetien Falle war eine Bjdioeete

vorhand(*n , in deren riiilchijr nussehender Punctior.s-

Hüssigkoit sich die Filaria-Embryonen nachweisen

Itessen. Der Aaüurang des Verf.^s, daas die Ein-

Wanderung der letzteren in die Höhle der Tunica vag.

testis aus den Lymphgefäsaen des Samenstranges er-

folge, entspricht sein Rath: die Chylocele mit Spaltung

und Exeision resp. Schliessung des offenen Lyropb-

gefassfs 711 behandeln, statt mittelst Ponelion und
Jodinjeclion.

Saussuro (2j. Fast jeder der in kurzen üranken-

gesohiehten mit Btatunteimiolrangen wiedergegebenen

Pilariafälle bietet interessante Einzelheiten dar; es

ist um so weniger ein« «lunSgliche Wiedergabe hier

möglich.

8. FranÜMMnwt Yawe.

Skottowu, A lei J. F., Framboeala or .Oeko*. Olaa«
gow Journ. March.

Hehrere hundert FSlie Ton Framboesia hatte

SkottoweaufFiji zu beobachten Gelegenheit; die

Einwohner sind des Glaubens, dass wenn ein Kind

nicht in der Jugend von „Coko" befallen wird, es

spiier aieeh und schwächlich werden müsse. Um dem

zu begegnen, impfen sie das Leiden sogar l^ünstlich

ein. Contagios ist dasselbe dort im höchsten Grade;

Europäer erwerben es oft durah Uebemaehten in

Häusern der Eingeborenen. Beide Geselileehter er-

scheinen gleich disponirli kein Lebensalter ist ezempt.

Die Symptome weichen in Nichts von dem darüber

Bekannten ab. Häufiger als auf anderen Schauplatzen

scheinen multiple Knotenausbriiclie und söleh« iihpr

den ganzen Korper vorzukommen. Auch coulluireude

Knoten «eigen aieh, wie es soheint, anilillig binlig

und zwar nn den PrädilcrtionsstpHen — den versrhif*-

denen OriUcien: .Mund, Anus, Vulva. Auch in Bezug

auf die oonstitntionellen Erscheinungen wird atohts

Keues mitgetheilt. Unter di-n iefalienen Kindern

leiden die der Reichen weniger als die der Armen.

Immunitit, nach einmaligem Uehentelien, wird mit

Sicherheit angenommen« Hellmittel werden selten

angewandt.
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9. Tropischer Phagedäniamus.

Boinct, Ei., De l'ulccre phage i^n'qui-, observ^ au

Tonkin. Annal. de dermat 1. 3 S6ri. . T. ]. 210. 307.

(Einem Leberblick des durchweg au.<i der bezüglichen

französischen Literatur Bekannten iäsat B. microbiolo-

fbolu» Uatersaehongeu foig«n, weiebe ihn dua führten,

cinnt !q T«nehiedeiien P«rUiion mi Tiefm d«r Ge-
schwüre' anzutreffenden BaeiUns als patb«g«D fOr die-

selben anzusprechen.)

10. Mndurafbas (Mycetoma).

Huntly, Wm., Ihdar* foot in ita initial ttafe.

Gase No. II. Glasgow Jonm. lUj.

Uantly beobacbteto kurz hintereinander 2 Fiille

von Hfoatoina in dar Umgegend von Rajpootan* an
Hindus. Der Verlauf war ein •"ironischer, der Zu-

äamuienbanif der allmilig entalandaoen siouösan Fiatel«

gange sahr evidaat, und dia Bahaadlnng insofhm

interessant, alt ain ciji^'r.'itivDs Ausschneiden des Fisteln

inn Werk gesetzt wurde. Dip von Carter beschrie-

benen schwarzen Filzniassen fanden sich leicblicb in

das eantnlan Oiagan vor. m data Vorf. dan von
Jenem bes«hri«banao Uispraag alnfaoli baatStigoa

möchte.
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DItllT£ ABTHEILUNO.

Ai'zücimittellelu'e, öffentliche

Medicin.

Pharmacologie und Toxicologie

bMrbaitftt voa

Prof. Dr. THEODOR HUSEMANK in OOttiDgan.

I. AllgeMciie Werke.

1) Bcrnatzik. W. tuil A. F.. V^gl, Lehrbuch
der Aiziioimittell'hre mit ^;lricliMitigtr Berücksichti-

gung der ostr rn i -Iii-,* [icii ini l deutschen Pharmacopoc.
2 vcrra. a. in Rücksicht auf die neue 5st«rr. Pharma-
copoc vom J. 1890 <Kd. VII) umgearb Aufl. gr. 8.

VIII a. 884 Ss. — 2) Binz, C, Orundzügc) der

AnaejmiUftUetin. Bio klio. Ldirbuob. 11. femin
dem AnnclbDobe f. d. Deiit«ob. Reieb tob 1890 iieab.

Aufl. >;r. ?. VII u 319 Ss. Berlin. — 3) Tap pei ner,
IJ., l/'lirtiurh der Arzneimittellehre und Arzneiverord-

niirikjsli hr , uiiti r he.sonderi;r Berücks L-htiguDg der

dcutsuhuti u. öAcrr. Pbarroacöpoe. gr. 8. VII u. 290 Sü

Leipzig. — 4) Semmol a, M, YorleiaDgeti über ex-

pftrimeDt«!!« Pathologie u. kHn. Therapie. DentMbe
•atoriairte Aoegabe von Äff. dal Torre. Hit «. Tor-
rede Nothnagel'» gr. 8. XII u 308 Ss. Wien. —
5) Cantani, A., Manuale di farmacologia eliniea

(materia tnt dica ti^rapcutica), basala .specialmente sui

recenti ji igrcss-. Vol. IV Fase. 47—- ßO f^r. 8. p. 1~
C08. M.^ihiiir). — 6) Brunton, T. Lamlir, Trattato

di (armacologia, di terapeulica e di m\\. med. Trad.

iteli adattota alla farmacopca francuäc > i alla ^^crina

ni«a per oura di C. Taabarini. t'asc 1—30. d. i—
9«0 Mailand. 1889/90. — 7> Derselbe, Table« of

in;itt ri.i mMÜci, 2 od. 8 I. irion. — 8) Barthol ow,
R., A pracUcal treatise on lualüria medica and thera-

peulics. 7. Kd culargcd. 8. Undon. — It) Shoena-
JahiwMdtto 4m gmmmtn IMltto. IIM. 94. L

ker, J. T. and J. Avide, A treatise on materia me-
dica, pharma<roIogy, aad therapeutics. Vol. I. 12. XVII
u. 353 i>t( 18S3. Philadelphia — lü) Potter, S. O.

L , A handboolc of materia medici, pharmacv and
therapeutics 2 cd. 8. 1889. Philadelphia. — II; Far-
qbarsoD, Rob., Guide to therapeutics and materia
medica. 4 ed. by F. Woodbu ry. 8. 1S89 Philadelphia.
— 12) Lefort, Aide-memoires de th^rapeutiqua, de
matiere midioale «t de pharmacolofie^ 18. Paria. —
13) Gomes de 1a Hata, F., Estodio terapetitioo de
los medicamentos modernos, ori^en, preparaciöti, cnr.^c-

tercs, acciön fisiolÖRica, usot i-tc. 4 ed. 4. 42y yp.
M.i'iii'l — 14) Maiiicrida, Giac, Rimfiii nuovi e

virtü nuove attribute a rimedi vuccbi^ dizicuano. 16.

50ä pp. Mailaad. — 16} Böhm, Rudolf, Lehrbuch der

aligeauinen und spceiaUea Araaeirerordnangslehre f.

Stodirend., Aartta'n. Apotheker, anf Oranolage des
d«atacben A^(neibuch«^s (Pharmaoopoea Germanica
Ed. III.), sowie der übngcu I'barmaeopoen u. der
Phritmacijj. oia of the United States. 2. völlig umgearb,
Aufi. gr. &. VlII u. 491 S.i Jona. - 16) Ackeren.
Friedr. v., Klinisches R«f<

i
ttasohenbuch für Studirendo

u Acrxte naob der 3. Aull, des Arznoibuchet für das

Djuticho Beieb. 12. V. u. 167 Ss. Berlm. — 17)

LandesBann, E., Die thtripU- .m den Wiener Klini-

ken. Rfn Verzeiehntsa der wichtigsten an denselben ge*
bräuchlirh. n n.Mlm. thr l.'ii. T,. Aull 12 VIII ii. 658 Ss.

Wien.— löj Klinisches Heeepttasobenbachf.piacLAerate.

Saaulonf daran den Wiener Kliniken lebfineblioben n.
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iMiriOiriMteii Heilfomittle. 18. Aafl. Zlt u. S8) S>.

Wien. — 18a) Jahn, F.., Leitfaden zur 5eonomi»eben
Araoeiverordnang f deutsche Kassenärzte, Militärärzte

0. Polikhniker. gr. 8. XII u. 2?() Ss Stuttgart. —
19) Ferrand, A., Formulairc do thÄra^j-jutiquc .Tppli-

qo^C. IG. Paris — 20) B o sq u i 1 1 i' t) - L i m o u s : n

,

i'orBulaire des medieaments uouveaux et dt raedica-

tiOU HADTBIIcs. 18. Paria. — 31) Harnack, E., Die

Dqmo iuuerar«fllaiiieU«i und HAiMiiinfübxtoD Aiuei-
mittel, gr. 16. IT v. 68 Bl. Ball« a. 8. - 92) Pb»r-

macopoea Austriaca Ivli'i scptima fr. 8 XVIIT u.

380 Ss. Wien. — '23; Arzneibuch üir fias Doutschu

Reich. Dritte Ausgabe. (Pharmafi [.ioca (icrmanioa

Bd. III.) gr. 8. XII u. 43Ü Ss. Beilin. - 23*) Phar-

macopoea Suecica. Ed. Vif. quartam typis descripta.

& X a. 890 S.S. StookbolB. — U) Sebnttider, F. fi.

ond A. Yogi, Comncater rar 7. Aii«g. d«r foterr.

Phftnnaoopoe. Htndb. f. Apotheker, Sani^labMBta a.

Aertte. gr. 8. Bd. I. Chemische and pharraMeiitiMhe

Präparat«. XIII U. 672 Ss. lU]. III, Tr\i ä^r 7 Aus-

gabe in deutscher Uebersetimig XVI u '28 1 Ss. Wien.
— 25) Hager, H., Fischer H. ur,il C. Hart wich,
Commentar zum Arzneibucbe lür das Deutsche Heich.

Mit zahlreichen in den Teit gedruckten Holzschnitten.

«. 8. Uefemog 1 o. i. B«rlin. — 26) Hirieb,
Broso nod Alf. S«bii6ider, Cbmin«at»r nm Arznei-

buohe für das Deutsohe Reich. (Pharm. Qemi. Bd. III

)

u. vergl. Berücksichtigung der früheren deutschen u.

a. Pharmacopoeen. gr. 8 1.— 8. Lief. S. 1 — 448. Göt-

tingen. — 27) Yulpins, Ci lind K. lioldyrmann,
('iimmcntar zum .^rzneibuchc für das Deutscho Reich,

Im Anschlüsse an dun Soblickumscb« Commentar be-

arbeitet. In 5— fi Lieferungen, gr. 8» Leipzig. — S8)

Hin eh, Biodo, Unifersal • PbarDioonoe. Sine ver-

gleielieiidft Kunmnieiistellung der not ftett In l^nropn.

und Nordamerika giltigen ?( itr-iaoop. rpn. S. Rd. II.

12C4S8 Güttingen. — 2!*) Maisch. J. M., A manual of

organio matc-ria medica. 4. ed. 8. 539 Philadelphia.

— 30) Herlant, Etudts desoriptive de^ inOdicamcnts

naturels. Fase 8. Ave« planches. 8. Paris. — 31)

A)eaa»ndri, P. K, Droghe medicinaü. 16. XI u.

546 pp. NtilMd. — 88) Oibelli, H. u. P. Giacosa,
Ii6 uaata OMdioinati, naBoale di botanio» medio». 8.

VII a. 385 pp. MtiUnd. — 88) R9blers Medleinal-

pflanzen iri naturgetreuen .\bbildungen mit kurz, er-

klärendem Texte. Atla.s zur Ph\rm. liern., Aubtr. pp.

Herausg v II. ;
1 1. i 40— oD Lieferung. '287 Ss. mit

44 Tat. gr. 4. Gera- — 34) KiL<bert, R., Arbeiten aus

dem pharmwiofhehcn Institut zu Dorpat. iV u. V.

S.
8. KriMuna. — 35) Binz, Böhm a. Liebreiebt

ibenidit Aber die Arbeiten deutscher Pharnnoologen
Mit den Jahren 1865—1889. Unter Bedaetion ron Dr.

K. Wflrzburg. 8. 67 St. Berlin.

Ii. UutiM AnMlirittol wU Olle.

A. flMMCOlo^e nod Tüxicologle der anorguliilMl

Stoffe nnd ihrer Terblndofai.

1. Sauerstoff.

1) Epbralm, Uebur Sauerstoff thcrapic (Berliner

Klin k. 19. 20.) Herlin. — 2) Sonntag, Herrn , Ueber

die Bedeutung des Ozons Als Desinflciens. 8. 44 Se.

Leipzig (Oöttingef DiM.) — 3) Dittel jun., Leop.

Tenndid Ober die therapeatiaehe Tenrandaiif tob
Wuierttoffsuperuiydlösung. Wien. klin. Woohenaetir.

No. 24. S. 455. — 4) N-b;e, Thules ,'Ph;t.id.-!i hia),

Peroxidr of hydrogen. PhiLvl. llep. May 10, p. i)AI>.

Krf I i
i Reinigung von Geschwüren und Fisteln,

sowie bei Irrigation von Abscessen und Pyothorax.)
— 5) Qibicr, P., Peroxide of b. and Ozon. Med News.

Oet 26. p. 416. - 6) Oabrf lowiet (Ualila). Unter-

suchungen über Wasterstoftoperoxjd-Inhalationen bei

Knakheitea der ReapiratioMwefe. Wien. Wochenaelir.

No. 48. S. 8051.

Sonntag (2) hat unter Wolffhügel die nnti'
bnoterielle Wirkung dea Osooü in Gasforn m
Milsbrandsporen, Bacillus pneumoniae, Siapbyloeeeem

py .^'.ne.-. ai reus und albut. Bacillus murisepticii.s und
cra.si.iis .'iiuf ij^enus und an Tetannsbacillen <'iperimentell

studirt und rine S'''k-hc nur con.'-tatirt, wenn der Oz.vn-

gehalt des chlorfreien SaucfsloUnemtnges b.^'^ im
Liter (naeh Einwirkung auf die neben den .M er <t ien

ihn 4MMge8etxteo oignaiaehen Stoff«-) betmg, ohne daaa

elbet bei dieaer Conoentntion der BIbet nof Hilibruid-

sporen nnd Tetanosbacillen ein aieberer mr. Hraeat*
lieh blieben die TetanusbaciUen in dünnen fenAten
Krdschichten entwickelungstüchiig. Da ein derartiger

Coneentialionsgrad nur unter Anwendung sussergewöhn-

lieber Uii .fsmittrl enielt werden k,\nn, ist, abgesehen

von der heftigen zerstörenden Wirkung, der Gebrauch
ozonisirtcr Luft zur Vernichtung von Krankbeitetwinm
TolUg ungeeignet Im Lender'aohen Otoawnaaer
wtea Sonntftg du TorlwDdeRsein von Oion udi, noob
hatte dasselbe entschieden deletäre Wirkung auf patbo-

genc Bacillen, z. B. auf Milzbrandsporen nnd Typhus-
baoillen, schwächere auf Biterooceen und Pi eutrü iiie-

bacillen (keine auf Gartenerde mit TetanusbacilUn, wo-

bei das Ozon vielleicht von anderen St.» lT.;r. der Garten

erde in Beschlag i^nommen und verbraucht wurde).

S lässt es unentaebieden, ob das Ozonwasser ausschliess-

lich durch Ozon oder doreb antenblotiM S&aren and
dergl. wirke, salpetrige Slnr« konnte nielt darin nach-

gewiesen werden. Durch Vers- tz-n eines abgemessenen

Volumens der beiden von di r Kabnk gelieferten Sorten

des Oionwas.sers und Titriren des ausgi-.schi^-denen Jods

erhielt S. Zahlen, w«tlcbe, wenik die Jodausscbeidung

ausschliesslich durch U/on bewirkt würde, im Liter der

stärkeren Sorte einen Oaongebalt von 3/)lS dg
(d,S8 Vol. PCIO. tm tlter der tehwlebereo von 03517 dg
(2,57 Vol. PCt.) ergeben würde.

Nach Dittel (3) aind die auf der B i I Iro th 'sehen

Klinik mit Wneeerstofftnperoxydlösungen all

Deeinfioiens vorgenonmenen Veraneb« bei Wanden
niobt befriedigend ansgcfalU n. wu sieb daraus erklärt,

dass diu L'^bung sich zu ra.S''h zerset/t, um dauernden

Kinfluss babt-M zu kÖnner. ; aueh ist zwar eini- Vrr-

zögerung des Waehsthurns vi n Staph_vloe''eeeii, aber

keine vollständige Abttidtung damit ilü erzielen. Eine

Beschränkung der Eiterung bei Kmpyemen mit Fisteln

lieea sich zwar nicht verkennen, doch wurde die Be-

hudlong aufgegeben, weil aieli bei einem 4jähr. Knaben
Seblafloeigkeit, Erbrechen, atarke Benommenheit und
Aoaaros'e und ein (vielleicht nicht von U(0, abhängiger)

Stägiger Krariltbeitszustand einst'dlle. In einem anderen

Falle, vni der et ausblieb, aber Appetitlosigkeit und
Mattigkeit folgte, erwies sich die Losung als sehwtfel-

säiirc- und salzsaurehaltig und enthielt nur 0,34 statt

2 pCt. H,0,. In Geschwülste ii^icirt scheint B|Ot
sobrunpfead so wiikea. Die Wiener Beaultate atiaiaMO

wenig an den in Paris von Gibier(5} erbaltenen, ««•
nach H,0| nicht nur v: r?,rig!Lcben Heilcffcct bei tiefen

Bisswundon, pba^cditnscbem Schanker, varicösen Ge-

schwüren und parasitären Hautaffecti> nen bejuitzen, son-

dern auch in 1,5 proc. Lösung (entsprechend 8 Vol. 0.)

in wenigen MitiUtcn Milzbrandbacillcn und Wathgift

anwirksuD machen. Das durch Einwirkung von 15 Vol.

OWD auf i VoL Glycerin unter Druck erhaltene Gly-
«osoB TOD MarebaBd wirkt auf Xyphaabaeillen weit

langauner vnd dealroitt Wutbgift Dtobt.

Gabtylowicz (6) empfiehlt WasserstofftQp«r-
oxyd-Inhalatto&oo bei Leiden der Atbonwega lur

Bateitigung des &oooliia1eatarrbs. Hn begiant mit

1 proe. and steigt allndUig auf 5—8 pr^e. LS^nng.
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8. SehwefeL

1) Ffoiffor, Ludwig, Zur Keiiiilniss der giftigen

Wirkung der scbweiligen Säure und ibrer Salze. Aroh.
r. ei^vrin. P&thoK Bd. XXVII. H. 4 u. 5. S. Ul.
(MünoboMr pbftrBiool. IrfÄontohaa,) — S) Fcrn-
bsober, Theodor, Bin fWll von S«hw«ftltöareirergiftang.

Tod durch cri-iupös« rtieamoiiic. MHiich. Diss S. 17 S.s.

WohUu. (Fall aus dtr Müiu'hcner Klinik, in llTa^jt^u
tHritlich durch arfififMi'- ;;i: i ricumonie verlaufen ; acut«

Leb«rsch«elluDg und parenohjmatöae Nephritia, ulee-

riieode OsMtptesitb und iiflerotiiinnd« Qaatritia)

Nach Pfeiffer (1; Icommt der schwefligen

SSore spectflach giftige Wirkung zu, die auch an

ilirca nsotralan Ss1b»ii, in apMi* ktm ohMatioh

reinen Natriumsulfit hervortritt und sich bei Kalt-

blötarn als Lähmung des Centrainervensystems, wobei

nutichst dl» willkürlioben, dann die reflectorlschen

Punctionw tafgehobeo werden, und des Uerzmuskels,

der schon vor dem vollen Jt>ten Eintritt der Paralyse

gelähmt ist, dooomentirt, während bei Warmblütern

Vlllkflrimräfiiof und BewustMin niolit altorirt

werden, dage^oii zu r;', aentrale, ir,T:r
;
p-iphere Qe-

fässlähmung undgleiohseilig mit letzterer Heapiratioo«-

stiUsUnd riatritt, wlhrand du Hers «rit raletet ge-

lähmt wird. Wird im Momente dos AthemslilLstandes

die köoatlicb« Respiration eingeleitet, so kann sich das

Tbiw, Mlbst v«nB dwBlotdniek «In Mbr geringer ist,

wieder erholen. Die Schnelligkeit der Erholung (in

5— 10 Minuten) steht wahrscheinlich mit )it r?iichon

Uiuwaaiilung ti«s Sul&ta in Sulfat loi /.usamiuenbanga.

He^rii den von P. angestellten Versuchen emoheinen
Ten den einaafllbrten Sulfit nur 8,5 pCt nnver&ndert

im Htm wieder, wibrend 96,5 pCt. als Sulfat eliminirt

werden; die Aussebeiduni; ist 5 Stunden nahezu
(85 pCt ) vollendot, da.s Maiimum dL>r ausgeschiedenen

Sulfate und Sulfite fällt auf dir 2. tmi ?>. Stunde

(85,37 und -23,73 yCu); von Sulfiten wird in der zwei-

ten Stunde weit mehr als in der diitten ausgeschieden

und von der 4. Stande an ist die Oiydntion volletindig

beendet Dn die letole Doete NttriiubMiMt (inlmvenSs

bei läTigerem BinlauO beim Kaninchen 0,6—0,8 g beträgt

und Kaninchen bei Inhalation von Luft mit 2,5—3 p.U.

schwefliger Säure in 4 Stunden zu Grunde gehen, wurde
die tidtlichfl Wirkung, da die Berechnung die Mög-
lichkeit der Hilduni? einer letalen Natriumsulfitraenge

im Blut «oben innerhalb einer Stunde constatirt, durch
die giftige Action der Säure, zu welcher nooh der Effect

der Alkniientiiebung binmItOBinit, eieb teebt wobl
erkllren leesea. Vreiweifden von tenreat SnlSt oder
schwefli({er Fiinrc aus dein neutralen Sulfit erseheint

au^g'-'schlosset), dl CU, selbst iiti stundenlangem Durch-
IfLten d'j.i li l,i suii){ von neutrait-m SuUit kein« Ab-
spaUuiig schtrefitgcr Säure bedingt, lieiti«» Natrium-
sulfit ist nicht ohne local irritirende Äction; P. oon<

etetirte bei sieb nnd verschiedenen Versuchspersonen

nneb 0,6 in stnrker Verdünnung Schmerzgefijhl im
Ifana Bit nlkeineinem Unbehagen nnd wiedeiboltem
Anutonen. freie schweflige Sinre sn 0,S— 1 pCt
künstlichen Verdauungs^emiseherj zugesetzt, wirtt nach

Analogie anderer Säuren störend auf Trv[jsiri und
Ptyalin, nicht auf Pepsin; neutrales Natnumsullit in

denselben Mengen nicht üturend auf Try^ain und Ptya-
lin, auf Pepsin nur insoweit, als die Wüx Pepeinwiriniig

nStbige Sinre gebonden wird.

8. Tdlur Sdeo.

1) Kalium ttlluncuin. Therapeut. Monatth. Aug.
S. 404 — 2) Neusser, E, lieber tellarsaures Kalium

als Mittel gegen die Nachtschweisse der Phthisiker.

Wien. klin. Wocbeoaebr. No. 23. — 3) Chabri^, a
V. L. Lapicque, Sttr Paetion pbysiologique de l'acide

eildnieni. Compt. rend. T. CX. No. 8. p. 162.

Nensser (2) lut neob Dnnreiebung fon tellnr-
sanrem Kalinm <<a 0,09—0^04 in Pillen) bei Pbtbf-
sikern Aufhören der Nachtschweisse, mitunter
auch eine leicht narootisohe Wirkung bcobacht>-t. M>-ist

genügten die kleinen Dosen, doch mus.sten üie nach
einer Woche meist gesteigert werden. Nach Tagesgaben
V'Ti 0,0G stellten sich Lei längerem (Gebrauche dys-
peptiscbi) Erscheinungen, Aufstosaen, belegte Znnge nnd
Äppetitmangol ein. Alle Pat. zeigten inteneiven
K n 0 h 1 a u c h g e r u c h des A t h e m s

Selenige .Säure wirkt nach Chabri^ und La-
picqce (3) m Menden von 1:500 auf Bouillon Täul-

nissbemmend ; tn grosseren Verdünnungen wird sie

redaeirt. Hcfcpilzo wirken auf die Säure reducirend.
Scienigsanres Natrium wirkt anf Stngetbiere stark
toxisch (schon zu 3 mg pro Kilo) nnd rnft Brbreeben
and Dnrobaile, reichliche Broaebinlseeretion, in wel-
eber 8e niebt nachgewiesen werden konnte, continuir-
liches Sinken des Blutdrucks und Cheyne-Stokes'scbe
Athmnng hervor; pnst mortem finden sich Hyperämie
aller Organe und Beobjrmeien im Dem, DieEm liebt
in Systole still.

4. Chlor.

Duncan, Percy J, A case of bydrochloric p 'isiv

ning, fatal on the 49. day. Lance!. April 12. p. 497.

Daas im OegenentM sn der Annnbne, daas Sals-
•liareTerfiftsng stets ohne Albuminurie verlaufe,

nneb Fälle mit Albuminurie vorkommen, beweist
eir I^ 'laehtun^r Duncan's, wo in den ersten hi-idcn

Tal^e^ d^r Harn deutlieb ciweissbaltig war Der Fall,

in welchem über eine L nze ci ric. Salzsäure aus Ver-
sehen nüchtern genommen war, ist besonders interessant

durch das völlige Freisein des Mundes, Schlundes und
Oesophagus von Yer&tsnng nnd das Auftreten beftiger
Magenblutung von 6.-9. fege, endlidi die nneb TSIHger
Heilung erfolgende hochgradige Verengung des Pylorus
durch Narbenstrictur, welche nach vergeblichem Ver-
suche der Ga-strostomie und Dilalatiuii den Tod 49 TsgO
nach der Intoxication sur Folge hatte.

5. Jod.

1) J'revost, J. L. u. Paul Binet (GenO, Action
de l'tode et des iodures snr la pression artdrielle. tLt'

Tue Snisw. Aedt. p. 509. — S) Lab erde, 3. V.,

Sur Paction comparative des sels de potassium et de
sodium et cn particulier des iodures de potassium et

de sodium. Action de Tiodure de petassium ^ur le

srstim« nerveui centrale. Ball, de TAcad. .No. Ö.

p. -299. - 3) Ehlers, Rdvard ;Kcpenh.agen). Sur l'eli-

mination par l'urine de l'iodure de potassium ä hautea

deses. Ann. de dermat. No. 5. p 883. — 4) Köh>
mann n. Malaebowski (iJreslan), Naobtiige sa dem
Aofintie: ü^ber Entatebnng ti. Tbenpie S«t aenten
Jodismus, Th.-rap. Monatsh. Jan. S .".2 fWider-
k'^unj^ der Versuche von Schulz, d.tss ( (),. da*» Jod-
kalujm :

' it; Ber. ISS'j. I. S. 371.) — b Uroe-
nouw, A ijjfoslau). Acutes Giottisuiläm iidch Jod-
kaliumgebrauch. Ebendas. Mär?. S. 105. — G) Rose n-
berg, Albert, Laryniödem nach Jodkaiinngebrauch.
Dtsch. Woebeneebr. No. 37. S.825. — 7) Jaokson,
Qm. ThomaSf A lenarkable eaee of aoats poisoning
Irain the eileranl ose of the ünetnre of iodinc. Ne«
York Ree. July 12. p. 43. (Rntllser und iMyth.Dia-

töser Ausschlag über den Ran/.t-n lulrp- r mit Krt)rfcfi<«n,

Prostratioii, Aimreiie und Sehiinijbe.sehwerden nach Kin-

reibuog von Jodtinctur gegen Seitenstechea bei einer
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50j. fette» Irländiriii )
— ^ Khrmanti. S., Li Ijct

Trijjeminusneuralgien bei acutnra Jodisrous. Wiener

Biälter. No. 44 S. «88. — 9) Barnouvin, U., De
l'admiDistntioo d« l'iode soas formn de Tin iod^ Ball,

de tb^rap. V6n. 15. p. tSS. (Empflelilt tonninfreien

Wein zur Darstellung vun Vin ioic, da auch ohne
Tannin der Jodgeschroack bei 1 : lOtK) nicht bemerk-

lltth wird.)

Nach zahlreichcichen Vpisurhen von Prevost uml

Binet(l) über dee Ein f las s des Jods und seiner

VsTbindungeo nuf den Blntdraek llsat sich ein

SOlfibw mit Deutlichkeit bei nicht toxischen Dosen und

bei interner Einführung nirht nachweisen, so dass die

günstigen Kesailate bei iierzleiden und Arteriosclerose

Stttwiedtr dunuf beniliMi, du« krattkiiaft verisderter

Druck von.loiJ stärker beeiiif1u3?t w'ri"?, oder die Druck-

steigerung eine secuadäre, von der Einwirkung der

JodSre nnf Sloffweebsel nod KraisUaf »bhingige ist.

,1 'Iw.vs^. r (1 :
700i|) indttt bei InfiiMi fi d-jn Blut-

druck nicht, ebenso bei langsamer Injeotion Lugol'ti

Solutii>n (mit Jodnatrium bereitet), die bei rapider

Einapritsnng tueb Sinken des Draeks und Tod her-

beifübri Bei interner EinfBbrang komsat nseh beiden

vielleicht durch reflectoriaehe Reixang leiebtes Steigen

des Blutdrucks vor, das bei Jodsalzen nieht beobaeb*
tet SS rd. Jodkalium bringt bei rapider intravei;öser

Kinführung -n D^sen von 2,5 — 5 mi;rm kurze Zeit

(2—3 Mm.) niihaltende unbedeutende lllutdrucksteige-

runj; hervor, während einige cgrm iaiig.sam tnlandirt

vorübergehendes Sinken und bei rapider Inject iod star-

ken Abfall ond selbst den Tod bedingen können. Jod-
nntriam wirkt in f^leiehsr Weise, aber «rat in viel

höheren Dosen (vrirül» rgehende Blutdrucksteigerung

bei 0,'), Abnahrae bei 3 u—4.0). Bei wiederholten tig-

lioh' ii intfriien .rodl;.^lium/,ui'iihren be: Thiercn kam es

entweder zu keiner besonderen Veränderung oder su

Sinken des Drooks.

I, .-iborde (2) be.sM'.igt die Angaben Sce's über die

V e r s € h i <i d c n b c 1 1 rl e r \V . r k u n d e 5 J o d k a I i U m s

und Jodnatriums auf dun Blutdruck und viu-

dicirt dem in crstorcm enthaltenen Kalium die durch
toiische Dosen bei Fröschen und auch bei nicht zu

boben Gaben an Warmblötern hervortretenden tetani-

formen Contrsetaren als Folge der anf RBekennark
nnd Mediilta (dd-ng. gerichteten Aütion, die dem Jod-

liauium fehlt, während der auch beim J'/dri^triuin her-

vortreteride Cdlaj^s als .Ic-dwirkung aufzufassen .sii.

Uireote Wirkung de^ Jodkaliums und überhaupt aller

Kaliverblodangen aof den Bersmnskel stellt L. in Ab-
rede.

Dass dieErsoheinongen desJodismus vonKetention

des Jods in Organismns bsrrnbren, beweist eins von

K. Ehlers (3) im Commonehospital zu Kopenhagen

angestellte Stndie Aber dieAasscheidung von Jod-
kalium naeb BiufdbrangronJod (n grossen Dosen. Die

im Harn ausgeschiedene Jodmenge betrug bei Zufuhr

bis '30 g durchschnittlich 82 pCt. (bei hnherf-nT.iß;es-

gaben t)4— ÖÜ pCt.), in allen Fällen, wo die.selbe anter

50 pCt. sank« trMoaZsikA«i tob Jodlsnn« eio, dio «lob

später bei vermehrter Aasscheidung verloren.

Dio Ilauptausscbeidung geschieht am 1. Tage (von
•20 g lä.3S g). and wird am 2. vollendet (3,27 g);
später Oaden sieh nnr neob Sparen. In den beob-
aobtetea F&llen von Jodismns (Jodtebnupfon, Kopf-
weh) war der Urin nicht oiweisshaltig, während er nach
den früheren Krfahrotigen im Coramunehospital in der
lii:;;> I liiwciss enthält. Da.s.l. wurd»; durch Dostill.itinu

des üaios mit Kisenchloiiü Aufläogen in früch be-

reiteter KJ-Lo9iraf ond Titrireo mit Hatriombyposnlfit
bestimmt.

Das sebon frAber ronPenwiek (Ber. 1875. I.

4iil
; und Fournier (Ber. 1889. [. ;i77) beobachtete

Auftreten von I.arynxSds'rii .il;. Form des Jodis-

mus ist nach G roenouw {b) und Kosenberg (C}

biafiger, als angonommon wird.

So I>ainei. sn 1er ' >ph ihalmiatrischeu Klinik uud in

der Praiis vou Foerster nicht weniger als 4 Kranke
vor, bei denen Hrstickungsanfälle (bei einem sogar
dreimal in solcher Intensität, dass die Vorbereitungen
zur Trieheotoiaie getroffen werden mussten) nach Jod-
kahum^ebrauch auftraten. In einen Falle wurde die

B*gr>-n?uiit; des Oedons aof das Tasdienband, die

Schleimhaut des Arjtaenoidknorpels und das Ligam.
ary-epiglütt. der rechten Seite laryngosoopiseh nach-
gewiesen. Bemerkeiissrerth ist, da.'is in dioen, wie in

den früher beobachteieu lailun dte tirütickuagsantalle

sebon nach relativ kleinen Gaben (0,3— 3,6) auftraten;

nor in eineni Falle bildete siob das Oedem am 6. Tage
zuMsh 18,0 ans, dooh warca aoob hier sebon an 9. Tag«
nach 2,5 HaUsebnenen vorbanden. In den meisten

Fällen war das Oedem die einzig» Joderücbeinang. nur
in einem Falle traten daneben Gesi-hlsschwel hing,

Cheroosi.s und Lidj»ch»olluüg, fiapulöse Kruptionen an

Vorriurarmen und Händen, sowie starke Schwellung
der Zunge ein. Locale oder aligemeiae Erkrankungen
lies»en sich als prädispouirende Ursachen nicht nach-

weisen; nor in einem Falle bestand geringe Verdickung
des Rebldeekeb, in einen eine geringfügige VorgrSese»

rung der Schilddrüse. Es li-isst sich somit als Brklä-

riHLg d'T ldi'..synkra.sie nur auucbmen, dass, wie auch
Binz schnn veimuthele, gewisse locale chemt,sche Vur

bedingutigen für die Spaltung des Jodk<iliums und das

Freiwerden von Jod bei einzelnen Personen in stärke

rem Maasse als normal vorhanden sind. Interessant

ist es, dass in einzelnen Fällen die Idiosynkrasie

sobwindet und selbst wenige Tage später die gow(ihn-

Iteben Jodkalinmgaben anstandslos ertragen werden,

80 dass die Cur beendet werden kann, während bei

anderen di« Wiederaufnahme dai Mittels jcdeiiuiai

wieder zu Krstickui;gsaiila!len führt. In einem von
Rosenberg au» der Berliner Pulkkiinik für Bais-

kranke mitgetheilten Fall hatte das Laryoxüdem (oaoh
2 Essidffeln einer S'/tproo. Jodkaliunlfisong beieiMm
21J. iRdeben aoftretend) seinen Sits in der sobglotti*

sehen Gegend.

Rbrmann (8) hat wiederholt heftige Trigemi-
nusneuralgie als Ersohcioung V 'n Jodismus,
und zwar stets unmittelbar nach dem liÜnnebmen, mit

Gesicbtischwellung und Thränen der Augen, auftretend

beobaobtet and will die entweder alle Aeste des (^uin-

toB affieirende oder den B. maiill. Inf. verseboiiMide

Neuralgie auf Hyperämie in den Knocheocanilea sn*

rückfübren, durch welche der Nerv verläuft

6. Bfoin*

1) Rottenbiller (Pesth). '/um Ileitwfrlhe des

Rubidium - Ammoniumbromid Tberap. Monatüh. Jan.

S. 45 (Bestätigt die im Bor. 1889. I. S. 376 erwähnt«

günatigo Wirkung des Mittels, das zu 6,0 pro die ener-

giseber als Bromkalium wirkt, aber weit theorer ist.)

— i) Holmden, F. A. Hampbload. Bromomaoia.
Lanoet Oot. 18. p. 816.

Dass auch eine der Morphiomanie entsprechende

Bromomanie e&istirt, seheint ein Fall von Holm-
den (2) za erweisen, in welebem die Leidensehaft

durch den Gebrauch von Brorokalium als Schlafmittel

geweckt und das Mittel von einem SOj. Manne in

Ta^'".S:,'Rben von ra ift.O vier Jahre hindurch wegen

der dalurob erweckten aagenebmen Knpfindungen
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fort((ebr&uoht worde, bis psjohisobe and somatische
Beschwerden (Unentsrhiossenbeit, SinnestÄusrhoDgen,
Schlaffheit, Nausea, D7»pep«i«, XopbelimeneD} nr
Ealxi«liiiilg dM Mittels dräogteo, auf welehe Anfuigi
BanflniiiK der Braebelnongen folgte, die aber, anscbei*
nend im Zasammenhange mit starker BriEÜUutit;, sa
einem Anfalle ron Delinum furibundam, das doreh
mehrlagige Salloiislbtbftvdiviig bc8Mti(( WDid^ sioh
steigertto.

7. Fluor.

l)TappciDer, H., Mittheilong über df Wirkuiigm
des Flunrnalriun. Arch. f. cxp. Patbol. Bd. XiCVtl.
il. I u. 2. S. 108. - 2) Uewelk«, 0. (W»neb»o),
B«iti«» war KenntoMU des Fluornatriuais. Doutaebe
Webfobr. No. ü. S. 477. — S) ßokenbam, T. Je»>
.sopp, R< (lort I ti t^•' v,i)tip nf N'.'ilntn • filioollaorid« IS
an aaliücptic. Brit. Journ. Febr. 15

Ats bfionden ii>t»rWB«iite Wirkungen des
Fluornatrium 'M.r. !. 3781 bt-ieichnet Tap-
p eitler d:t dai> lelr. SaU anderen Haloid-

salzen uiiterschcidcude ijrtl: 'b< A> tiou, indem das-
selbi; nicht allein Nerven Muaktln und sclb.st ganae
«iiiedraassen de!» Frosches, heim Binfauchcn in Lösungen
(urojAbsterboD bringt, suboutan,boi Warmblätero AbaCMse
and intern bei Uandeo Erbneben bedingt, wadwn Mcb
Imm l'at&&dig(;m Contact des Auges mit 2 proc. Losung
Bntsikndung der ganzen Kindchaut und ausgebreitet«

obeifläfbliche Trübunc di^^r C rnea von ?— 3 Tagen
Dauer, bei 2-stündiger auch obcrßachlicbe ispith>>Mcfecte

der Hnriihaut und necrotisobe Herde der Conjunct va

cnlstthen. Das Salz unterdrückt zu 0,2ö pCt. das
Wacb>.lhum dts Cholerabacillus und Stapbytoc. i-jog.,

stt 0,6 pCt. aneb d«« des Baeiltus bat^rioos a. Bs«-
teriam coli vnd iSdtet so 9 pGt. stairlc entvlebelts
Bacturii-nculturcn, becitiflus.st jc-'^orh Sport n nicht. Die
Ableitung der FUi' rti;iirium'jy>[ ru f v jIi Muskr;;;ihmunf(

hält T. für irrig, da -iic Athmuii>,' im .\rif:\ii>; dt.-r ViT-

gsflung beschleunigt und verstärkt und die respiratti-

n-sch« Lähmung beim Warmblüter oft von heftigen

Krämi tcn begleitet ist. fiiDe unmittelbare Einwirkung
di'S t luurijütriums auf das eentrale Nervensystem er-

gibt siob bei WarDblütcrn imoU ro, als Kaoineben bti
ntrtTenSsen Dosen von 0,05—0,07 p. Kilo, «odoreb
der !?!u!iJruck nicht herabgesetzt und die Athmutig
nicht w- .scntlirh g»s(orl wird, Unlust zu Bewegungen
Zeiger, d.i^Lgen k itnmt es zu Hauchlage und Collaps
crsf. wttiii durch weitere Dosen (bis 0,2 p. Kilo)

'-tarko Herabsetzung des Blotdrackes and Aufhf'bung
der fteflcxoiregbatkeit des vasomotorisoben Gentnum
betbeigvillbit wurde. Bei Bonden wird das tasomoto-
risobe Centrom tebon durch halb &0 starke Dosen
geläbmt. Die antlfermen tati VC und antibacte-
rielle Wirkung des Ni Kl Si>.tüt:i;t -luch Hi. wi.lko
('2), nach welchem om aiAtk alkau^icb itagirendes

Iraj^iarat schon bei 1 : 100 — 300 Uffenährung. zu
I : 100 die alkali!>che Uarngährung und die Fäuiltias

von Blut und Transsudaten viele Wochen und sn
1 : 250 bis 1 : 80O die Kntwickelong einatlieber patbo-
genen und niebt pathogonrn SoblsteniyeeteB sistirte.

Staphylococcen und Arthraxbacillen wurden am
stärksten beeinflusst um! bi bun hei I : 3lK) steril. Bei

län^^rr fi rlmsulzter Zufuhr kli:;iur Mi iigi.Ti crf^ali .s:oh

bei Hunden Abn bme des Kurpergt wicbts, des Uaemo-
globingehalts und der FrcKslust, Aufloekerung des
Zabnfleisebes und Aoftreten von ^weiss nnd Blot-

kÖrperdMD im Harn« Aaf den Stoflkedisel sobeint F.

letairdirand zu wirken. Die Brauchbarkeit des Natri-
umsilioofluorid als Antisepticum (Bcr. 1888. I.

3.53) zu interner An»<.nHuiig zieh; Ho k r n ham (3: in

Fia^e. da die zu 1 : tOU ilcie|4ahruiig unterdrückende,
Iii 1 : 1200 nur retardirende und zu 1 : 3000 Anthrax-
bacilleneultaren nicht beeioflosseDde Verbisdang an

0,08 und in wiederholten Gaben von 0,02 Meerschwein-

ob4n anter Collapserscheinungen tödtet und bei

MeDiotaen so 0,05 surke Naosea, Boetos imd mehr«
ttttiMUcn Unwoblaeiii bedingt

8. Stickstoff.

1) Diekinson, J. C. H., Ptrisoningwitb ammonia;
iraoheotomy Laneet. Dec. G. p. ?1 1 ^Senislverj:^iftung

eines Trink<r.i mit einer Mischung; vun Ammoniak,
Trrperitin und Olivciiiil; we^ji-ii .slarkrr l'aroiysmen

\ "II Dyspnoe und L'nw«g&amk> it dos Lirynz Trach<o-
ti mu', bei völligem Athemst lls'aiidy vollzogen; kQnst*

liebe B«spiratioD erfoigreiobi Nelaena, Magensobmvraei

;

Genesong.) — 2) Raimondi, C n. 6. Bertoni,
Muove ricercbe sulP azione biologiea e tosaica dei sali

d'idrossilamina. Ann. di Chimica. Febbr. p. 102. —
3) F^inz, C, Narcotischf Wirk Uli;; i-n von Ilydroxylamin

und Natriumnitrit. Ther. M(sh, Marz. S. 137. (Vgl. Her.

1889 1. 879) — 4) Silk, Tho administralion of ni-

troQS oxide gas. [Aooei Juni Ii. p. 1337. (Vortrag in

der Odontologieal S<i«iety an London.}

Ilaimoiidi und Oer'. ni i',2] haben in neuen

Versuchen mit chlorwasserstoffsaurero und
fluorwasaerstoffaaurem Hydroxylamin die

Bildoog TOB nipetriger Säuro und lietbämO'

gtobia im Blute dargetban; schon b«i 1 : 100 000
tritt an Stelle des Oxyhämogbbinspeetnims daa
Spectrum des sauren liämatins bei den Sailen

und des Uämatins in alkallM'htr Lösung bei

der Base und unter besonderen Verbültnis:en auch
du Metbämoglobinspectrum auf. In Bezug auf die

räulnisswidrige Action der Uydr< zylaminsalze fand« n

R. u. B. durch 5—10 pCt. Erhaltung der mor{,li 1
-

gisohsa Eigaoacballoo der Organe und äewube, jedoub

unter Aenderung der F^rbe und Consistens, sowie

Verhütung der Fäulniss von Blat, Pancreas und Urin..

Ferner verzögern Ilydroxylaminsalzo die Wirkung der

LoastasL, nicht diejenige des Pepsins. Üei ri i-.t- ii'."ien

Mtcfi.'urgitnismcn (Bacillus anlhracis, Dipiueuccui pneu-

moniae, Bao. pyogenes foetidus, Proteus mirabilis,

Staphylococeos pyogenes) hemmten 0,2b— l pCt der

Salzlösangea niobt roilatindig die Entwiekelaog, wo-

bei das salnau» 8als stärker als das fluatwassantoff-

saure und die Base so wirken iobien.

In Bezug auf die Co n trai nd icatio n en und
Nebenarsobeinnagen des Stiokoajrdols betont
Silk (4) aoF Ornnd von lOOO selbstbeobaditen Nar>
cosen.dcisü b -i r f'ir . tischen Individuen nicht selten hyste-

risehe Aniaile aultruten, wiibriMid bui Kpilcpiikcrn keine

Stcruti^' ?u'h fettend mach», doch bekam ein epileptisches

Mädchen bei der Inhalation den sonst bei ihr als

Aura vorkommenden Sehmerz im Vorderkopfe. Hei

einem Kranken mit llcrzfehler wurde einmal Ihngero

Dauer der Lividii&t, ein aadernat Neigung zu Obn«
naebt eonatatirt. In Fällen (65X wo einige Miooten
naeb der ersten Nareoae eine sweite eingeleitet wurde,

kam es mehrfach (in 12 pCt.) zu Würgen und Kr-

! r. i'hen, hysterischen Krsoheinun^en und in 1 F. zu

A>iihyxie, welche Hervorziehen der /,in iiöibig

machte. Von Nebenerscheinungen waren rhythmische
Bewegungen der Vorderarme (vielleicht willkürlieb)

niobt selten; Opisthotonoa kam bei sehr tiefer Narooae
bei Flauen tBehrfaeh vor; in 797 Fillen starke Mf-
dria-sii, woiaiit 'JOmal I'ufjiller.cuij'rai liiHi foIi;t.'; aus-

nahmt wo iso Mifturitii ii, bei 5 uiiverheiratbeleu trauun-
zimmern und urur vrrheirathfi'U Gravida erotiseho

Bewegungen und sexuelle Träume.

9. Bor.

Lemoine, G. (Lille), Üc la toxicile de l'acide

boriqne. Gas de Paris. No. 18, 19. p. 205, 223. (Vier
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Fälle von Borvergiftung (iuroh antiseptische Anwen-
dang Ton Borsäure, in l F. als Streupulver bei Decu-
bitus, Smal in 4 bezw. 30 pCt. Lösung als Spülilüssig-

kcit TOD Eiterhöbltn in Brust und Abdonen; Menbritif
in 2 P. nachgevimo und bei allea imlinohouKoh

;

di« Braoheinnngain bettudcn io Bzsntbomen [diffusen

Bi7tbeiBeB,bftinorrb«giielien1Ush, Urticaria], Erbrechen,
Delirien, Hallucinationen , in 1 F. mit starker Ab-
nahme der Sehschärfe, Diplopie, Ausfallen der Ilaare

und ItifCDtintnUa alvi, wie die übrigen nervösen Er-

scheinungen mit dem Eintritt des Erj-thems sebwindendi
die Tanpnatar biteb aMa unbeaiDlliiwt)

10. Phosphor.

1) Kieseritzky, W. v. (Riga), Bin Fall von
Pboapborvcrgiftung. Petersb. Wuchenscbr. No. 4. S. 36.

(Lwobto Te^ftoog mit 85 Strei«bho]sk5|ifobeo, mit
Cnpr. 8v1f. n. T«rp«ntin8i bshandelt; obneBedeatang.)
— 2^ Schulz, Hugo (Greifswald), Ueber Phosphor-
wass, rsti ff. Arch. f. cxp. Pathol. M. XX VU. IL 4 u.

5. S. 314. — 3) V. BL-ltcnstern, Ueber PbOSpbOr-
wasscrstoffgas. 8. 44 Ss. 1889. Greifswald.

Sobals (S) and v. BolUDsteru (8) stodirten

die Vergiftung durch Phosphorwasser-^lcff an

Thieren, denen geringe Mengen ron langsittn und ail-

mälig sieb ztrsctzeudem Pbospborcalcium wabr>jnd des
Aufenthaltes iu ciceni geräumigen, giündiicb veutilirten

Behälter zugiführt wurde, und constatirten dabo
schwere Schädigung des üebirns, ausgesprochen durch
Somnoienz und allgemeine Benommenheit desSensoriums
und d«i EOokoimarln, wobei eowehl die notoriMbon
Centren (Hin- und Bersebweaken, Übmaog des Hintor-

tb«Mls) al'< li^i 1 .1:'' ''-tarke Uj-perä^lbesie, unterUm-
Sünden zu K;aa-'^:ri:jia..La tiihrend, selbst sohr/ii bei fiTt

geschrittener Lähmung der Hxtremitälcn) afficirt sind.

Wiederholt kam Schauer uud Zittern d«;s Körpern, wie

im Frost, vor, ausserdem Erbrechen, das als central

ensuseben wt. Destruction der Blutkörperchen konnte
in kdoen Falle nacbgewiesen werden, ebensowenig
Fettdegeoeretion der Leber (selbst nicht bei wiederholter

Einathmung kleiner Mengen), höchstens Hyperämie der
Lubcr und Müi (käines«ri'|jb constant); regelmüssig

da^t^cii Vtiiiudfniüfen des Lun^en^i.web!:;), Hyperämie
und Oedero, ciwoissreichcs, ilüssi^fs Kssudal in don
Alveolen und ausgedtihntu Lilutergiisse, Die am st.arkaten

in der abhängigen Farüea zu CöastatkuDdeu, ohne
bTmtine Tbiomboieik mleafendeii VeciadeninMa bält

Sebnls nur tbeilveiae von der feiehnSebten Herskraft
abhängig, theilwciso von einer mittelliaron irritirrnden

Wirkung des vom Blute aufgeT^omtneni.n tiastn auf

das Luräg'.'ngewi'bo, wi>hrrnd tr b<j, der liit-gntat der

olwren Partien der Athemwege unmittelbar irritirende

WirküDg in Abrede etellt

11. Arsen.

1) Joly, F., und B. de Nabias, Sur l'aotion

physiologiqu« de rbydrogenc ar»6ri;6. Compt. rcnd.

T. CX. No. 12. p. 66G. — 2) Cameron, Charles A.,

AUeged death from tbe application of an arsenical

plieter. Brtt. Joarn. Jaljr 26. p. 803. (Tod einer Freu
neob ApplioatiAD einee ereenbeltigen Pilesten eaf eine

Geschwulst der Mamma, Erbrechen vcr dem Tode; in

den Finpeweiden kein Arsen, <ib:r gr osi rr Mengen in

der Hru-itdrii.si' in rir,' m iltern'n vrn C. untersuchten

ähnlichen Falle, b«i einem Mann, wunif As in Leber

und Niere nachgewiesen). — 3) Cut I er, A case of

multiple notthtis dae to MMoio. Boston Journ. Not.
13. p. 468. (Tjpiiober FhlloboeDegeDerationsreaction,
nie Arsenver^irtuug erst durob di« chemiscbe Unter-
suchune erkannt; die Ursache waren stark As-baltige
Liiiiir r.iii.'retiquctten, die der Patient m den Mund
zu Dchtacu pflegte; Oeuesung.) — 4) Barton, bamuel

(Norwiob), Two oasea of arsenical peripberal neuritia.

Lanoet. July 10. p. 119. (Bei einem Ausstopfer, der

eine Mischung von 4 Tb. Araenpulver nnd 3 Tb. Gips

in JieDgen verbrauchte, nnd seiner Frau beobachtet;

iu Urin ^8 Mannes wurdu As naobgewiesen
;

grosse

Besserung nach Gebcaaob vra 8Uben»jrd} bei der
Frau gleichseitig Aossetalag en den Beinen und im Ge»
siebte.) — 5) Förs' r, R. (Dresden), Ein Fall von

Braunfärbnnc; der Haui nach längerem Arsciigebraoehe

bei Bascdcw'scher Krankheit. Berl. Wchschr. N ", 50.

S. U50. — 6) Web lau, L., PigmeatatioD of tbe skin.

Hew'Tork. Ree. Apr. IS. p. 409.

Nach Joly und Nabias (1) findet sich bei acuter

Vergiftung mit Arsenwasserstoff, die in wenigen

Minuten oder in einigen Stundtn t idtlicb verläuft, keine

Hämoglobinurie, die bei länger dauernder Intoxication

niemals fehlt. D e Auflii-iung des Hämoglobin im Plasma
giebt sich stets durch Dyspnoe und stetige Abnahme
des absorbirten Sauerstoffii und drr ezbalirten Kohlen-

säace kund. Das Serum enthält bäußg mebr ala die

Bilfte des ganzen Hämoglobins gelSst Ciieiebseitig findet

auch Hethämoglobinbildung statt und As ist sowohl im

Blutkachen als io Serum und im liaru bei bestehender

Himeglebiaorie oa^treisbar.

Von mehreren Seiten wird auf das Vorkommen

von melanotisoher Hautverfärbung uaob län-

geremOebranob•TonAraenikaHen bingewtoMO,

die nach Aussetzen cles Mittels verschwindet und naob

Wiederaufnahme der Cur von neuem auftritt.

Wyss hat sie bei cboreakranken Kindern naeh
6— 6 wöchentl. Gebrauche steigender Gaben von Solutio

Fowleri (von 3— 15 Tropfen pro die) auftreten gesehen,

wahrenil in einem vijn KürsterCS) beobaehtcten Falle

bei Basedow'scber Krankheit die Melanose in '2 Mo-

naten nach Verbrauch von 2 g bei einem Erwachsenen

•ieb etnateiite. Besondere stark atfleirt war in Wf ea'

Fillen die Kniekebloi bei FSreter'e Knmken die Baueb'
gegend. In '2 Ifällen von Haffter, wo 5— 10 Tropfen

3 mal täglich drei Jahre bezw. 4—8 Tropfen pro die

vier Monate lang vom Krwichsenen genommen waren,

scheint die Melanose bleibend gewesen zu sein Aebn-
liche Fälle, mit fvuior iUutabscbuppung ve-rtanden,

beobachteten Lescinsk y a. Weblau (6) bei brünetten

Frauen; die m W.'s Fällen %cbon nach 3 wöcbentltdMm
Qebraoob von 5—1 Tr. Sei. Fowleri anftretaade Bronce'

larbt aäbwand in 6 Woeben, obeoben daa Mittel in gft-

linferer Gabe (4 Tr.) förtgebraaebt ward«.

[Kull, Bin Fall von ArsenVergiftung mit glfiek-

liobem Aasgange. Uygiea. p. 154.

(Bio Weib hatte auf einmal 10 g Lig. arsenic. kal.

elni^ommeD, warde aber gorettet.) 9t» tUmL}

12. Antimon.

l) Kabeler, Richard, Zur Pbarmaoodjnamik des
AntimonwasserstolTes. (Grcifsw. pharmacol. Institut.)

Arch. f, ejp Path Bd XX VU H. 6. S. 451. (Auch
als (Ireiriwilder I'iN.srrt t;-druckt.) — 2) Lawrie, R,

(üjfderabad), Autimooj in inflammatioDs. Fractitiouer.

p. m.
Nach Kubelor(l) erzeugt Antimonwassers to ff

bei Kaninchen, welchen da.sselbe während eines Aufent-

haltes unter WMbl vi'nl^lirter (ilas^'l irke /.ii^'eleitet ist,

7—8 Stunden zugeleitet, Oyspuue, Uy}>eramM! und In-

jectiou der Athemwege, besonder» der Lunge uu 1 pleu-

ritisebe und pericardi tische Ergüsse, bei wi«derbultem

ttglieben € stündigen Aufentbalte Abnabme der Athem>
frequertz und cbronisohe Antimonvergiftung mit leterna

und aiiÄijLpr i^ter Verfettung der Leber und Nieren,

des Herzens und Zwerchfells. Die Tbiere konnten in

lutcivalleo 116—120 Std. das Gas inspirireo, ehe Tod

Digrtized by Google



BVSKMAail, PüAftllAOOUMlB (WO TOXlOOtiOMl* 8S7

eintrat. In Leber, Nitre, Oborschenkc!
,
Herz, Gehirn,

lUgeot Haut and Koocben wies K. Antimon oadi (oiohi
io 10 eem BlQt).

Lawrie (2) empfiehlt kleine, bäofig wiederholt«

Dosen Hrechwcitistein (0,01 sliiudl. oder 2 slündl.)

bn allen nicht specifiscbeu Entzündungen, buson-
dtrs bei Fntentia mucosa bei Kindern, wo es Durchfall
und Fieber rasch beMitigt. Ätt«h jm Typliat ist du
Mittel mit Srfolg sn wrwendflo.

13. Silber. .

Qibtg«ns, C, Uftber die Wirkangen des Silben
auf die Alhmung und diii Kteislauf. gr. 4. 112 S*.

and 4 Taf. Gicssen, (Universität&proKramm.)

VtiA denvon OAshtgen» mit SUbmatriamhyiio-

SUlGt an Kaninchen und Katzen .•inj^estelltpn Versuchen

bewirkt dasin'aBlut aufgenommenes ilberVerande-

rniif«D der Athnmag vad des Krelelaafes,

von denen die ersieren auch anTbier^n, bei denen die

scate Silbervergifiung Ansammlung von Plüssigkeilen

in den Luftwegen sieht bedingt, sich darcb Ab-

Schwächung der InspintioD und Steigerung der ex-

spjratoriscben VorgSnpe 7W frVenncr gebon. Die dur^-li

Silber verarsacbtonÄtbemstorungen, deren Wesen durch

VegusdurebaelineidQng niohtgelindert wird, and welche

fchticssHcb zum Athemstillstund in passiver Ezspira

tionsstellnng fähren, treten früher auf als dieStörungeo

des Oesweebsels, die sebliessUeh des Vergiftungsbild

cooiplicircn. und sind bei grösseren Dosen von Läh-

mung der CoDtractibililät des Zwerchfells abhängig,

'Wifarend diese bei kleinen, Tielleicht nur in Folge be-

sondeier Verhältnisse tödtlichen Gaben post mortem er-

h.iltrn ist. Nach dem Zwerchfell, welches als Prädi

lectionsstelie lür die Siiberwirkung erscheint, werden

eneb endere Inspiretiensmaskein (Seeleni« loterooet.

ext.), in zweiter Reihe ilic Mnskpln der Hüfte und

der hinteren Extremitäten «fficirt, erst später folgen

die eberSiohlich gelegenen Helsniaskeln, dieobeTfliofa-

lichen Brustmuskeln, die Muskeln der vorderen Ex-

tremitäten und die Bauchmuskeln. Eine directe Wir

kung desSiibers auf den Kreislauf ergiebt sich daraus,

dass die onmittelbar nach dem Atbemstillstande oder

frülier eingeleiteteto künsiliche Athmunf:^ den baldigen

ülilistand des Herzens nicht abwendet. Wie auf die

Athmong, wirkt Silber aof den Krelslenf neeh Art der

Frstickiing, ater unatihiingig von dieser, indem es

Steigerung des Blutdruckes mit nachfolgender, meist

Terübergehender eder enbsHender Depression, welche

beide auf Erregung bezw '
>! niung des vasomotori

sehen Centruius zu beruheu scheinen, und Abnahme

der l'ulsfiequenz und Uöherwerden der verlaogsauiten

Palse, welche von oentreler Vagnereisung ebhingi,

herrerruft.

Die Veiinderang des Blutdrucks ist von den Athem*
Störungen and vom Herzen ganz unabhängig, da sie

.iiicli li'.i kriti-sllich respirirtcri Thi' itjn und bei durcb-
:-rhnitt^neii V.hi;i, Depresaore* und Symp. eintritt; bei

iin.ett r Kmiiihrung grösserer Silberraengen in das Herz,

nicht bei Einführung in periphere Venen, gebt der

blutdruckstcigcruug Depression voraus. Die Fulaver-

indeniDgeii treten bei Tagotomiiteu Xbicren nieht ein-

14. Quecksilber.

I) Ludwig, K. und Ed. Zillner (Wien), Lieber

die Localisation des Quecksilbers im thierischen Of^
ganismuä nach Vergiftungen mit Aetssubiimat Wien,
kiin. Wochenschr. No. 45. 1889. No. 28—32. —
2)Cathclineftu,H..AppUoetion de In nitbode eleetnh
Ijrtiqae (proeM6 de If. Mche) tsa dosage de
dans les liquides patbologiques Ann. de drrrr rit (H).

p. 545. — 3) Stein, Heinrich (Wien), Em Ikiirag

zur Kenntniss der Au.sscheidungsdauer ics ijaecksilbors.

Wien. kiin. Woch. Nü. 52. S. iül4. — 4) Böhm, L,
Quantitative Untersnchungen über die Resorption und
Ausscheidung df-n Quecksilbers bei innerlicher Versb*
abreicbung yoq Ujrdrargyrum salicflieum. Zeitschr. f.

phfstoU Ckenu Bd. ZV. S. 1. (Chemisches Labor.
derOentrsl-Thterenoeisobolelf&nohen.) — 5) Haig, A.,

Ci^usation of reluced arterial tension etc. by mercury.
Bnt. Jourii. May 31. p. 1241. — 6) Mahnert, F.

(Graz). Klinische Studien über die Queck.silbertherapie

hvdropisrher Her?.
, Lungen- und Niereukraulter. ötejer-

mirk. Mitth. ISSy S. 176, 199. — 7) Quincke, H.
(Kiel), Zur Kenstniss der Queekrilberwiikung. Berl.

Woeb. Mo. 18. & 401. 8) Vertin, Eduard and
H. If. Hiiler, Tbc effeet of oercory upon the blood
of svpbilities. Med. News. May 17. p 535. — 9) Die
QuecksiJberverbindungen aus der aromatischen Reihe.

Therap, Mona^b. S. 128 (Zusammenstellung der

neueren Angaben über Phenol-, Thymol- und Naphthol-
quecksilber, Uydrarg. bensoicum und salicylicurn , be-

sonders in Bezug auf ohemische Rigecsohaften und
Anwendangsweise.) — 10) Streffer, Paul (Leipsig),

Ueber die ffiaflgkeit nciengenehaier Mebenwtrktingea
verschiedener Mercurialien. 8. 32 Ss. Diss. Würzb.
— 11) Saint ticrmaiii, L. de, Deux observations

d'bydrargyrie scarlatiniforme de cau.se interne. Ann. de
dermal. (7). p. 657. (Diffuseä Ery them, theilweise mit
ecz 'matösen Eruptionen und Petechien, Krustenbildnng
und Desquamation, von mehr als 1 Monat Dauer nach
Mercurpillen gegen Bandwurm ^ ob dm zweite mehr deoa
Kczem angebSrige, erat Ii lege oseb einer Hg- pillenoer
gegen Syphilis anoiittslber naeh Anwendung grünerSeifs
eintretende, mit eifoliirender Baiitrothung und Haaraus-
fall einhergcheurlc, in 3 Monater; nicht gaheilte Affection

ein Hg-Kianthem ist. bleibt fraglich.) — 12) Cramer,
Hermann (Wittenberge), Kia laii von schwerer Dysen-
terie nach intramnsoularen Calomelinjectionen. Deutsch.

Wocheosehr. No. Ii. 3. 295. — 13) Koch, Julias
(Wien), Subllnet-Tergtftang naeh Bepinselanf mit Se-
lutio PIcnkii. Wien. kiin. Woch. No. 33. S. 641.

(Localc Gangrän nach Aetzung von Blasen und Ge-
schwüren der Labien und Vagina mit Plenk'i^cher Lö-
sung bei einer Syphilitischen; intensive S^-hmer/.rn,

später Erbrechen grünlicher Massen, Collaps, h . ^

Leibschmerzen und profuse blutige Diarrhoen; Tod am
8. Tage unter Singultus; die benutzte Lösung war
stirker eis die gewöhnliche Solatio Plenkii, de sie aus
ans Soblimet, Gampfaer, Plumb. eeet., Owrosss,. Sptr.

Yini u. Aretura bestand.) — 14) Jacontini, Giuseppe,

Le iiij«2iOBt ipodermicbe di sublimato nelia scarb-vtina

e nella difterite. Morgagni. Njv [ 717. — 15) Chi-
bret (Clermont-Fcrrand), De l'uiycyauure de mercure;
action chimique antiseptiquc, antisypbilitique. Kapport
de B. Kirmisson. Rull, de l'Acad. Avr. 23. p. SOI.

Ludwig u. Zillner (1) untersuobtea die Ver-

theilung des Quecksilbers im Orgsnismtisbei
Vergiftungen mit Mercurialien, insbesondere

Sublimat, bei Hunden (interne Sublimatvergiftung)

und Menschen (Intozication mit Sublimat, Mercuri-

»11
1 tat, Oleom einereum) mittelst eines für quantitatire

Hg.- BestiramuDg: modiCcirten Äbscbeiduugsverfahrens

and sind dabei zu dem Kesultate gelangt, dass Dick-
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darm, TJieren and Leier den grössten ng-GehsU zeigen,

mit Äasniihme von rascb Terlaafeadea tödUicben Y«r-

giftungen, wo Hagen «Oll Danodsm «ett mbr Qift

mU dtr IMokdarm enthalten, dessen grosser Hg-Qebalt

bi>i lano":sm Ypr1'',nf?nden Sublimatvergiftungen offen-

bar mit den anaiomiscbeu Veränderungen im Zusam-

nunhaag« sUbt. Die Galle entUUI vral^, milanUr

gar kein Ilg. NSchst den gerannten Organen folgt

die Milz, bieraaf die Sobilddrfise, geringe Mengen

filidMi sieh In in Long« nad in <1m HdsMd, Spana
im Gehirn und in den Knochen (mitunter auch nicht).

Die Verbultnisse der Localisation sind beim Heoscbcn

and Hönde gleich, ebenso liei interner Qnd inlni-

uteriner Subliinatrergiflang, bei interner Qoecksilber-

sulfatintoxication und Vei Vergiflung in Folge sul-

outaner Application von Hg. In Lober und Niere kann

Uoge Reteolloii ttaUlnden; tn einem Falle von in-

terner Sublimatvergiftang (Kind) f.mden sieb noch

deutliche Spuren darin, während Gehirn, Muskel und

Darm Hg-frel vueo.

Das angewendeteVerfahren, durch welcbc!i92 — 97pC'

Bit LeiobentlieileD geniaobtea HgCl wiedetgefooden
werden kennte, besteht darin, das» das tu nntrrtnchende,
»irklfinerte und Kew(>gfiic Organ nit dem cl'^i^hen

Gewichte 20 pro c. Salzsäure ia eititm Kochkolben, auf

dem ein Liebig'scher KQhlapparat aufgesetzt ist, über

freiem Feuer 8—3 Std. (Knochen länger und mit mehr
Sala&iure) bis znr vollständigen Lösung der festen

Tbeile gekocht (oder sweckmässiger, wenn die Flüssig-

keit Ine Sieden gekommen, einige Grade unter dem
Sedepnnkte «rbattoD) wüd. Das dabei aas den Eiweiar
ttoffen sieh bildende Sebwefetqaedtsilber wird dann In

L&ang gebracht, indem man ^ler auf fiO* abgekühlten

Flüssigkeit einij^e lirannm chl rsnurcs Hnli in kleinen

rortioncn jJ.b'^ zusetzt. D e nurh weiter ab^jekühlte

Flüssigkeit wird fillrirt, dann mit Wasser gut nacbgc-
«asoben und das durch das Wasohwasser stark ver-

dfiiute Filtrat mit einigen Ocanm (5,0) reraetat and
labhalt angeriUtyt, dann naeb einigen Stunden neoh*
nab Zinkstaub sogesetst. Naeb Absitzen and Abgicssen

wbrd der Zinkataub zoerst mit reinem Wasser, dann
unter Zusatz von einigen Tropfen Natronlauge, dann
wieder mit reinem Wasser, abgewaschen , auf einem
Trichter über Glaswolle gesammelt, mit Alcohol vom
Wasser befreit und mi Luttstrom bei gewöhnlicher
Temperatur möglichst getrocknet und durch Nachspülen
mit anbenutatem Ziokstaub in den aum Abdeatilliren

dee Hg dienenden Apparat gebraebt. in weteben die

bei Erhitzen des Zinksts ;» ^ ntweichenden Dämpfe
eine Schiebt von glühendem i\ui.kerL xyd und eine .S' li-he

von gebranntem Kalk pa.s.-.ir( i). Vi n liem m deru L -

Ri'bre des Apparat» in gan£ r^iuen Trupicben an^> -

sammelten Quecksilber trennt man das milcond' ns rte

Waner, indem man durch das abgesprengte ü Rohr
mit der UiinaeD*Mben Pumpe durch Baumwolle filtrirta

Luft dorebaangt Aua dem mit dem Quecksilber ge-

wogenen Rehre entfernt man das Hg durch Eihilzcu
und Aastreiben mit einem Luftstrom und beieobnot aas
der Gewichtsdifferenz dta Menge des Hg.

Stein (3) bat mittelst des Ludwig'schen Verfah

reas den Nachweis geführt, dass die Menge des bei

.ouVirntaner Application von Mercurialien während der

behandlungadauer (durohsohnitUtch 32 Tage) mit

Harn nnd Fieea aosgeeebiedtimi Hg Vit— ^ 13

der eitigcf ,1 rten belrütit, so dass die gesammle Aus-
scheidung des Queckailbere etwa au( Vjo
iqjtoittcii Qaeokiilbeis w aebitsra tet V^t«re Unter*

snchongen über das Verhalten des Harns in späterer

Zeit führten au dem Resultat«, dass auch noch bis ea

Moba Honateq die AaiBebeidang foftbeatebt, so das*

Uto In dem Harn von 10 Tagen wigbare Mengen

(0,2— 0 ß mg' nachzuweisen vermag. Dasselbe findet

auch nach Behaiidlang mit Pflaster oder Einreibungen

•tatt, wo sieh nach 3—4 Woobea noob 0,7—7,7 mg
Hg im Harne nachweisen lassen.

U. Böhm (4) ubtersuchte nach einer Mod.ticatioo

des TerÜirerib von Winterniti, welche bei Control-

venueben daa dem Harn angeietata Hg ohne Verlust

wiedenngewinnen gestattet, die Anssoneidnng des
Hydrargyrum salicylicum bei Kühen und Hunden.
Bei der Kuh wurde nach interner Kn führung von

1,0 .S.iln vlat (entspr. 0,569 Hg) U.OitvJ Hi; :n 10 K:'..,

Kotb, dagegen kein Hg im Harn gefuitdun. Ueim Uuude,
'i<r 3 Tage hintereinander 0,5. cntspr im Ganzen
0,8585 Hg bekam, fand sieb im Harn 0,0162, im Blut«
t),004, im Hägen, Darm und Leber 0,0042 und in der

Galle 0,0006, dagegen im Kotbe and Erbrochenen 0,3796.

Da hiernach bSehstens 0.4617 (pr. Kilo 0,0124) resor>

birt wurden, er.'-chf»- rit d:e R'sripti on des Quecksilber-

.sal icy lat.s als eine ziemlich unvvll>>t;inilige, wenn aie

schon lie Resorption bei Ca'omeleintäbniPg OOtec
gleichen Verhältoisseu übertreffen mag.

Haig (5) leitet die dinretiaebe Wirkung der
Mercurialien, insbesondere des Calomcl, davon ab,

dass die Harnüuremenge im Harn und im Blute ab-

nimmt und dadurch Abnahme <le.-i Hlutdruck» eintnU,

Die Verminderung der Bariisauro erklärt sieh theils

durch Einwirkung auf die Leber und Umwandlung in

Harnstoff, theils in Harnsäurecetention in Folge ver-

mebrtvr Acidii&t. In purgirenden Dosen erbSbt Oalomel
eonetant die Aeidilät des Flarns

Nach .VI ahnert (6) siud Mercurialien bei Hy-
drops m liefolgc von Herzleiden stets m letzten

Stadium der Cardiopathie zu vermeiden, da sie dann
nur den Exitus letalis beschleunigen. Sobald die Diurese

beginnt, die mitunter auf 8—9 Liter im Tage steigt,

sind die Hereoiialien anstosetaen, weil stets noch tor
diuretischen Wirkung hinreicherides Hg im Körper ist

und bei weiterer Zufuhr die Nieren ausser Stande sind,

sämmtliches Hg fortzuschaffer, das an den vicariirenden

Secretionsflächen heftige Entzündung (Stomatitis, Kn-

teritis), welche die soigf&ltigste Behandlung erfordern und
die Hg-Zufuhr sofort verbieten, hervorruft. Das auf der

Höhe der Polyurie auftretende plötzliche Coma, das er so-

wohl bei benleidenden als bei langenkranken fl;droiükam
beobaebiete, bilt er fBr Shoetwirkuog dareb rapide

Entwässerung. Hei renalen Hydropsien sind Mercuriali- n,

weil sie in <irn mei.ittn Fällen lu Insuffici' der

Nieren lühren, k;,"in.' Cvii'.rain iieirt, H'-i^it'- >;et.er U)drops
wird vernebiedeu bet iitluist was »ich durch das diffe-

rente Verhalten der .N 1 1
• 1;

i
iihelien erklärt, auch

fcöouen (vitweiaca Fieber uud da» Niebtaustaudi'komaMn
der Hjrpergljkämie, welebe die Polyarie atark unter*

stützt, Uisserfolge erklären. Sphygmographiscb ergiebt

sich keine Uerzwirkung des Hg und in manchen Fällen

ist Combinath r, \on Calomel mit Digitalis tod ent-

schiedenem NuUen.

Martin und Hillor (8) halten die Angaben ftber

den fiiBfloss der Heroariaiien auf das Hämo*
globin bei Syphilitiseben für keineswegs sover-

lässig, da verschiedene Verhältnisse roodi6circnd wirken.

So nimmt der Hämoglobingehalt in der Regel nach
Zufuhr von t liissi^keiten nicht unbeträchtlich ab; auch
ist die Normaizabl des Hämoglobins sehr wechselnd
(abnorm hoch bei jungen train rt>n Athleten, mitunter

bei bestehendem Pallor reobt boob) und aeigt itaaent-

lieh stQndli'ebe Finrtoationen. Aoeh bei seeondlrer
Syphilis kann Hämoglobin und i'lutkörperchetuih! mit

der gewöhnlichen gleich sein und bei der Mercurbe-
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bandlang erhält man selbst in denselben Tageszeiten
nicht immer gleiche Rennltate. In der Regel scheint

erhebliche Zunahme des Hämoglobins stattzufinden,

jerinch keineswegs der Zunahme der ÜlatkÖrperobeOMhi
enisprechcQd, die selbst berabgeben kann; Abnahme
des HimoilobiiuiMiieiDtMif to helle QaeekaHbenMogea
la deuten, die für den EiDiellkn selir teriditeden sind,

da einige Patienten wochenlang 0,2 Protojoduretum
bydr. vertragen, während bei anderen 0,08 binnen
8 Tagen Salivation erregt.

Streffer (10) publicirt aus .ior Würzburger Ab-

IbeiluDg für Syphilis eine Siaiisuk der Nebeuer»
sohelnaugeD bei Anvendung feraebiedener
Quecksilbrrpräp irato, wcnacb es sweifellos cr-

seheint, dass die Injectionscuren die weDigslen unan-

genebmen Debenwlrlcungeii heben und den eicb ne-

njeiillichSftlicyl- und danach T Ii y m u I
i

ueckelJber,

weil sie keine Darureizung und nur leichte Stonialitie

bedingen, ur.dTon löslichen Präparaten Quccksilber-
peptonat empfehlen. Am vcuigsleu günstig ist die

zu DarmaiTectionen leicht führende interne Behandlung

mit Carbolat und Tannat.

Die Hnufigicett des Torkommens Ten Stomatitis und
DiarrbSen und die Menge Hg, nach welcher dics<: bei

den einxelnen Präparaten eintreten, ergiebt die folgende
Tabelle, in «elober die eehveien Fälle in ( ) geseilt

sind:

Stomatitis Diarrhoe

Häufigkeit Hg- Uauflgkeit Ug-
in pCt. Menge in j^t. Menge

1. Inuae-
ttenen:

Ungt. hydr.

einer. ... 43,5 (lü) V 3,S (2.3) ?

2. Injec-

.Sublimat.. 87,0(10,4) 0,18 «,28 (3.1) 0,18
Ufdrarg.
Pepton... 18,8 (9,1) 0,18 — —
£ forma-

midatnm . 33,6 (5,5) 0,11 0,9 (—) 0,04
Oleum ci-

nereum .. 42,1 (lO.O) 0,13 — —
ilni Succini-

midum . . . 75,5 (50) 0,04 — —
H. sozojo-

doUo.(8pCt)70,0 (20) 0,134 — -
fl. ealieyli-

euu S8«4 ) 0,14 — —
H. thrreol.

aceticum . 80,8 (7,7) 0,256 — —
H ojtydat.

carb lic . »6^7 (-) 0,08 «6,7 (-) 0,078
3. Interne
Bebend,
lang:

H. oi^dat.

car) Iii: . 78,0 (18,8) 0,41 68.8 (—) 0,86
H. uxydat.

tonnic. .. 34,3 (2,9) 2,275 31,4 (17,1) 1,6

im Ganaen erkrankten von 433 Patienten 174
(40,8pCt.) an Stomatitis (sebwer bei 49= n,3pCt.),
34 ('7,9pCt. an Diarrhoe (2 an blu*ij;en StühLn).
während AITectioncn der äusseren Haut (liUcaria,

Brythero) nur in 4 Fällen beobachtet wurden.

Quincke (8) hat bei der äubouianbebandlnag
der S/pbtlis mit Calomel naeb l'-S Injeetienea

mebrmals Frost, Fieber, Bmataehmerzen und die objec-

tiven Erscheinungen einer sieb entwickelnden Pneu-
monie, welche Jedoch n I i* Tagen verschwanden,

ebne dass ea zu pneumonischem Sputum kam, con-

sfatirt and glaubt diese Symptome, .ähnlich wie die

mitunter auflTätligen Steigerungen der Stomat'ti«i mer-
curialis, auf zeitweise schnellere Aufnahme von 11^ und
besondere Orgaodisposition (angeboren oder durch voc^

Obergehende Scbädlicbkeiten berbeigeffibrt) beigeben au
mBaseo, da zulällige Erkrankung an Pneumonie in den
beobachteten 7 Fällen ausgeseblossen erscheint

Ein von Cramer (12) beschriebener Kall von

Dysenterie nach Calomelinjeotionen ist nicht
allein durch die Schwere der lotoxication, welche mit
5 lägigem hoehgradigem Sebwächezustaad mit subnof^
malen Temperstaren efnbcrgiog, »>ndem besonders
dadurch von Irl r!">,-.c, iiu Krank»' frülur nacli

dem VfStündigt'n lUiJo tmtr Fin^'ei wundi' mil 0,5i.'roc.

Su!ilimail<»ui.(4 .Salivatj. n und Au.stchisidung von Ri-

mti»i> (auch lig) im Uaru bekommen hatte. Ob das
gleichzeitige Hinnehmen von Jodkalium, goxen welches

Pat früher ebenfalls Idiosfuerasie seigtf, das Sintreten
der 2 Tage nach der f. Injeelion von 0,18 Galonel
(in Stägigen Intervallen verabreicht) eingetretenen

Dysenterie durch Rihinderung d(.r Hg- Ausscheidung
/orderte, steht dahin

Jacontini (14) rühmt Sublimatinjectioaen
als lieberherab&etzcnd und heilend bei Scharlach
ond Diphtheritia, doch ist die Zahl der üeobaeb»
tnngen fllr Sohlusse su klein.

I'.vs schon fiühur vm ihm a I
> A ii t is*.- p i i o ii rn

cmpiohlene tj uccks i I be ro z y c y an ii r (Her. 1ÜS8. L
388) bezeichnet Chibret (15) als durch Licht unzer-

setalioh und in 1 proo. Lösurg indiifeient gegen Metalle,

so dass es rar Derinfentleo vea laitninieaten braueb-
bar ist In Losung wirkt es auf Wanden und Schleim-

häuten Smal weniger irritirond als Sublimat; für

Wunden ist Solution von 1 : 1500 3 ie geeignetste. Sub-

cutan erregt es in 1 proc. Lö-'un^ keine Abscessbilduog

und lässt sich in dieser Furm bi.i Syphilis /.u 0,01

appUciren; 4—6 Injeotioneu io Zwi^cheuräumea von
2—8 Tagen entspieehen einer energisoben Sebmieienr*

fLarsen, Arnold, Bin seltener Fall von Sablfanal-

vergiftung. HospiUlstidende. 3. R. Bd. VIII. No. 43.

(Stomatitis, Leibschmerzen, Krbrechon und Diarrhoe

nach einem Verband mit Subliraatbolzwjllf, der zwei

Tage lag, l^i der Operation t.Mastais] wurde nur

Carbolwaiaer vernendet. Heilung na 'h einigen Tagen.)

€kr. warn (Kopenhagen).]

15. Bl«,

]] ('..mbi miiir cl Fran<;ois, R"cht'ii''he.s ii^cn-

mentales sur les 1r.>ub1es nerveux du !>alu(nijiiue nbro-

riiqur: et sur les ivium s 'icterminantes de leur apparition.

Compt. rend. I. CXI. No. &. p. 276. — 2} Wal ton,

6. L., Fatal ease of tfad poisoning in vbiA ntatia was

tho principal symptom (psfudotabes). Mo.ston Joum.
Oct. 30. p. 410. (Symptome von Ataxie bei normalen
SL'bni jiit tlexen, leichte Abn ihm',' ibT ta 'lJ.-n .Si-niibi-

liut am Fusse und starke Abnahme der Mu.<>kijlHeiii>i-

bilität, keine Atrophie, ohne vorhergehende Colik und
ohne Blei.s3um musste auf Hlei bezogen werden, da bei

Finleitung einer Jodcur reichlich Pb im Urin auftrat,

das bei fortgewtatem Jodkaliamjehrauohe abnahm, doch

starb Pat. naeb 4 monatlieber Cur; Bleivergifiung viel-

leicht Folge bleihaltiger Verzinnung eines kupfernen

Kessels.) — 3) Lyon. 0., Le» paraUsitb saturnir.es.

Gaz. des Höp. No. 120 p. llOi). — 4) Drciscb,
Roman, Zwei .seltene t.illi' von Bleivergiftung. 8. 21 Ss.

Diia. Wfirsburg. — 5) Lchm.inn, Paul, Kin Fall von

sebvenr cbroniseher Üleüntoiication mit besonderer

BerAeksiehtigoog der Bnoephalopathie und Retinitis.

8. 28 Ss. Diss. Halle a. S. — «) Schröder, Horm.,

Vorübergehende Cerebralerscbeinungen bei chronischer

Bleivert;]lUni^'. S. 30 .'^s. li(:riMi. - 7) i_) 1 1 v e r , Thom.,

An aoalytical and clinical examination ot lead poiso-
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ning in its acute manlÜHtgtioiiM. H«d. «bir. TnuMMt.
Vol. LXXIII. p. 83.

ÜMb CoBiliemale uod FraoQois (I) }st iut Aof-

trateo der nerv5sen Form des Saturnismat bei

Hunden leicht experimentell lu erzeagen, so dass bei

Ufiichcr Zufuhr von 0,1—0,5 Cblorblei schon nach

1 Monnt und selbst früher schon grosse Aenjfstlicbkeit

mit Uallucinatioricn odr-r Illusionen drs ijcsichls, dann
namentlich epileptische Anfalle (obDe initialen äcbrei,

aber mit intensiven tonischen und clonisollion Krämpfen
«ad Stwtor) oder «ina«itige CboreabeweguDgen, die sich

mitunter »vf einielne Moelelii leealirirton, auftreten. Die
Krämpfe lassen stob bei Banden (ähnlich wie die Coliken

beim Menschen durch psychische Eindrücke) durch Zafabr
berauschundir Mengen Al -ohul beivorrufen, ebenso durob
äussere Kindtücke (Redrahung, Kathei^risationen)

Dass die Bleiparaiyae ütclil taiiuer deu be

bannteo tob Dnebeone besobriebenen Tjpos zeigt,

betonen Lyon und Fr!. Dpgerine- Klumpke

,

welche letztere auch die schon von Ketnak be-

obachtete Tbataaebe beetttigt, daas mituater nur

oiir/.eiiio Muskeln einer Muskelt^ruppe wirkürii ge-

lähmt aind, während bei den übrigen die eleclrische

Raitbarbeii erbalten ist. 8fe antenebeidet «er*

aobiodeoe Typen localisirter Lähmung am Arm, den

Typus- antibrachialis (Extensor©nparalys?\ den Typus

superior oder bracbiaiis, wo äupinator longus, Biceps,

Deltoides and Braebialis iatemits aflteiit «Jod, and

den Typnü Aran-Dncbenne (Lähmung aod AtrOpbl*

der Oaumenmuskeln und interossei).

Ktt dem tweiten Typus gebBit aoeh ein Fall von
Dreisch {i), in welchem die mit anderen Formen des

Salurniamus sieb comp lieireude l'aralysu auch die Bc-

sonderlieit darbot, das.s die m 'lorische Kraft nicht mit

der eirctriscben Reizbarkeit parallel abnahm, in diesem
Falle zeigte sich auch eine Störung des Geschmackes
(Ausfallen der Empfindung von saaer), während ein

sweitar Kranker an vollständiger Ageoaiaaatttrnina
CNifeDarÜgem Geschmack nach allen vier Gesctoaok»-
qnalititen) bei nur geringer Herabsetiung dee OeflUllS

auf der Ztince litt.

Lebmann (5) bringt einen in vielen Beziehungen

iBterauaiilen Beitrag zum Coma saturuinum und
aur Anaorosia aaturnioa in eiaem im Kranken-
bause so FnnkfQrt a. 0. beobaebtelen Fklle. Das
Coma trat bei einer Frau, die 4 Jahre lang mit dem
Abkratzen und Glätten weisser Ofenkacheln beschäftigt

gewesen war, j.'lo',zlicli auf, ohne dass jemals Colik

bestanden h«tt(o oder hiw«ii>!t im Uani vorbanden war;

es währte 17 Stundin, complioirtu sieb nicht mit

Krämpfen und verschwand ohne weitere Folgen; da-

gegen trat 6 Worbt-n später, ohne dass mittlerweile

DMohlftigung mit Blei atattgefaodeD, Neororetinitis

optiea deeeei>dens ein, welebe gans das Ausseben von
Retinitis albuminurica hatte, ohne dass Albuminurie
bfstaijd, und sich im L^uff^ von 10 Wnchnn in oino in

Atrophie abkliugi'iidr Knt^iitidunKsiiajii^l'J umwandeltL.

Es beweist dieser Fall, dass es durch directe Wirkung
von Pb veraniasittes satoroines Coma und Retinitis

giebt, wobei möglieberweiaet wie L. Termulbet, auch

Feraento wirksam sind, die sieb bei der TerUndung
des Bleis mit d»n KiweissstofTen der betr. Nervengebiete

bilden und, in die Blutbahn gelaugend, zu Ernährungs-
st rut^eii I i Hirnrinde und der Retina fuhren können.
Im Uarn wurde I'b nachgewiesen, auch fehlte der Blei*

•anm niobt^

Oliver (7; betont das Vorkommen sehr frflb'

leilig letal verlaufender Fälle von Saturnis-

maa bei jungen (18— 23jäbr.; Arbeiierianec in >lea

Bleiweissfabriken Ton Newcastle upon-Tyne, wo schon

nach wenigen Wochen Colik, Verstopfung, Erbrechen,

Kopfweb, Schmerzeu in den Gliedmassen und Seh-

atSrongen, dann wenige Tage später mit oder ohne

ärztliche Behandlang Convulsionen auftreten unJ

plötzlicher Tod im Coma erfolgt. 0. hält diese Fälle

für Folge aentor Toiinie, da malst Albumioorio fisblt

und bei der Section nur TTyJrämie und Anämie des

Oobirns sich findet and Blei in Qebim, Leber und

Vieren tu «onatatiron bt
In solchen Fällen kann der Bleisaum des Zahn-

lleisches, den 0. in 72—73 pCt. aller Saturnismus»

kranken fand, fehlen, obschon er mitunter schon nach

einwSobeotlieber Arbeit bei Mädoben auftritt. Die

dorob deatUobe Abnahme der rotben BlatkSrpereben
characterisirte Anämie kann z. Th. auf Me iiorrhat{it;n

und jjrofuäe Menses bezogen werden, die genau bei dir

Hiilftc der Bleiart-''-iter:nn''n cnnsLatirt wurden und in

denen Ü. eiueu wichtigen Grund dafür sucht, dass das

weibliche Geschlecht mehr von Satnrnismos zu leiden

bat, ala das männliebe; doob ist aneb bei Mgelmlssifsr
Menstrnation bei bleikianken W. Anämie vorbanden.
Von SebstöruDgen ha* 0. aasser Amblyopie, bei wel-

cher häufig Neuritis optica zu constatiren war, ohne
dass Albuminurie vorhanden war, au^h Diplotic bo-

obachtet In einem Falle bestand ilemiplugie mit

Aphasie. 0. betont, dass ungeachtet des fast conüt.an-

ten Vorkommens von kleinen, jedoch nicht hyperämi»
sehen Nieren bei Bieiarbeitcrn dennoch Gicht in den
Bleiweissfabriken von Neweaatle niebt vorkommt,
ünteranebnngen an vier Kranken ergaben, dass nur in

einem Falle die Uarnsäureauäscheiiuug unter der nur-

maltjn, m den übrigen verrar.-hrt war. Die Harrstoff-

ausscbeidung war in der Re^el gering (durchschnittlich

IS— 15 g), während der bebandiung fand meist Steigeu

zur Norm, mitunter auch noch weitere Abnahme statt.

In allen i%Uen vermehrte Jodkaliom die Aasscheidung
TOD Pb im Barn vm das Doppelte oder DroUbche. Die

Menge des pfst rriortem in den Organen gefundenen Pb
war sehr genug und betrug im Gehirn nur 0,03, in

der Leber 0,04 g; von deu einzelnen Organen enthielten

in 1 Million Th. das Herz 0..^. du' Leber 41.6, die

Nieren 13,0, Mil.- 39,0, Grossh;rn '.'l.G und KLmhirn
8,59. Dass das weibliche Geschlecht tür BleierlirankaDg

mehr prädisponirt, geht auch daraus hervor, dass TOD
135 Patienten des Newoastler Krankenbausea 49 Frauen
unter 93 Jahren waren, während kein Mann unter
33 .Tahren erkrankt.

Sehr complicirt ist ein von Schroeder (6) be-

schriebener, besonders durch vorübergehende satur«
n ine Hemianopsie ohne bemiopisebe Pupil lett-

reaetion ausgezeichneter Fall obroniseber BloiTOr-

giftung, in welchem bei einem wiederholt an Bleieolik

und Bleiarthralgie erkrankten , auch an Pa^thesien
leidonl.n Maler plötzlich Kopfschmerz, Schwindelge-

föhl, iscliwcrhörigkeit, Sebschwäche, Ausfall beider nach
links liegenden Gcsicbtsii liüultt- n, .\bschw.ichutig der
Reflexe 1 ,

Aufhebung bezw. ächwäohe der Tast- und
."^cbmerzempöndlichkeit, Lähmung der unteren Acste

des 1. Faeialis, Parese der I. oberen und uateten Sa-
tremität, Seblingbesebwerden mit Sebiefeleben des
Zäpfchens und Icterus auftraten, welche Erscheinun-

gen sich in 5 Tagen v^dlig verloren. S. halt dm Icte-

rus für hämal '^' H, da er mit auss' rc rdrntlich hotn-r,

nicht mit gesteigerter Tcmp zosanimenhängender Puls-

frequenz, dagegen ohne lettige Sliiblc und ohne Leber-

und Hilsscbwellung verlief und im Harn Hydrobilirubin

und nur Spuren tqq Bilirubin g' funden wurden Den
ganaen Symptomenoomplcx erklärt S. aus Itehämie

einer Stelle der r. Hemisphäre, wo Tbeite der inneren

Kapsel und die Gratiolet'schen Sili trahlungen zugleich

betroffen sind, bedingt durob Verengung der Art. optica
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leatiealMris und der Art tonttmb-atriaitft (ttu der
Art Mr«liri a«d»).

16. Thalltain.

Blake, Sur une action physiolegi']ue dos scls de
ttaalliam. Coropt. rcnd T. CXI. No. 1 p. 57.

Nach Blako wirken T h a I Ii u in o »
) d u Isa

wr-dcr hei Kir.sprilzung in (l:c Jugiilaris noch bei

solcher in die Arterien auf diu Nerven und Nerven-
centra und tödten nur darch Hemmung des Lungen-
kreisUtafes, wozu es bei arterieller Idjmüod der zehn-

hoben Menge bedarf. Weit ausgedehntere Angriffs-

punkt« aad ein« vi«l griSmi« ToiieitÄt basitssii dio
ThklliiiiBOzydgalie, dt« b«i BlafQhnin; in di«

JuRularis in mehr als der zehnfach geringeren Men^^e

nicht nur den Lun^enl(rci.')lauf bistiren, sütid<;rii nurh
aul das Viisinnoturische Cfntrum, das Ath-mcentrum
und die Uerzganglien eiiiwirktii und den Tod durob
Athcmlähmang herbeilQbren. In wieweit diese diffe-

rirvnd« Wirkung d«r TlialUamoijdaU und IballiBm-
ozjdsalie damit in ZuMmnenliaBg gebtaeht «erden
kennen, dase, wie Blake will, den Molekül dts mono-
valenten Tbainamoiyduls nur ein einziges System har-

monischer Schwingungen zukommt, zu dem im Körper
auch nur em einziges Holch«« System Beziehungen hat,

während das mit mehreren Systemen harmonischer
Schwingungen ausgerüstete polyvalente Tballiumozyd
aoell an nehraren Systemen im Körper in Beziehung
treten kann, oder ob dabei TenohiedanN Tarbalteo
der betrefltaden Salle sn den fSweUntoliisn de« Blntea
und der Nerven im Spiele ist, müssen weitere Ver-

suche lehren, in denen anstatt des äulfats und Nitrats

indifferente organische Sali« und Doppolaalio aar An-
wendong kommen.

17. ESaen. Mangan.

1) Novi, Ivo, II ferro nella bile. Studio ciitico-

sperimenlale. Ann. di chimica. Gennajo. p. 1. (Isti-

tuto fisiol. di Bologna.) — 2} Gaglio, G. (Bologna),

Solla proprieti di aicuni sali di ferro e di sali me-
talllei petuitf di impedire la coagulazion« d»l sangue.

Ibid. Avr. p. 233. — 3) Coppola, Fraticobco (Flo-

renz), Sul valcre tisiologico e ferapeuta-u dcl ferro in-

organico. Speriment. .Marro. p. 277. - - 4) .\ulde,

John, Some notes beariug on the administralion of

iron. New York Ree. Oct. II. p. 402. — 5) Com be-
male u. A. Dubiquet (Lille), Lea effets pbysiolo*

giques du ferrocyanure de potassium. Ball, de tb6r.

Mai 15. p. 385. — 6) Oietericb, Eugen. Indifforente

Eiaenozydverbindnngen. Helfeoberger Annaleo. 1889.

S. 52. — 7) Derselbe, Ueber indifferente Man^>
Verbindungen. Pharm. Centralballo. No. 23.

eranohe, w«I«he Novi (1) aber di« Bltml-

nation des Eisens durch die Galle bei Gallen-

08telhunden anstellte, xeigen mit Bestimmtheit, das«

Bisenpräparata bti interner Binffibrung in gewissen

Mengen resorbilt, in der Leber localisirt und mit der

Galle wieder ausjreschieden werden, während j^rossu

Dosen löblicher i^iaensaize durch die Galie nicht

eliminirt werden und, indem damokVerminderuDg der

Gallenal sonderoaf eintritt, die Bimnanafabr garadezo

vermindern.

Die Oalle enthält eine beetimnite pioeentige Monge
Eisen, welche n.uh iler Art dir Ernährung und nach
der Enticrnuiig von den M»hl7.eiten, somit nach di r

Schnelligkeit der Secrct-.on, zwischen 0,0021 u. 0,004')

.schwankt Kin Bund vc>q 22 kgrm eliminirt in jeder
Stunde der maiimalen Secretion naoh Bredftttaraag

0^5, aaeb gemiaehter Itabrang 0,45 Dg, aovlt pro

kg 0,016 bezw. 0,02, in den Stunden der geringaten
Seeretion 0^ beaw. 0,85 mg (pro kg O/Jll besw.
0,014). Bei Flelaebnahrung scheidet ein Hand von
25 kg in der Stunde in mazino 0,S (pro kg
0,032) und durcbechnitUich 0,55 (pro kg 0,022) rag

aus. D:e Zunahme des Ki.sens in der Gallo tritt nach
unorganischen und organischen Biseaverbindungen
(Bisenchlorid, Carbonat, Citrat, Fermn aaooliaratnai}

bei interner Applioalion ein. Bei ^anen Dosen einea

anMslieben Piiparats (0,1 pro di« und pro kg) ist

dieselbe aueh bei mehrtägiger Darreichung unbedeu-
tend; bei sebr kleinen Dosen löslicher Präparate (1 mg
Fe,ü, als Chlorid im Tage und pro l<g) fehlt siö

ebenfalls auch bei wiederholter Application. Mittlere

Dosen (Tagesgaben von 5 mg Fi-,0, als Citrat pru

kg) bedingen bei Wiederholung starke progressive

Zunahme der B'scnausscheidung, die im Laufe einiger

Tage auf das Drdfaobe der Nora steigt; dann folgt

rapide Senkung fn tanfe ron 1—9 T., hierauf weitere

Erhöhung bei Fortsetzung der Risendarreichung. Starke

Dosen (8— IG mg pro kg pro disj in l'orcn vim

Saccharat) wirken in gleicher Richtung noch ausge

sprocbener, während mittlere und starke Tagesgäben
subcutan injicirt keine irgendwie ncnnenswerthe Zu-
nahme (nach 4 mg Fe,0, als Saooharat stieg die

Aossobeidnog nur um 0,005 mg, naob 28 mg als

Citrat nr nioht). In Besag auf denNonnaleismgchalt
der Oall« tst au berQeksiohtigen, dass bei längerem
(248!d.) Aufenthalte der GalN.; in der Gallenblase die-

selbe grössere Dichtigkeit und den doppelten Eisen-

gehalt zeigt.

Nach Gaglio (2) verhindern Eisenozydul-

salze (L&ctat, Tartrat, Sulfat) in w&ssriger Lösung

(1 t 100) die Ooagnlatiott des Blates aowobl bei

directotn Zusätze, als bei Injection in die Venen;

kleinere Uengen setzen die Qerioabarkeit herab, ohne

ai« gana aufsnbeben. Das artarieile Blnt bleibt auoh

nach Verlust der Cosgulationsfäbigkeit bellroth.

Aehnlich wie Ferrosalze wirken Kupfertartrat, Haogan-

oblorür, Natriummangancitrat, Natriamniokoloitrat,

Kobaltcblornr, Katrianbleioltrat und Alaalaqueokailbar

in '/j— lproc\ Lösung.

Veränderung der Blutkörperchen tritt nicht ein;

da.s Ulut bleibt mehrere Tage hochioth und absorbirt

au der Luft noch läag^re Zeit Sauerstoff und bleibt

seihst bei beginnender Fäniniss, sowie bei Verdünnung
mit Wasser oder Zuleitung von Kohlensäure oder

Schwefelwasserstoff flüssig. Fibrinogen und Paraglo-

bulia enthalten bei Thieren, deren Blut darob Ferro«

eatse flSssig gemaobt warde, grosse fiisenmengen

(2,137 pCt.); bei incomptef' r Fluiditat i^t auch in den

Fibrincoageln reichlich, aber weniger Fe U.^^^ pCt.)

vorhanden. Auch das Kiweiss des Serum nitnmt vml

Fe auf. Die im Blute sich bildenden löslichen Eisen-

eiweissverbindungen mtissen als vait ireniger giftig als

Ferran laettoum oder tartarieuin angeaehen werden,

da iMi vaseher tnjeetion too EisenozTdulsaisen in die

Venen rasch Tod durch Herspaialyse «intritt, während
bei langsamer Injection, wo die betreffenden Albumi-
nate .sich ra.si h biM'n. erst nach sehr grossen Mengen
der Tod in einigen Stunden eintritt. Das Her/, steht

bei nicht allzu grossen Dosen nach der Alhmung, bei

Dosen von 0,5 pro kg gleichzeitig still i in letsterem

Falle ist darob knBstliÄe Atbmang Wiederbelebong
niebt eaügUeb.

Als nene Rrseheinnng der Kisenrergiftung, wo die««

in ''5— 1 Std. (odtüch verläuft, hebt das Ausflicsscn

weissen oder etwas blutig gelärbten schaumigen Schlei-

mes ans der Trachea hervor, ,kls anainmisehe Krschei-

nung Ki^chymcsen :m Pcncardiura, besonders in der

Imken llerzhalft«, am häufigsten lu den Papillarmus-

kein und im Limbos der AtaoTentrioularklappen. Die
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Anwendong des Ferrosulfats als blutstillendes Mittel

ist mit den Verb»lten der FerrowUe gegen die Fibrin-

biMoBg im Blnto oiebt so mreiiibarBD.

Coppola (3) seigt durch Fölterungsversucha an

Uübnern, welche theils eisenfrei« k&ostlicbe Naliruag,

thails solche mit Eiseolaotot odw Sisen gemisttbt «t-

hi«ll6a, dass Resorption unorganischer Eisen-

salie stattfindet und ^n^-^ ^lip Hurch eisenfreie Kost

hervorgebrachte Blutverminderußg (Abnahme des

Htmoflobina hti v1»icbbl«ibMä«r Zabl der Brytbro-

ryten. Zunahme der Leucocyten und Microcyten, Auf-

treten blasser Körperchen mit unregelmässigen Con-

Inrsn ond Köreehen im Kern« und «n der Pftripfaerie)

bei Zufulir von Eisen nufhüren, wobei das Eisen im

Verhältnisse zu der durch die fortwährende Eisen-

aosscbeidung erlittenen BfnbtUM »n Fe imOrgaoiimns

nrilekgeb«lt»ii wird.

Nach Combemalo u. Dabiquet (S) bewiritt

Kaliumcisenoyan ür in grossen Dosen (0,5 — 2,0 p.

Kilo intt rn) Krbn (. lii.ti uti i Durchlälle, dagegen weder

in grossen noch in iiltiiitu Mengen Stvigciung der

Diurese, wie solche bei Meerschweinchen nach Gaben
von 0,25— 1,5 hervortritt. Die Concenlration der

Lösung scheint auf dtn locak'n EfT-:ct bei Hunden und
die Diurvse iMi M««FscbweinoheD oboe Bedeutung,
dagegen wäcbst letiter» proportional der Dose. In

kicnfii M'ngeii (bis 0,45 p. Kilo) oin^e'ührt wird

Fcrrocyankalium vollständig iti l''c'rricyriiikalium urnj^u-

wandelt, bei grösseren Menden wird auch trstires im

Harne ausgeschieden. Kerricyaükahuis wirkt auf Mecr-

chweinchen nicht dinretiscb.

Bine ADsabl indifferenter Eisenpräparate
ist nenerding« von Dieterioh (6) dargestellt und von

Demmc und Tboma« bei Cbleroae «ia die (Blut-

körperchciizabl >ur Nom lurfiekfSbrend und sebr gut
zu .itragen cnstalirt werden. Ks .sind das F-»ri i-

mannitnt, Ferridexlrinat, Ftrrt laclosacclia-
rat, und rin von Thomas ganz besonders empfohlenes

Ferrum al bu m ina t u n:) cum Natrio citrico,

des sich durch I.eichtlösichkeit, völlig neutrale Be*

s«biJfeobeit| äeraeblosigkcit und Wohlgcichmack aus-—-......^leieftnit^-lMd- dessen «Issrige Lösung den Liquor
Perri albnninati ron Helfenberg (mit 0,4 Fe C,t-

batt) darstellt. Die Wasserlösliobkeit der Verbindungen
des FeO mit Zucker, Uilcbtucker, Manuit und Oextnn
ist nach Dieteiich durch einen iiubr gt-rin^cn Alkali-

gehalt bedingt, während Kisenpeptonat nur bei Sauti -

gebalt wasserlöslich ist und die Verbindungen mit

AlbumiD« um wasserlöslich zu sein, entweder alkalischen

oder aaofeB Charaoter baben mäsina. Dio Neatralitit

der ers^enannten Ycibindangen und des Eiaenalbnmins
ist nneb D. niclit durch Riitzi-'hung des Atk?i!', smi-

«loru üuf durch Nculialissreu rai'. Citronensajr'j /.u er-

reichen. Aehnlichc nicht styptisch-- Vrrbniduii^'' ri h.it

Dieterich (7) auch lür da» Maiig^u hergeitlellt,

und zwar Ma;j gatnsaccharat, Manganimannitat
gnd Mangaoideatrinat, ferner einen Kisen und
Mangao en^attendem Liquor Ferro- Mangan! sac-
char>ti in «wei Stirken (mit 0,2 Fe + 0,1 Hn. und
mit 0,6 Fe + 0,1 Mn in 100 Th.), ein (mit dem
durch geringe Mengen Säure nicht zerlegbaren Duitri-

nat bereitete») Kxtractum Malti ferro -manga-
natum (0,'J pCt. i'c, 0,1 {jCt. Mn) und ein Extrac-
tum Malti oanganatuffi (mit I pCt Mn). Alle

diese l'l8iMnto werden auch auf die Dauer gut rer»

tragflo. Die ncaen Verbindungen lassen sich nor au
kalianbaltigem Hanganhy-droxyd gewinnen, das man
durch Reduction von KalinrnpermaDganat mit Zocker
oder Alcohot herstellt.

An diese Verbindungen scheint sich auch das

Maltose-Kiseu (Laerulose ferride) au sohliessen.

welches neiierdinKs in N. Am. im Form ton Tabletter,

welche 0,2—0,3 entbalttn, vielgebraooht ond insbe*

sondere von Aalde (4) ai« nildet BiseDprlpant |e'

rübrnt wird.

18. Wolfmm.

Bernstein K 0 han , Jacob, Wirkung des Wol-

frams aaf den thierisobeo Organismus. 8. 1^ Ss.

DieSi Dorpal (Dorpaler pbarnuoolegiaebea Inetitot).

Nach Versuchen Bornstein K ob an's mit wol-

framsaurem Natrium ist die Giftigkeit des Wol-
fram meta Iis 50— 100 mal geringer als diejenige dei

Urans, dagegen lOmal giösser als die des Chroms.

Wie diesL^ Metalle, beeinflusst es den Verdau unijrstract

und das Nerfcnsysleni
,

erzeugt aber keine hochgra-

dige Mepbritis wie Cbrom, ooeb Diabete« wie Urao.

Die Vergiftung br^'unt mit Apathie und Mattigkeit,

worauf Nausea und brcebfähigen ThiAren unauf-

hörliches Erbrechen, da.<) zu i retasszerreissung im
Magen und fiacmatemesc lährt, sowie ioteosive, an-

fangs schleimige und später blntige DianrbSen folgen,

lieben den Magen- und DarttSfmptOBeni welebe mit
der Aossebeidung des Wolframs auf den betr. Sebleim-
bäutei'. /üsanuntrihäiij;t. Irrten bei niebt brechlähigeu

WaruibliiJeiit als Ntivcutrseheiiiungen Dyspnoe,
Krämpfe und Opistbotonos, bei langsamt a Vergiftungen

Paresen, Lähmungen und zunebmcade Schwäche ein.

Rasch (in 1 Std } tödilicbc Falle zeigen keine patholo-

gisohsn Veränderungen, während bei langsamer Ver-

giftang Gastroenteritis ond dipbtheritlMlie Dysenterie,

Hämorrhagicn in den Nieren und leiebte paieBebymatöse
Nephritis constatirt werden. Die Haaptanaiebeldung des

Wolframs geschieht durch die Magtndarmsobleimhaut,
ein geringerer Theil wird durch die Nieren cliruM.irt.

Im liluti- tindet sich etwa 2Ü [Ct. der irjicirtcn

Menge Frieder; ein Theil bleibt bei der Klimination in

der Darromucos» deponirt, ausseidem findet sich W.
in den Knooben (dutobaebnittUob 0,865 pGt. der In-

jeotionsmenge, bei ebronlseher Intosieation in grBsaeren

Mengen), in der Leber (0,802 pCt), weniger in Muskeln

(0,33 pCf.), in Nieren (0.15 pCt.). Milz (0,008 pCt.)

und ausnahmsweise in d r 0,004 Durch
din Magenschleimhaut wertiin W.lframvtirbiDduugen
ta.st gsr nicht oder nur sehr schw. r resorbirt. Die

empfindlichste ReaottOn gibt W. m *. Salzsäure und
Stanniol beim .Abdampfte in weissem I'orcellBnscbälchen,

womit ooeb Oy0125 mg naebweiabar ist. Der Blut»

druek sinkt naeb Infusion, vorwaltend w«bl dorcb
U'-'berfijltung der ITaurbg^-risst'. nicht durch centrale

Ac'.ion, da DurchscheiduHf^ der Vago • Svmfjathici obue
Ku ilijss iv'., [)urrhstri muii^sv« TMiche i'rgeben keine

Wjikutig aui die üeiäsäe; auch wird da« Herz nicht

b'.einflusst. Bei örtlicher Bctjinsciung verlängert W.
botraobtlieb die Beflexdaaer bei enthaupteten FrSsoben^
loeal aotatbeaireode Wirkung auf di« Coejusetira

konnte oiebt naebgewieaen «Mden.

19. Chrom.

1) Holloek, A. B., Oase of pofaoning by biebro-

mate .d j.iotash; recovery. Lancet. Sej.t. 13. p. 560.

(Vergiftung eines Mannes mit 5 Urizvn gesättigter

Lösung, aus Vf/rsehfn in uitM-r Möbeltischlerei ge,-

DOmmen; cboiensorme h!,rsobeinur<g«3o mit Magenschmer-

sen, Wadenkrämpfen und Collaps; Magenpumpe, Ka-
gnesia, Gblorodjro, Kioitaaiieo; Uenesnng in 8 Tegen.)
— S) GQnts, J. Edmund (Dreeden), üeber den
chemischen Nachweis des Chroms im L'rin während
der Chremwasserbehiindlung der Syphilis. Therap.

Monatsb. Mai. S. •.'üT. (<ir'lur„-.ncr Nachweis von Cr

im Aschenrückstaude des Harnes nach Verbraoob von
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200 Flaschen ies von (iüntz b-ji Syj^hilis VLTwrundetcn

Chromwassors in 76 Ta^en; in früheren ^;^lll•n war
dM Resultat bei PrQfuD(( mit wasserstofTsuperoiyd-

iMltinm Aether stets selbst iiaob Verbnucb von 300
PlaMDeo oegsÜT aasgefallen. — 8) Derselbe, Ueber
den Rinfluss der Salzbäder auf die Ausscheidung des
Chroms während der Chromwasserbehandlong der Sy-
philis Bbcndas. Oct. S. 404. (Zweimal ^;cluiit:i ni r Cr-

Nachweia in 1 1 Uaro in 3 Fällen , wo die Chrom-
««raerbebiDdlMiig mit Silsb&dein eOBUoirt woide.)

20. Barian.

Sommer, Ferdinaadi Beitrage sor Kenntoise d«r
Bariamvergfftung. 8. 19 Sa. Wlinburg. Diea. (WQnb.
pbarmacnl. Institut.)

Sommer weist auf das V' rkommen von um-
fangreichen Blatungon bei langsam'-r subcutaner

Vergiftung mit Chlorbarium bin. Sie finden sieh

Torwalteod in Lungen, Hagen und den unteren Partiell

des DanDB and können mit den durehdieHenvirkaag
des Bariom bedi'nften Sebädigangen des Langcnkreia-

laufs und mit der '.rr-irrpfhaflcti Perisfaltit in Vfibin-

dung stehen. Die Aufilai.urg ron liariumsulfat, welche

nachweisbar im Hlutat-rum nach Einführung von Chlor-

barium stattfindet, ist zu fein, um für die Bxtrava&iit«

in den Lungen durch mechanisobo Verstopfung der

QeAsso Brkliniag n bieten. Auch in den Gevelien

(OollMBOheiden, Mnskelo) findet Präcipitation statt;M Dnrobströmung eines Ma&keU ist der Strom Ter-

liägiaBat, die Erregbarkeit aber «her gesteigert als

heiabgoaetit.

21. Alkaltmetalte.

1) Stadel mann, E. (Ürrpat), UlIut den liiaflusa

der Alkalien auf den menscblischen Stoffwechsel. Nach
einem auf 'b m IX Congrf!??) für innere Modicin in

Wien gehaltenen Vortrag^-. Therap. Mtsb. Aug. S. 377.

— 2) Bnrobaid, Ueber den Binfluss des kohlen-

sanroil leap» dtraOMisauren Natrons auf den StoflT-

weebsel spedell auf die StiekstolbosBoheidung. Diss.

8. 1889. Dorpat. — 8) Beek mann, Wilh., Kxpcri-

mentclle Untersuchung über den F.influss des koblen-

sannsn und citrnnensanren Natron auf die Anascheidung
der Alkalien. D.ss. S, T'i ISSl». Dorpat — 4)

HaKentorn, Ri'bert, Ueber den Kißfluss des kohlen-

lauren und citronensauren Natrons auf die Ausscheidung

der Säuren im Hera. Dias. 8. 87 Ss. Dorpat — 6)

Klemptner, Loais, üeber die Stiefcstofr und Ham-
stoffausjsrbeidun); bei Zufubr von citrooensaurem und
koblecsaurem Natron. Diss. 8. 31 Ss. 1889. Dorpat. —
6) Nissen, Wilhelm, Eipur.^L'ntersucbungen übir den

Rinfluss von Alkalien auf Seoretion und Zusammen-
selzung der Galle. Diss. 8. 88 Sa. 1889. Dorpat. — 7)

Adolph!, Hermann, Ueber das Verhalten des Blutes

ki gesteigerter Kalizufubr. Diss. 8. 40 Si. Dorpat ^
8} Dofoort, K., Infloenoe des alealina sur la gly-

eeglne b^patiqne. Areh. de mdd. «ip<r. Ne. p. 432.

— 9) Schal Imeyer, Otto, Ein Fall v n Vergiftung

mit Kali ehlorioum 8 80 S.i. Diss. Miiin^hi ii. 188t). —
10) Landerer, Ueber Intoxicali on mit cblMrsaurem

Kalt. Arcb. f. klin. Med. Bd. LXVU. S. 103. — II)

Swiatooki, Jan., Ueber die Alkalescenz des durch

Wirkung groyser Matrinm salforicum -(iaben verdiobte-

ten BlQtes. (Wanehatior plianB8<;«l. Labor.) Ztschr. f.

physiol Cbemi«. Bd. XV. H. I S. 49. - 12) Haig,
A., Influence of pbospbate of soia on the excretion of

uric arid and nomp nf thf« conditions which prevent

\U actiAn. M.:4. Chif. Transact. Vol. LXXII. p. 899.
— 13) Kühn, Julius, Ein neues Salbsaeonstitoens.

Berl. Wchschr. No. 3f.. S. 821.

Untersuchungen , welche Stadelmann (1) in

Verbindnog mit Bar«hard (8), B««kmaon (8),

Hapfntorn (4) und Klemplner (,'>) über den Ein-
fluss grosser Dosen pflanzensaurer Alkalien,
besonders oUron«nsaaren Alkalis (zu 1,'>,0 und
mehr), auf den .Stoffwechsel des Mens I i i itii

Stiokstoffgleicbgewicbie anstellte, ergaben indem alka-

Uaeh raagironden Barn« Abnahme der Ramsäure und

AmmoDiakannchoIdnng, der letzteren entsprechend

der gegebenen Menge, obne dass sie jedoob völlig

unterdrückt wird. Der Harnstoff bot (bei einem Ex-

perimentator naob VorMfgelMa «In«« Stadioma d«r

Verminderung) grosse Tagessobwankangen mit einer

Osoillationsbreite der Com bis so 18,0, doch wicb die

Dnnbsobnlttazabl Tom Hormaloa kanm ab. Di« N-Ana»
Scheidung in den Päces stieg mit der verminderten

Consistenz der Stiible und betrug mitunter fast daa

Doppelte des Normalen. Dinretisoher Effect war an>

rorkeaabar; die Aoaaöheidung von Na vermehrt, so-

dass am Versnohstspe noch mebr Na als das einf^e-

führle ausgeschieden wird und an den folgenden Tagen
noch weitef« Termehru Anafubr atattSodot, «bonso

diejenige von K und CI, dagegen ri-ht vrr und Mt,

Pbospborsäure und Sobwefeisäure eher vermindert als

Tormebrt, sodass BBti{«bvog anorganisober SEaiw
durob Allalien niriit statifindet. Die gepaartOD

Schwefelsauren wurden vermehrt ausgeschieden.

Koblonsaures Natron wird schlechter al.H oitronen-

aaavss resorbirt, im Harn er.tcheint nach ersterem

immer weniger Na als nach dem Gitrat; dabei roisst

letstereo aoeh die Chloride des Körpen meebanteoh
mit, während k'.hlen.saure.s Natron keit;e Chlorent-
Ziehung bedingt. Sichtir duutet die Verschiedenheit der
Resorption darauf hin, dass das Citrat erst im Illut

und nicht scbou im Darm in Carbonat verwandelt wird.

Bin Tbeil des gebildeten Carbonats scheint an die AU
buminate gebunden im K5rper aaräokgahaltcn an
werden, da eine Naobperiode folgte la weloher aoob
4 Togo mehr als aonnal im Ufia aosgaiobieden wird.

Selbst in sehr bohon QaboB (48,0 Katr. eitr.) und bei
langem Verbrauche (Gesammtzufubr von COO |^} bedingt

Natriumeitrat weder djtpeptiscbe Brsobeinnngen noch
aadorw«ito fltSraag««.

Eine Wirkung derAlkalicn auf dieGalien-
aecretion stellt St. nach seinen mit Nissen (G) und

Mandelstamm unternommenen Versuobea Töllig in

Abrod«. tCleia« Dosen von Oarlsbador Sals, Natrlsm-

bicarboniv ^hlornatrium, essigsaurem, weinsaurem

und cilronensaurem Kalium ändern Heoge und Zu-

aammensolinng derGälte nicht gronoDoaenTorringern

die Gallenmenge, lassen aber die Aussobeidong ron

Q allen farbstoff, Qallensäuren und Fetten anTorändert

Am stärksten verringernd wirkt Kalinmacetat Na*
triumsulfat und Magnesiumsulfibt «sioben insofern ab,

al.s die Oallenverniinderunjr besonders in kleinen und

mittleren Gaben eintritt. Ein Nutzen der Alkalien bei

QallensteiBOn iat dabor, tob der Wirfcoag aaf «twatg«

Catarrlic der GallenjfKnge eto abgesehen, nur darin

zu suchen, dass höchst wabrsohoinlich stärker alka-

lisch« Oall« Idsend anf dl« €«D«rem«nt« «Irkt and die-

selbe zu einer solchen Grösse reducirl. daas slo den

Ductus cboledocbus passiren können. Dagegen Ist b«i

Diabetes die Zufuhr grosser, den Harn alkalisch macb«B«
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der Dosen niobt nur obno Bedenken, da Steigerung

iler Verbrt>nnnng slicksloGThaltigeo Materials nicht

stattHndei, sondern auch geradezu indioirt, um den

F«lg«D der von Stadtttinftiin b*i IN»b*to» «onsta>

tirten Sfiurobildung cntsjef^enznwirkon nnd die Amiiio-

DiakauascbeidoDg tu verhindern. Diabetiker können

grOBM DoMn (tiXttai 72 g im Tage) obn« 8ohad«a

aehmen. Bei Gicht macht die Abnahme der Ilarn-

sinre, welche nicht »uf Retention b»raht, da der Ver-

minderung keine Vennabrang naehfolgt, die Alkalien

indieirt, am so mehr, »Is sie auch der Sedimentation

in crystatlinischer Form vermöge der .'•irirJ.ercii Alka-

lescenz des Blutes in schlecht ernährten körperlbeilen

«otgegentawirkea in SUnde lind.

Arlolphi (7) hat unter AI. Sch mid t Versuch«

über den Kinfluss 'Icr 1\ a 1 1 s :i 1 /. e auf das Blut
(FOtteruiiif von Hunic-n utiit-r Zusit/ von 10— 15 g
Kaiianpbosphat) gemacht, wonach die [Blutkörperchen

du eingeführte Kali an sich r(-isä>.:n utid das S^rum
AlnudiBe dea K- and Zannbme dea Na-QehaltB »eigt.

Die UiBMbe ffir iotitem aaeht A. in einer den Ge-

weben zukommeiulen Attracti ii für Kalisalze und Re-

tention de.s Chlorkalium in dfiiselbcn, wodurch tem-

poräre Aiihiiufung Vi'H Na im Serum resultirt.

I)ufourt(H) bat ui i'aralklversuchen an gleieh

grosür II LIunden gefunden, dass unter dem Zusatz von

Natrium bioarbonat zur Nahrung die Menge des

Oljreogent in der Leber stets grösser ist als ohne
aolche. GIcichzeitfjj enthält dn' Leber rachr ZuL-ker

Zur Casn isti k der Kai i u m e h 1 o r a t ve r ^ i f t u

bringt Schallroeycr (9) einen durch die Kleinheit

der t&dtlichen Dosis (5 Tage langer (icsbrauch von

8—4 mal täglich eine Bosteckmessi rsj itte voll, im

Ginm 8&t0 gegen Cfatitie}» deren Effect« dareb Bin>

oebmen b«i leeren Magen nnd gleiebieitiger BlnfBbniiig

von Kohlensäure in das Blut gesteigert tu sein schienen,

bemerkenswertbcn Fall, in welchem der Toi unter den
liekar.nteii Krscheinutij^en (Anune, Cyan so, Rrschöp-

(ung) am 12. Tage eintrat. Metbamüglobin im Blut

konnte nicht nacbg<)wiesen werden, dagegen fand sich

im Rrbroehenen Ammoniak (Urämie) Von noch

Jrösserem Interesse erscheint eine im Würzburger

oliosapttnl beobaiebtete oad von Lnnderer (10) be*

arbriebene, in 9 Tagen obne voimfgebende Convul*
sitmen töcitlich viTlaurctie I n t o xi cati on pines ISjäh-

iigen M. dorch Versrblueken einer von ihm mit

warmem Was-ser bereiteten Löaun»? von 30 ^ ihm zum
Gurgi!>ln als Schachtclpulver (!) verordneten Kalium-
chloratä, indem es gelang, etwa 24 Stunden nach der

Kinftlhrong im filnte neben erhaltenen Erylhroc.vten

tbeils einseln» theils in kleinmn nnd grösseren

Sebellen znsammengebaeken, die ZerbUiprodasto der
rotben Blutkörperchen wahrzunehmen, die dureh ihre nn-

regelmüssit^e C_iriluur. Grösse, stärkeres rjehtlir.-ehun^rs-

vermögen und ihre Klrbrigkeit (Tendenz /.am Zusaramcii-

ballen tu Kiumfien) .sieh aiji/.eiehriet«T, während spätere

Blutproben nur noch das Vorhandensein acuter Anämie
ergaben. In dem Harn wurden zu derselben Zeit dieselben

Klement«! aber keine intncten rotben Blotköipercbea

geÄinden and apeotroieoiriaeb Hetblmogtobln nnobge-

wiesen, dagegen enthielt er nur sparweise Kaliumchlorat,

das im Krbrocbenen nicht nachweisbar war. Methämo-
globin war nicht nur in dem kir.sehbraunen Urin der

ersten Tage, der zahlreiche Hethämoglubmcylinder
enthielt, sondern auch später in den helleren, aber

stets spärlichen (in 7 T. keine 100 ccm) Ilarnmengen
vorhanden. Die Section wies in den Nieren hochgra-

dige P&llung der tiefilase sowie reicbliohe Infiltration

mit Itandaelien in ihrw Umgebung und Bänoglobin«
"lifaret in den meisten Samtnelrühr! ii und Schleifen,

erhebliche (schon bei Lebzeiten durch h'aipatiou nach

weisbare) V- rj^rösserung der Leber bei starker galliger

Färbung der Kxorerocnte (wonach der bei Lebseiten

neben Cyanose auftretende sehr intensive Icterus wohl

nur tbeilweiae ala hioutogener auiiafasaen ist), erheb*

liebe Anaammlang von rotben BlatieHen in den Mal-

pighi*seben E5rpern und in der Polp* der bei lieb»

Seiten sebr empfindlichen vergrSaaerten Hils, Ibner
kleine peptische Ge'>chwüre im Hagen und Darm, welche

L. auf MethämogUibiuembolien (trotz negativer spectro-

sei'pi.sehi-r L'ntersuchung nach dem T.'de) bezieht und
als Ursache des bei Lebzeiten beobachteten, allmälig

«eltener werdenden Brbraebens betrachtet. Bei Leb«

leiten bestand I>yapao<i, mit welcher L. die ala Ana-
dmek ungenügender Blatlfiftung von ibm btttcaebtoto

Cyanose in Zusammenhang bringt.

Nach Swiatocki (11) bedingt die KinfQhrang
grosser Glaubersalzraengen, insoweit danach be-

deutende Verdichtung des Blatea erfolgt, was in Folge

Erbrechens weniger constant bei interner als bei intra-

peritonealer Einführung statthat, Vermehrung der
Alkalescenz des Blutes (am Plasma aeidimetriscb

naeb Landoia' Metbode beattamt). Oieae erklirt aieb

darana, daaa die leiebter diffandirenden Säareo, *. B.

Naliro, in gr-Kb-rer Men^e aus dem Blut in den

Darm übergehei), aU die Basi n, die dadurch im Hluta

prävalent werden. Dass bei der Cholera starke Alka-

lesoenzverminderung stattfindet, scheint auf die üeein-

trächtigung der Ernährung und Absterben der Blnt-

körpercheo, da sterbendes Protoplasma die Baaen aebr

energiacb bindet, zu beraben. Die Vermebrong der

Alkaleaeena dea Blntoa dareb Mineralwässer tat nw
bei Alk^iearbonaten dareb Ueberi^ang basisohar Salle

2u erklären, beruht aber l' i Chi matrium und SoUUMI
auch auf Austritt saurer Salie in den Darm.

Nach Haig :1'2) wirkt nur chemisch reines neu-

trales Natr I ü m
1
ho-sphat (Na,H,PO^"i harnsiLurc-

trcibend, nicht aber mit Natriumsul tat verunn nigtes

<Natr. pbospb. d«a eagliacben Bändels kann 6,8 pCt.

Salflit entbalten), daa geradesu la BaiBaiaieieteBtleB

führt und Giohtanfällc beschleunigt. Saures Pboapbat
und mit solchem versetztes neutrales Phosphat wirken

ebenfalls n titiirend auf die llarnsäure, und iiherhauj t

schwächt jeder Säurezusatz die Phosphatwirk ung, so

dass Comblnation mit Natriumbicarbonat 0,5 auf

4,0 Natr. phosph.) sich empfiehlt Bei acuter Gicht
wird im Gegensätze zum Natriumsahcylat, dessen EfTeot

dureb bebe Aeidität gesteigert wird, durch letztere der

Rffeet des NaWnmphospbats geschmälert; dagegen
eignet sich dieses zu 4,0 Abends bei psychischer De-

pre&si 'n uni Kopfweh in Folge von Harnsäureretenti'in,

da die d.idurch bedingte \'ermehrun^; der Harn5.iiure-

ausscheidung mit keiner Steigerung der Beschwerden,

wie dies bei Alkalien der Fall ist, verbunden ist.

Ala Salbenconstituens rühmt Kahn (IS) die

ala HolÜB beseiobnete, am 17 pGt. 9barfottete Kali-

natronseife, welche sieh dareb gl«iobniaBig|a «eiebe
Conaittenx und glatte Verreibbarkeit anf der Hantober-
fläche, lange IIaUbai'-.eit, Luichtcntfcrnbarkeit durch
Abwaschen und Abw-st-nhMt von Flecken, sowie durch
die äuhS'T.st fi_-inc Vertheilunj^ Vuii (^u- ek^ilb^r, Chry-

sarobin, Storax, Rcsorcin und äbnllehcn Medicamenten
in llollia vor allen ähnliebea Mitteln anaaatebnet

B. Pbarmacologi« ud Toxicologi« dar orgiiiubM

a) K&Ditliob darateUbar» KoblaastatC-

Varbiadftiigeii.

1. KoUdDOxyd.

Po Hak, Al e-ä 'Pra^). Ein Fall von Leuohtgas-
vcrgiftung. Therap. Monatsh. S. HO. (Vergiftung
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dorch unmittelbares Rioathraen mit oincoi SohUaebe
difMt tan Mande geleiteten Laaehtf^aa«» gegion Kan-
•thtniirlreit bennlst; Rettung danih kQoMlitdM Athmung
und Ilauin ixu; nach RQekkelir des Beniuilwins aob^
stün<lig>^r SchlaO

- [Traotner, KoblenoxrdvcrgiftuDg. Uzeskrift for

Li«er. 4. R. Bd. XZI. N«. 1—9.

Verf. refcrirt einen Fall von Kohlenoxjrdvergif-
tung (schlechtes Ofenrohr). Der Mann und die Krau
bind sestorbiTi, las Kinil ['2 ,lahrL> war anscheinend
ganz gei^und, der Uani «ar aber vorübergehend 2ucker>
baUi^% (icnijsuiig. Im Blute der Tentorbenei» vaide
reich lieb Kohleocsjd naohgowiason.

•mMmIiib (Kopenhigea).]

2. Aethylalcohol. Spiritusse Getränke.

1) Wolffbardi, Ricfaird, Ueber den Einfluss de«

Ateolwle »af die Magenmdftiionf. MQneh. WoebeDsebr.
No. 35. S. 608. — 2) Kämpfer. Hiist

, Ueber ein

nach dem Genunse alcoholi^chcr luiränke auftretendes

fixanthem. Therap. Monatsh. Soj t S. 442. (Erythem,
vom Gesiebte auf beiden Seiten symmetrisch fortgesetzt,

an einzelnen Stellen mit Quaddelernption verbun lcn,

mit Speichel fluss, Tbrinen, RÖtbung der sichtbareo

SobMmhaute und Abaoaderung hellen, klaren Urin
lidi eovplioinad, oar »Mb Genus» von Raoi Cognao
oder Bier, nidtt naob Terdfinntein Weingeist »oftretend.)
— 3) Demme, R, Weitere Mittheilungcn über lüt-

schädliche Wirkung des frQhzoilig-n Alc^hulgcnassf-s

auf die körperliche und ^i-istig-; KntHickflunt;, sowie

die Gesundheit des Kindes. Die hereditär« Belastung
der Kinder seitens dem Alcobolmissbranch ergebener

Kltem. Defflme's klin. Mittb. XXVn. S. 18. — 4)
Pajne» Joe. Pruk, Diaeurioii oa tbe morbid inatomjr
Mld petholoKy of chronic alcoholi<im. tntroductory

Addreee. Patbol. Transaot. Vol. XI. p. 310. (Licht-

volle Oarstellang der wichtif;stin Or^iuirpathien und
anatomischen Veränderungen durch Alcohol mit Hin-

weis auf zweifelhaftf) Puiiktf als Kinleituni; zu eiucr

Discusüion, an welcher sich G. Uariey, Beale, Hott,
Sharkey, Haddon, Savage u. A., meist im Uinbliok
auf frühere rublicatioiicn, bcthoiligtcii )

Wolffhardt (1) hat utiUr l', ii/üldt ui<d Flei-
scher den K i n f 1 u s s der S ji i r i t uo s c n auf die

M age n vcrd an t) n (T beim M ensi': hen unter BcnutEUiig

der Ewald'schir I > ; rtssionsmethode in der Weise untcr-

suobt, daas er nicht aar die VerdMuogidMier bestiomte,
Mndeni anob die BMotion aof freie Siove, Miiehelare,

Pepton, Biweiias, Stirk« and Zaoker aoetente. Es ergab

•ieh dabei, dass absototer Aleobol (eo 15—SO g auf
einmal oder in Heineren I'orlionen während der Ver-

dauunjj.'izeit genommen) die Venlauun^ der AmirlkCeen

und des Fleisches ura 3Ü— '10 Min. verziigerte Cot^nac,

in fiO K während der Mablseit genommen, verz 'i;erte

die Araylaceeuverdauung, beschleunigte dagegen die

fleiaebverdanuog, die er io UeineD Ikonen am 30—
40 Hin. TertSgerte; 90 g in 8 Portionen fou SO g vef*

zögerten um 40—50 Min.. 30 g beschleunigten um 30
bis 35 Min. Roth- und Weissweine vor oder während
der Mahlzeit wirkten const.ant beschleunigend unter

erheblieher Zunahme der Salzsäure. W. nimmt mit
Gluzinsky eine doppelte Fbaae der Wirkung an, Re-

tardatioD, die namentlich bei neuer Alcoholzufuhr

wihrend der Ibblwit sieh geltend maebt, und Be-

sehlennigong naeb der Resorption, die nanientUeb Imi

den Weinen in Frage kommt.
(m Anschlass an einen Fall mn acuter Trunkenheit

bei einem an HranntweiMx'enuss gew.'hnten 7jährigen

Knaben, wo das Bewus.slsein erst in 17 Stunden zuriiek-

Itebrte, 8 Tage später sich anfangs halbseitige, später

aniTWaslIe Chorea minor entwickelte, am IG. Tage
Fiabw and Tod in J^olge aooten Lnngenödegu eintatat

und bei der Section Paebymeningntis baemorrhagiea

intcnia mehgeviose» wwfto» seigt Dem mo (9) in Beiof
auf die beredttlre Belastung der Rinder seitens
tr un ks ü c h t i ;^ e r Kitern. dasa dieselbe- von 114
geistig 'ider k'"'rperlieh zunlckgebl iebeuen Iv.ridern des

Jennerhospitals bei 6l', von 38 Kiniiern mit ehroni-

scbcm Uydroccpbalus bei 17, von 98 epileptischen

Kindern bei S9 sicher festgestellt wurde. Ferner b«-

B^Araibk 1>. einen Fall, m aniweifelbalt die Mutter-
milob naob dorn Genosse von MO—350g Braaat-
wein seitens der Mutter bei einem Säugling oclam-
ptisehc Zufüll hervorrief, die unter anderer Nahrung
cessirlen, bei Wiedcranlcgcn an die Brost aber sofort

wiedl r auftr»ten, und einen Fall, wo Genoss von grosseren

Mengen B;er i)der Wein bei nicht belasteten Kindern
zum Auftreten von Gedücbtnissscbwächc bezw. TOn
schwerer Epilepsie führte. Bei einem belasteten Kna^
ben, der von Ja|^d auf rielfaeb Branntwein bekommen
hatte, entwickelte sieb rem 7. Lebensfibre anblisvdie
L) i p. s I m a n i 1- mit Diabetes i t i s i p i d u s , der UOtST
kleinen Dosen von Nux vomicA sich verlor.

3. Aldehyd. Parsldehyd. Sulbldehyd mid
verwandte Verbindungen. Formaldehyd ttttd

Derivate des Formaldehyd?.

1) Vivaote, Guido (Padua), K l'idrato d'amyleno
oome ipnotico preferibile alla paraldeide. Terap med.
Avr p. SOS. — ti fiojrt, t. Ol, Pataldcbyde as a
bypnotio. New Tork Ree. Nor. 8. p. 4M. (Günstige

KnahrutiKen aus dem Staatsirrenhause No. 2 zu St.

Joseph in Missouri, wonach H. das Mittel besonders bei

alten und srliwächlichen Leuten emptiehlt und bei

gastrisoben oder int«xtirialen Störungen wegen der da-

durch bedingten Diarrhoen für contraindicirt erklärt.)

— 3) Lasini, Valerio, SuU' aaione fiaiologioa della

solfaldeide. Mota sperimentale. Ann. di Cbimica.

Maggie, p. 997. (Laboratorio di Bufalini.) — «4)

Mazzetti, Cesare, Sopra l'azione fisiologioa delb ear>

botialdina. Ibid. Oiu>;no p. 361. — 5) Lusini,
Valerio, Esperienie sulla tialdina. Ibid. p. 365. —
G) Vahli n. Krnst, Ueber das oxyraelhylsulfosaure

Natron. Diss. 8. 32 Ss. Berlin. (Berl. Pharmaool.

Institat.)

Kinc Vergleichunp; der Wirkung des Paral-
dchyUs und des Am^lbydrats bei Thiercn und
(nach Selbstversacben) beim Menschen führt Vi v ante
(l) zu der Oeberxengong, dass das Paraldehyd vorsa-

sieben ist, Amylenbfdrat Hers und AtbemmeohanisBoa
nngÜDstig beeinflusst, so dass es be Her** und LoDgon'
kranken bestimmt contraindicirt ist. Atusordom ist

die Wirkung hypnotischer Gaben Amylhydrats mit

Nebcncrscheinungfin (Kopfweh, Brechneigung, h-iohst

unangenehmem üeschmack im Mundo nach dem Fr-

wachen, leichter Unregelmässigkeit der iierisystole,

Abnahme der systolischen Blevation and grösserer Obli-

aait&t deraelbeo, VenSgecirag der diastoUsoben Sen-

fang and frQbseitigem Aartreten ?on Dierottsmii8,M«iaAfli

Pols, Vcrlangsamung und Unrpg:clmäs?igkeit der Atb-
ronn^ naeb Krwachen aus tinera durch 2,0 Amylhydrat
bewiikten Schlafe) verbunden, die bei gleichen Gaben
i^araldehyd fehlen. Dementsprechend ist auch die

tödtliche Dosis des Paraldehyds (2,0 pro Kilo beim

Kaninchen) höher als die des Amflhjdrats. Auf Fre-

quenz und Energie des Hensohlages sind P. und A.

beim Frowbd oboe Bffeet» dageffsn setat A. boi Händen
den Blntdrook sehen in kleinen Dosen benb, «Mirend
Paraldehyd in kleinen Mengen die Herzaction firdcrt und
nur in starken Sinken des Blutdrucks veranlasst. Nach
kloinen Dosen beider Stoffe erfolgt Steigen, nach grossen

Herabsetzung der Eigenwärme, bedeutend stärker beim
Amylhydrat; die centrale und periphere Temperatur wer-

den dabei in gleioberWeise b«^iillasst,wocatuV.soblieBst,
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dut 4te VeiindarDDg«n im BluMracke niobt die Folge

von Aenderun^^i^r. im Lumpn 'Itr Flan't^crisse sind.

Der dunii Ivriwirkung von Ücliwefolwisscrstoff auf

Aldehyd und Behandeln des entsteht nieii übclricolu üden
$lartigen SulTaldehyds mit Säuren ertaalieoe Tritbie*
»Idchyd (Thioparaldphyd), (C,H,S)»l wirkt nieb tn-
sini (3) nach Ar' " iaraldehyds bei Thicren byi
notiach; der Schlai Uiti in V <\ee der Schwerlöslichkn'

erat spät auf, uii'i 'lie Klimmnlii n in ii«-ni 'Ion ei^'-'n-

thümlichen Geruch des Ppt. aichrer«i läge dai bietenden

Harn geschieht langsam. Die Dauer der Hypnose nach
0.01 Tritbioaldebrd beim Kftainobea tat länger &!• die

dnreh 0.025 Ptraldebjrd bewirkte. Im Bant wurde
Tbioparaldehyd als solcher in Crysiallen nachgewiesen.
Lusini(5) und Mazzetti(4) prüften ausserdem zwei

Schwefelderivate des Aldehy ls, das Thi

-

aUtiv, C,H„NS, und das CarbothiaMiD, G,H„N,S,
auf ihre Wirkung an Thi<T< n. Das durch Einwirkung
von Schwefelwasserstoff aut Atnraonaldehyd erhaltene

Thialdin, welches 8 Molckükn Acelaldebyd entspricht,

in welohem die O-Atome io 8 Molekülen darcb S, in einem
MelekQle durah ein Imidogen finbalitairt nnd, bewirkt
bei Fröschen liefe Narcüsi- mit Verlust d.T allfjonfinen

und Reflexsensibilität uni lli-rabs -tzun^; der Ueizbarkcit

der motorischen Nerven bei erhaltener Hoskeloontrac-
tilität, bei Kanuioh-n nur leichte Hypnose. In nicht

zu starken Dostn verl.mtjsamt es die Herzaotion, in

grossen macht es den ütirischlag unregelmässig. Am
isolirten Ilcrzon erzeugt es in kleinen Dosen Abnahme
dei Palewhl and kune diMtolieehe PAOssn, dann Ir-

T«gaUir{tlt nnd Atsite und sebtienliob efatolietiben

Stillstand, nach grossen Dosen s\u<\ 'lie VcrUngsamung
und die d ia.st' 'hschtu I'au.sen weit länger uini der Herz-
titillst.and ist diastolisch. t»as durch Einwirkung von

Sohwefelwass'srstoff aof Ämmonaldehyd entstehende
Oirbothialdin (naob Ovnreaehi DtttbyleneiilfitenrbonAt

(CS<
[CH CBi3,)

''^ *^ FrSMlM heftig tetnai-

sirend; der Herxetilbtend iat stets (aoob in isolirten

Herzen) diastolisch. Anf Kaninchen ist es in Dosen
von 0,01 pr. Kilo nngiftig.

NaebTnhlen (6) wirkt das durah Einwirkung von
MatriDmbboMt Mif FomMJdehjrd entstohende oijrme*

tbylsalfonsauro Natron, 0,&i^^^, «nf die Hileh-

b^iuri'gährung zu m>'hr ah 1 pCt. sistircnd lui'] V'-rhit,-

dert zu 2pCt. die Kniwickelung von h^taphy iucoccus

pjrog. atur., iat aber ohne Einfluss auf H fi-giihrung

and Eiweissfiolnisa und wirkt bei fiebernden Xbieren
nicht sicher aotipyretiseh. Auf Osybaemoglobin wirkt

es niobt redooirend. Kaninchen gehen nach l,Opr. kg
unter Athemstöruugen zu Grunde; der Blutdruck wird

Aueh bei Vagusdoiäuehneidang berahgesetst.

4. Chloralhydrat. Derivate und SurrogAte

des Chloralhydrat«.

1) Riebet, Charles. De llnAnonoe du ebloral sur
If s antions chimiques rcspiratoires ehez le chiun. Ar< h.

du physiul. Na. 2. p, 221. — 2) Hypral, Tt,. raj

.

Mi.natsb. Mai. S. 243. Juni. S. 2l)C :V) Kran
kel, Urne, De l'hypnal ou monocbiiralantipyrinc
(nion>^trichlüracetylc dimt-tbyiph^nylpyrazolone) Dull.

de tht'rap. üct. 31. p. 249. (Versuche im Hop. Cocbin.)
— 4) Uosc, Effets pby^iologiqoes et thirapcutiqaes
de la ohloralaeiide (comparaison avcc le chloral et le

SQlfonal). MontpHf, m6d. Dec. I., 16. p. 534. 5G5.
ftliiy, f'h., r.)i •,

1
r.i{ir,t;'r-;. soniiiilcrcs de la

cLKiialauiulc. Üiii u.dicalivus et svi: cmp.vt tbörapeutiquc.
Gaa. hobd No. 2. p. 16. (Zusammenstellung.) —
6) Straban. S A. K. (Northampton) ,

rhi .raUmido
As a hjpnotic, with .special rt: i'jnc; *,s .u'ti 'ii in

the insAue. Lancet. rebr. 16. p. 339. — 1) Lang»

gaard, Wirknns des Oblocalanid Aof VreislAaf ond
Athmung. Therap. Monatsh. Jan. S. 38. — Gor-
don, J, Contribution to the study of sulfonal. Brit.

Journ. March 29. p, 710. — 9) Schi^,chmann
(Soßa), lieber Sulfonal und kliuiacbe Beobachtungen
bezügl.ch s-incr W ikiuit; Petersb. Woch. 42. 1889.

Tlv rap. Monatsh. Febr. S. 44. - 10) Franz (Biee-

lau). Ueber Solfonalwirkung. Kb':udas. März. S. 119.

(Günstige Meote; in 1 fall gelang die Entwöhaoag
eine« Morphinisten dureb dst Mittel.) — 1 1) U m pfen«
baoh, Zur Sulfonal- und Chli'-ralamiiltlierapie. Rbend.
Febr. S. 06 — 12) Scbollöi; (Caisel^, Kui weiterer

Fall vcin Sul fonal-Eianthem. Ebendas. Apr. S. 1S~.

(Scarlatinöse Rothe zunächst an den Oberschenkeln,
später mehr blauroth und auch an den Unterschenkeln

nach 1,0 Sulfonal bei einer 66 jähr. Frau Aaftxetend;
kwne Desquamation) — 18} Knaggs, W. H. B. (Vor*
ley), A fatal oase of sulfonal poisoniog. Brit. Jonm.
Oct. 25. p. 95j. — 14) Dillingham. P. H. (New
York), FoiiOuinK by sulf jnal New York Ree Df c. 13.

p. 6ß4. - l*)"! Barth, W. u. Th Rümpel, Kliu.iL-he

ßfobaclitungini ül'_'r die physiol-gische Wirkung ier

mehrfach ätbjlirten Suifooe, des Trional und Xetrönal.

Deutsebe Wodt. Ne. 89. 8. 7tt.

Nach Rirh,-t X 'M die V. u*!' r: ausschei-
duag l.<ei L' h 1 0 r a 1 is i r t e n iI.iLl..i. gcuau projjor-

tional der (fr's.se der Thiere, während normali' Hunde
verschiedene und ihrer Grösse umgekehrt proportionale

Mengen CO« produciren, so dass letztere auf die Einheit

der Oberfläche berechnet nahezu identisch sind. R.

Oriclirt dies dadurch, dass das Chloral die regnlatori»

adisn Ccntron lähmt, die beim normalen Thiere durch
Einwirkung auf die Muskeln der Abkühlung entgegen-
wirkiTi ur;d wel'-h'; bei kleinen Hunden energischer

Wirken aia bei grossen. Es genügen daher ancb kleinere

Dosen Chloral tnr AbkBhtong kleiner flanda.

Narb Versuchen von Bardet und Frl. Frankel

{i) wirkt das Ton Bornei als Hypnal bezeicboele

MonochlarAlantipjrin su 1.0 als Hypnotienm

antalgieam TOitifUöh in Fällen, wo Schlaflosigkeit

Folfft» von Schmerlen oder Hns'.en ist. und ist, da es

nur etwas salzig, weder kratzend noch bitier schmeckt,

son ErsaiM dei Ghloralbjrdtats in der Kindeipmi»
ffut verwendbar.

Das in 5—6 Th. Wasser lösliche Monochloralanti*
pyrin, das bei Mischung Ton ana 1 Mol. Chloral und
Anlipfrin in eono. Uianngen entsteht, ist niobt iden-
tisch mit dem von Reuter bewhriebenen, 1 Hot
Wa-sser weniger rr.fhaHenden Troduc' '.i r;r.~n>en V-t-

fahrens, welches mehl hypiiftiseh wirk; au ; mit Ki.srn-

chlorid sich nicht bliitroih fiirbt, n'.eli mit dem bei

AiiweiidunK KrösscriT Clhf i ilmens^fn rnt-steheuden i'fo-

ducte ;'I>iol)biraUiil;}.iyrin), das ebenfalls hypnotisch
wirkt, aber sobleobt sobmeckt. Nach Tliierversaclien

von Sehmitt (Nancy) wirken Mono» ond fHoblotal-

antipyrin herabeetsend auf Btntdruok, HerssoDlagzthl,
Uerienergie und Temperatur, ersteres weniger als ktz-
f res und beil. w-ni^ r it^irk als Chloralhydrat. Al-

kalien (viellfieh', auob da-s Alkali i\ta Bhit««} zor1«rRen

.si.' in I Ii l. iralbydrat und Antif,yrin. Man t;iebt sie in

Oblate oder in versüssten wiL<iserigen Vehikeln (2,0:

60,0), auch b.i der leichten Liislichkeit in Aloobol itt

Spirituosen Getränken (Chartreuse).

Ausgedehnte Verwendung als Schlafmittel

flttdon jebtt Chloralamid und Snlfonal, ron donon

das erstere besondere Str.i]ian (6; als SUVOrlltttgOS

Ilypnolicuut bei üijialeskraakon rühmt, das aar in

Bezug anf Sobnelligkeit der Wirkung dem Cbloroforni

nachstehe, während Kloy das Fehlen jedweder

Uerswirkong beim Chloralamid bestreitet und daosolbe
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nur bei bestehender starker Spannung der Arterien

indieirt hilt, wo indMS ancli Cbloralhydrat ftm.
Gegnn imliscrete Verwendung ies Chloralamids bei

Ilerrkraiikt'ti tritt Lang^'aani (7) «in, derauf Gnmd-
la>;e S'^iner früheren ThtTVersuche narhwei'it, dass

CbloraUniid in bypnutiitcbcn (nicht tüdllicben} Dosi-ti

dM arteriellen Druck (auch bei Thieren, welche kiiiien

biiora hobeD Draok seiga») *tMk henlMotit und dt«

miugeaüiaet« KoblenAw« «tirk«r, tla « cevSliB*

lieben Schlafe der Fall ist, verringert. Die entgegen-
•tehenden Angaben von v. Hering und Zantz (Ber.

18S0. I. S. 323) führt L, darauf lurücV. dass dio in

der üeittiiihfit ms dem Cbloralamid »m Ulut'' abge-

spaltene Men^'u Chloral nicht bei judira Versuchsthiere

gleich ist. Das« man bni Herzkranken mit dem Mittet

Torsichtig sein müsse, beweisen besonders Versoche im
Krankenbiknse Friedriehtkain, «« Chloniamid bei nn-
compensirten Henfehlem nehrfaeli TendilMhterung
d< r Spaiiiiuiig und Frequenz Pulixi-H, wetcho ScHist

bedeutenJcr als nach Chloralhydrat war, hervorbracblu

nnd die Anwendung von Campher erb«i.s< hte.

Nach Strahko (£) «irkeo 9,5 Cbloralamid
aaeh in dm aohwantMi FIIIm mn, Manie hjrpnoUteb

ond aedativ, «Ihrend in AilffMofnen 8,0—8,0 bei
Goistetkrsnken aoareioben. S. rUbint du Mittel

nicht allein weg^n Abwesenheit von Nebeneffeoten, na-

mentlich von Verd&nnn|;sst5ronffftn, in Folge deren bei

Melancholikern Zunahme des Körptrgewiehls eintritt,

sondera aueh wrgon Beseitigung wo Schmerzen, be-

sonders Dysmenorrhoe und Kianipf (Singnltus) in ein-

xelneo Fällen. Selbst in Fätkn« «o anf das Mittel

kein Schlaf folgte, der metst in 1—1'/« Std., mitvatar
in 20 Min. eintrat, kam es lu Benihigung (aoeb iMi

Epileptikern und Paralytikern).

Als Nobunoffecte des Chloralamids bat

UnpfeDbach (9) starke Benoianienabit und CoUap«
mnHttelbar naeb dem EiBinhma von S,0 bei einem
an GrSssenwahn leidenden Kranken der Andenaeher
ProT.-Irrenanstalt beobaebtet, annerdem drei Fftlle ven
Chtoralamideianthem, das sich zweimal bei dem-
Si lben Manne narh zwei .^bcridgaben von 9,0 zuerst ab
Urticaria, das zweit« Mal als Herpss am Ohr darstellte und

efamal bei einer Frau nach 3 wucbentliebem Gebrauche

von tfi—'ifi Abends ab kleinfleckige, heftig juckende

BCfhangaaf beiden UntenekeBlieln eintrat, die sieh über
die Hintefflidie der Obeneheakel und anfdaaOetlei ver-

breitcte nnd in 14 T. ohne Absehuppnng verscbwanil.

Es ers^bieu endlich 2 mal bei einem Manne als juckende,

scbarlachartige Rotbung dos ganzen Körpers mit Schwel-

lung des Gesichts, Injeelion der Bindehaut und Bronchial-

catarrb, mit allgemeiner kleienförmiger Abschuppnng
endigend, das erste Mal naeb 4 wöchentlichem Ge-

branehe von S,0'-4,0 nit hohem Fieber, das zweite

Mal aaeh wenigen Dosen mit geringem Fieber (88,5*);

bti den leisten kranken rief Chloralbydrat keinen
Ausschlag hervor.

lu Bezug auf das Sulfon&l, das als Uypooticam

sich jetzt allgemein eingebürgert hat and fir dessen

Vorlrefflicbkeit Gordon (8), Schischmann (9),

Franz (lOj u. Ä. neue Belege bringen, fr^blt e<; aber

anob nicbl an Beobachtungen von störenden Neben-

vfrknngan Tenokiadaoer Art, «ad von Tanehiadanan

Seiten wird der Beweis geführt, dass grössero Mengen

sebr intensive und selbst lebensgefährliche Wirkung

bähen kSnnea.

Nach iirvrdon wirkt es ^;aiiz ViTzüglich bei Alco-

holinmu^ acutus, es dem Broroammonium nnd Ohio*
ralbjdrat vorzuziehen ist. Als Nebcnclfecte beobach-
tete G. in einaelaen Fillen Erbredien und Öiarrbee,

and naeb dem Rrw««ben Tneoordiaation der obenn
und unteren Rjtr. in;1 1* i: Schwindel und etwas De*

Jabr««b«itatit in fmmmtm M«di«lB. U>0. aa. L

prassion. Naoh Thierversachen G.'s setzt Sulfonal
beim Frosche analog dem l'araldebyd und Urethan die

Refloifunction des Hiickenmarks nnd die penph^re
Sensibilität herab und hebt bei Application in Salz-

lösung; (l : 220) Nerven- und Hnskelerregbarkeit, die
jedoch durch Auswasoben wieder hergestellt wird, auf.

Bai Mensehen steigert ea in kleinen Dosen (0,3—0.€)
die Hamstaflknndteidang, wUrend ea sie in grossen
vermindert; die Uarnmenge beeinflosst 08 okihi^ da-
gegen verringert es die Phosphate.

In der Rhein. Provinnal-Irrenaastalt zu Andernach
maobto Unpfanbaek (8) die Beobachtung, dass Sul-
fonal aidit atleia bei F^lytikan sprungweise, aber
vorübergehende Zunahme der Lähmungserscheinungen,
sondern geradezu Lähmung erzeugen kann, welche
nach dem Aussetzen nicht zurückgeht. Bei einer sebr
uurubigua Kranken mit Paranoia und Siatiestäuschun-
gen kam ea bei dreiw5ehentlichem Sulfonalgebraucbe
SU völligem Verluste der Bewegung anfangs der Arme
(mit kurzandaueruder spastischer Contractur), später

anob der Beine, die bis an dam karaa Zeit darauf an
Pneottonie erfolgten Tode anhielt. Bei anderen Kran-
ken sah U. heftiges nerzklopfen (nach 2,0), häufig
Süliwindclgefühl , iweimal nach 3,0 Frnstanfall mit
kalten lifittden, blassem Gesiebt, . l oni Pub» und
Zittern der Eztiemitäton, welobe KrscbeiDuogea naoh
t.O fdiltaB.

Der erste völlig sichere Todesfall darob Sul-
fonal, wslchen Knaggs (I 3) beriebtet, betrifft einen

Mann, der mehr als l Unze beim Schlafengehen ge-

nonnamindam folgenden Morgen ineinanZaataadeToa

Stupor, aus welchem er nicht vollständig zu erwecken war,

zur Beobachtung kam. Trotz Anwendong der Hagen-

pnmpa and Apptioatlon tob Stimalaattra (Brandy fan

Ci\stier und subcutan, Clystier von Beef tea und

Eiern , Stryohnin hypodermatiseb) vertiefte sich der

Stupor tn completer Bawuastloatgkeit nnd AnSatbesia

(auch der Conjanctiva), anfangs bei normaler Pupille

und regelmässiger Atbmring, die kurz vor dem in den

FrÜDSlundon des fulgcndea Morgens eintretenden Tode

kura und irregulär wurde. Eine schwere Targiflaog

hat Diilingham (14) nach 5— 6 g (90 Gran) bei

einer Fran beobaobtet, die nach Beseitigaog des (Torna

anob 10—'14 Tlaga lanf an Plaato, Ineoordinatlon dar

Bewegungen und halbseitiger Gesichtslähmung, sowie

an Paraljsis dei Spbiaoteren der Blase and des Uasl-

darns lltL

Vadi dan imAllganainan Knakanbaoaa Bambai^'

Eppendorf angestellten zahlreichen klinischen Ver-

snoben mit den von Baumann and Kast(Ber. 1889.

1. 4S6) bei TbiarvarsnebeD als dem Snlfonat fn Bezug

auf hypnotischen Effect überlegen bezeichneten Sul-

fonen Trional und Tetronal erklären Barth und

Rümpel (15) beide K6rper für vorzügliche Soblaf-

mittel. welche jedoch zur Krzielung ihrer Wirkung

beim Menschen derselben I>osib wie Sulfonal bediirfen.

Coapiren von Delirium potatorum konnte mit ihnen

nfaht anaiaht vardan.

In einzelnen Fällen wirkten beide Piiiparate besser

als Sulfonal, und mehrmals würd<^ mit dem Wechsel
der verschiedenen Solfonc griisserer Krf(lg erzielt.

Trional wurde zu 4,0 pro die in 1,0 Dosen, Tetronal

aalbat bi<i pro dosi mehrere Tage hintereinander

Tarmmitot, ohne dass Nebeneffeote ausser etwas Sehl&frig-

Inii alDlnttan.
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5. Aetbjläther, BrotM&ihyl, Fluor&thyl und
?ennfldto Verbindmigeii.

1) Sawyer, ii^ir .lamcs i Hirininj^ham\ Klb r .

meiiütruum in medication by tbe skin. Lancet. Juiy

12. p. 67. — 2) Hart, Erncst, An address m i thi r

drinkinK. Brit. Joum. Oot 18. 88». — 3) Wal-
laee, D., Motor paralysU rmattinff froa tho hypo-

dcrmic ii'ijectioii of ether. PMinb ,7ourTi. Rept. p. 244.

(Zwei Falle von Lähmung ili'r vom N. ititoro-iscui po-

steri'jr inncrvirtcr» Vorderarcimuskeln unmiltt'lbar nach

intramusculärer Injection von Acther, iies^erung nach

IpilmiiMbor behandlang in cinigtu Wochen.) — 4)

Silei, P. (Barlin), Ueber die Aetbernaroos«. Barl.

Woobensohr. No. 8. S.169. — 5) Stelaner (DrM>
i«a)j Ueber Aetbem»r«oie. Terbdig. d. diir, Con^r.

S. 19. •— 6} Zielewi et (Posen), Ceb«r Aetber. Ebend.
— 7) Comte, J. R. (GenO, Etber tt cbloroforme. R6v.

Suisse. ¥6xr. 20. p. 71. (VertheidiKunK lies Aethers

gegen Kappolor.) — 8) Küchtr, Thuoiior, Uidur

combinirte Chloroform-Aethernarcose. Schweiz. Corr.-

Bl. No. 18. S. 677. — 0) Hunt, Arthur (Wolver-

bmpton). Deatb onder ibe «dniiai>te»tion of ether.

Lucet Sepi 18. p. 687. (Tod donb Syncopc in

der mit Ciovers Inhalator bewirkten rieht sehr tiefen

Aethcrnarcosc. nach Vollcn'^uiig der Operation [Spal-

tung von FistL'lo] and Entfernung des Apparats bei

Anlegung des Verbandes : plöttticbe Gesichtsblässe mit
Pupillencrweiterung; die Secticin wios sfatki; Vi-M

sobicbten in der Brust und aaf dem Herzen, Verfettung

des Hcnmuskels und alte plearitiscbo Adhüsioneo nach;

1. Berx leer und coatr»birt, r. «tark mit Blut fefailt;

Fiat, war fHlber wiederholt nrit Stiekoiydol und Oblo-
rofortn betäubt.) — 10) Lühers. Ueinrirh, Ueber den

Eiofluss des Bromälbyls auf Athmung und Krei.slauf.

8. 32 Ss. Diss. Berlin, ~ 11) Thi^-rae :Cöttbas),

Bromälhylbypnoae. Verhdlg d. cbir. Congr S Iß —
12) Haffter, K., Die Uromätbylnarcose. Schwti/.

Con.-Bl. No.4. 6. S. 106. 148. — 13) Frank. Tho-

BM (Toroiitil Skteeiinj), Zor Wirkong det Bron-
itbylfl tila AnMatSetieuia. Wien. Presse. Mo. 30.

S. 1187. — 14) Fesster, J., Narcosen mit Acther
bromatus pnrissimus Merck. Münch. Wochenscbr. No. 2.

S. 25. — 15) Sternfcld, Ueber Bromäthyl und seine

Vcrwerthung in der ärztl. Praxis. Ebend. No 14. 15.

S. 251. 267. — 16) Ifoissan, Henry, Recherches sur

les propri^t^ä anestbisio Oes des fluorurcs d'6tbyle et

d« m6tbyle. Bull, de VAcad. No. 9. p. S»5. — 17}
Gbftbrii, C, Sar an »ntiseptique gaieax, M» aotioB

sor la baclirie pyogine de l'infeetiOD Brinttr«. Campi
rend. T. CXL No. 20. p. 748. .

Zur MtnoM Applkatten t«miiiadmi*r Hailnitt«!

(Capsicum, Belladonna, Jod und Menthol) empfiehlt

Sawyer (1) Aetber als SolroDs, um durch Auf-

VSmag der cntanen Fettsobiobt darea Binwirkmig and

Risorption zu fördern.

Durch Hart :2) erfahren wir, dasa der Genuas
des Aethers als berauschendes Qetränk in

besUmmteo Iriaebeo Distriottn« wi« i»leb«r naebw«!«*

lieb um 1842 in Draperstown aun<an) und sich dort

und in aodereD Tbeileo der Grafscbalt LoDdonderry

rwteh rarbreitett, nMh existirt, obwboo der CoDsam
seit etwa 1870 aUtiilig wieder abgenommen hat. Man
benutzt den ans mit Ilolzgeist v^rselzleni '^t-irilus

dargestellten, äusserst biUigOD .Mutbylaled i<,iaer, der

den ätberfreundUchen Distrioten vorwaltaad von Eng'
land aus über Belfast geliefert wird.

Dio Unsitte besteht trotz der Aaslrengungen der
Geistlichkeit fa&t ausschliesslich bei der katholischen

BeTQlkerong im nordUobeo Tbeile der GrafMbaft mit

den Centren Draperstown, Maghera, Cookatown, Peine-

roy, Oroagh und Dungannun, cxistirt in besobränktem
Maasse in den (»rafschaiten Anlnm und Tyrone und
kinnmt nur aiisnahrasweiso im südlichrn TheiUs vor.

Ein einziger Händler in Belfast verkauft an den ätber-

coosanireodeD Diatrict 5074 Pfd. Aother, während or

im gaosen übrifm Nordirland aar 8000 Pfd. abeettt
D«r Aetber wm niebt allein wen Mlnnem, eondern
anch von Frauen und selbst von jarij^en Mädchen (ge-

nossen, wie der A«thcr^'rruch ans dum Mund« in den

Wagen dritter Classc an Markttajfi-n in jon-^n (regen-

den Terräth. Das Trinken geschieht in der Weise,

dass man zuerst einen Handroll Wasser, dann 8,0 bis

15,0 und hierauf nochmals eine (^aantität Wasser
trinkt, was bei den meisten Consumeatea 9~-3, selbst

1—Snal geaebiebt Der Habito4 verschmäht das Wae»
•er; er brtoft es anf ein Datzend oder selbst 90
,Schlucki!*'

, Weinglas voll) im Abend, w?ihretid

schön 4 --5 einnn nicht an Acther Gewöhnt«n berauscht
machun. Nach N'evin sollen tinzitlnc .Aethtrtrinker

selbst 10 Unzen im Tage consumiren. Was den Aetber
besonders beliebt macht, ist, da.« der Rauseb rasob
Tor&bergebt and keinen Kataenlammer hiatetliiat, «aa*

halb daa Diama der InteiiaKnMi aa eln*m Tage wie-

derholt aufgeführt werden kann. Der Rausch gilt fOr

äusserst angenehm, ist aber oft genug mit Krakehl und
Kämpfen vt rt u n . zum Stupor kommt es bei den
Wenigsten (icwohiilieitiitrinkem Wie bei anderen Nar-
cjtica entwickelt .sich auch hier ein Hang zum Ge-
nüsse. Als Äetbcrwirkung kommt aach profuie Sali-

vation, Aufstossen, congeativer Zvstaad dx:s Gerichts,

später BKaaa, Sabwäcfae und bnnaaader Sehmera im
Epigasfaiom vor. Mässlger Oenais aebeint keine Bblea
Folgen zü haben; in den meisten Fällen scheint h5cb-
stens chronische Gastritis und Dyspepsie danach auf-

zutreten, doch kommt auch bei alten Trinkern allge-

meine Schwäche, grosse nervöse Frostratioo mit Tremor
(der Vorderarm- und Naekeomuskeln), anregelmässtge

ilerzactioo, sohmutzigweisse Färbung und mitunter

stark aos^proobene Cyanose des Gesiebtes vor. Naob
W. Bemard aeiobnen sieh die aiagefleischten Aetber^

trinker durch Abweaenbeit dee sobeutanen Fettes.

Muskelsohwnnd, Schwäche der Cireulation, Steigerung
der Rtjflexp, namentlich des P»fcellarrefleies, aasserdem
durch sinkende Moralitäl und einen chronischen hyst« -

riseben Zustand mit Verlast der Selbstbefaerncbnng

aad Nfligang sur Lüge. Besondere Tendenz zor Er-

aangaag voa Geiateskiaakbeiten bat Aather Bi«ht;

aacD aind Verfettongen innerer Orgaa« aiebt danach
nachgewiesen. Die auf den Genuss grosser Aether-

mengen zarückgc führten Fülle vcn plütslichem Tode
soheincn Uunkranke la betreffen. Dio Erzählungen

von Entzündung des Atbems durch einen brennenden
Fidiboa vardaa woa Hart für authentiseb gaballan.

Als Anristhcticam hat der Aethor jetzt anch

seinen Einzug in Deutschland gehalten, wo ibn auf

dem GliintrgeneongresMBrana xiad Steltner gegen

Cappeler und Bergrannn in Schutz nahmen, und

seibat in Berlin findet er ausgedehnte Verwendung,

fadem er na«b Sil ex (4) in 4ir Sehweigger'sobeB

Augenklinik für Operationen, bei denen Cocain niobt

ausreicht, z. B. Operationen an entzündeten Augen,

den meisten Schieloperationen, Eoaclaation und Kesec-

Ifon das OpthMM, to Farm dar BMlIokangamolboda

schon in mehr als 2000 Füllen benutzt wurde, ohne

dass, mit Aosnabme weniger rasch durch einige künst-

lieha Albambewegungen beseitigten CoUapssasULada,

onangonebmo Störungen eintrater .

In einseinen Fällen blieb für 6— H Stunden Brech-

neigoag und Kopfschmerz zurück. Für Vi^tündige

Naraoaa gaafigan bei Brwaobaeaan daiob^iagig HO» bei
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Kindern 100 r; be i schon erroKt^n Personen und Trin-

kera, die oft 2tiO g erfordern, empfiehlt sich vorherige

Moifbiuminjection. Die oft im Anfange hochgradige

Cjmim Mhvinddt im IaqC» d«r M«rom. OaItoho-
esottik eontraindiwrt den Aetber; in mnm fall erfoTgte

dabei Explosion ; bei Operationen im Munde und SohTuTii

ist Aetber wegen der meist anftretenden stariten Scblcim-
absoiiderung nicht bMMiden (Migmt. Dv Poli bebt
sich in der NarooiM.

OonU (7) vanriift du m nM«h« Battiib«« mit
Aetber nod ritb, aaf die Maske nur 35 eem Aetber
aafxngieasen, das Öesieht langsam xnzndeeken und nach
'2 und 4 Minuten weitere '25 ccm zu verwenden, so

d,\-is die Ariüstbesie in 6 Minuten eintritt. Kocber (8)

erklärt zwar Bronchiten und Catarrhe der Athemwerk-
xeuge für Contraindieatiooeo der Aetbernarcose, hält

Aetber aber bei fettiger Degeneration des Herzens,

teveit dieae aiobt mit PTtpnee einbergebt, für iodicirt

und epTtebt liob insbeaondere dafBr aas, bei lang-
wi.rigen Hyr-rationen suniobst Chloroform behufs
besserer uui angenehmerer Einleitung der Arä<tthesie

zn benutzen und weiterhii» Aether als das minder ge-

fihrlicbe ood erst in weit grösseren Mengen letale

Anaestheticum zu verwenden. Im Uebrigen dringt Ko-
eber auf gründliche Vorbereitnng and horisontale

Lagerung der Kranken und befürwortet die Anwendong
TOB Stimulantiftn (Thec, Wein) vor der Narcose.

Ziele wicz (6) weist auf das Vorkommen sehr un-
reinen, fuseltlbaltigen Aether dce Handels, der sehr
Iwdeutende KxcitatioaiatSranna naebt, nad auf die

Bildung von Erythemen und Blasen am Habe bei an-
vor.sichli^;er .\rnnnduMp; der Maske hin, Di» lU-rz-

tbäligkeit fand Z, ia der Aetbernarcose weiii((er als

beim Chloroform afticirt, jedoch nicht unbeeintlusst,

die PuisXrequeoa im Stadium der Toleranz auf 120
Sebligie tMtiaieD.

Für die Braaohbarkeit des Brom&tbyls als

Anästheticam sprechen sieb Nasslianm und

Fessler(l4), Sterafeld (15), Frank {16) und

auf Grund von über 200 eigenen Beobaebtaafen

Uaffter (12) aas, der das Bromäthyl w^gen seiner

iosserst rasoben Wirkung, des Fehlens des Ezcitations-

stadioo»» dM oar bei den fBr daa Mittel abeelat na-

geeignelen Trinkern in sehr inlen.sjver Weise auftritt,

aod wegen des abeolulen Wohlbefindens nach der

Rarceae, oder, wie Tbieme (1 1) will, Hypnose als

ein für kleinere Operationen vorzüglich passendes

Anästheticam bezeichnet, das rasche Analgesie bei

noch erhaltenem oder eben dämnierndem Bewusstsein

herbeifilhrt.

DieHe'lii t' U 15— 20 Secunden nach dem Einathmen
auf, Wfiui da.s (if!y.ammt [uaiitum dc.s Mittels (!)—
'20 ß nach Alter und Constitution) auf einmal in die mit
einem impeimeableo Stofle überzogene Maske K'esst

und diese dicht vor Mund und Nase hält in Falten,

wo Uromätbyl in dieaer Weiae oieht Analgesie bewirkt,

iat es ansontben, aodsrt fön Cblorofem Obenogebea.
Aof Aufbfiren des Oomealrcfleies ist nicht zu warten,

dagegen ist das Verfahren, das Herabfallen eines aas-

gestreckten Armes als Zeichen genügender Nareose zu
b«trachten, erapfehlenswerth S^ihy^jmographiüche Ver-

finderungen sind bis auf hier und da eintretendes

Undeutlichwerden der Hlasticitätaelevationen weder im
Stadium der Analgesie noch bei Tülliger Aufhebung
dea Bewoaataeina TorbRoden, aasoabaaveiae koaint bei

letrteror Verteblebnng der RiiekatoaBeleTatioB an deK
Descensionalinie nach unten, noch seltt-ner Anacrotie

vor. Von .subjeetiven .Symptomen ist beim Hromälhyl
das im Anfange vürkom [.'.t-[.'lL: kurze A ufgehobensein

des Atbembedürfnisaes bemerkeoswerlb. U. vamt vor

unangenehm riechendem Bromathjl, da ein solches

mit lauebartigem Nebengerucbo nur zu gewaltiger Aa(-
regong und äusserst stürmischer Hcrsaction, niobt ta
Narooee, Schwindel, HendüopfiiD, Srbraebea (äbrt.

Roeber (8) rühmt dte Bromitbflnareoae, sa
wi r er 15 g für kleine Operationen ausreichend

lami, wahrend es sich iur MuskclerüchlafTung nicht

eignet, da die daza erforderlichen grösseren Mengen
Unregelmässigkeiten des Pulsos, der klein, aassetaead
und sehr frequent wird, and längeren AthempaMSlI
f&bien kaan. Aosb aar Binteituag der Aetbecnaiaoaa
liest ateb Br. beaataen, aelbst bei etwaa verlingerler

Darreichung, da der Puls durch Aetber sofort gebessert

wird-, doch scheint Chloroform in dieser Beziehung
wegen der ruhigeren und gleiobailaaifana Wirinngon
dem Br. gegenüber geeigneter.

Kessler empfiehlt die Üperationen unmittelbar

nach dem Aufhören der durch bromiith} | hervor-

gerufenen Muskelstrecknng vorzunehmen, da die in der

Regel dorob 90 g (ana dfltaalBrmigor Serviette ge*

athmet) bewirkte Anlatbaale dardi Auf^iessen weiterer

30 g bSchstcns um einige Minuten vt-rlüngert wird.

Nach Sternfeld ist Bromäthjl auch einAnti-
nenralgicum, dn i: v^eoigen Tropfen inhalirt, bei

ihm sell»t heftige TrigeminnsDeuralgie in Folge von
Influenza linderte, doch paast es nur für anämische
ViWt, während es bei oongestiven Mearalgieo den
Schmerz steigert. Zur Nareose genSgen von der Ba»

maroh'äohe Maske dureluebnitUiob 15—SO g, mitunter
&—10 g. St empfiehlt es namentlieb als vorzüglicbee

Narcoticum für Kmdcr und Hysterische, da es niemals,

wie das Nu meist thut, Krämpfe hervorruft, sowie bei

älteren Personen mit brüchigen Arterien, da es nicht

die blutdruck- und palsfreqaena-atetgemde Wirkang
des NO beaiist Bei Sebwaagini tat daa Xittel niebt

eoDtiaindioirt.

Die Wirknngsweiae dea Bremitbjrla unter'

scheidet sich nach den von Löhers (1(0 anter Gad
angestellten Versuchen an tracheotomirten Kanineben
von deij des Stiokozyduls wesentlich durch die in der
Nareose im Stadinm der AthemVerlangsamnng bei

gleichzeitigem Sinken des Blutdrucks auli:^ i nde
Arhythmio der Herzbcwegung, die L. auf Vermehrung
der Widerstände im kleinen Kreialauf, wofür die

üeberläUang dee rechten Qenani apieebe^ oder auf Ter*

aebtedenartige Wirkung des Br. anf beide HeraMllftea

beziehen will; doch liisst Ans Ausbleiben der Arhythmie
bei curarisirten Thieren und künstlicher Athmung
ebensowohl wie bei Vagasdurohsobneidong anf (zu-

fällige ir) Mitwirkung von Asphyxie schlieaseo. Künst-

liche Athmnng stellt auch nach dem Aufbüren der

(die naob einem Stadiam steter Zunahme und Ver-

flachang der Uespiration ohne jede syncoptische Er-

84;hetnung etUtat^MBde Atborang ftberdanerndea) Hora-

th itigkeit, jedoeb nnr wenn letatere erst eben erloseben

ist, daa Leben wieder her; wiederholte Applicatioi; bei

denselben Thieren scheint die Chancen drr Restitution

zu verringern.

Nach Meissen (16) besitzen die von ihm darge-

stellten Verbindungen von Aethyl und Methyl
mitFlaoribnliebe aBiatbeairende Wirkung bei Thieren,

«le ile emtapreebenden CblorrerUndongeD, doeb iat

dieae beim Methyl fluorid aangesproebener ala beim
Aetbylfluorid, welches schon zu 3,30 pCt inderein-

geatbmoten Luft eonvuUivische Sti «e. abgesetzio Re-

spiration und Paralyse de» Hinterlheils bedin>;t und

zu f>,7 pCt. durch Athemstillsland trdtct. Methyliluo-

rid kann in weit stärkeren Ooncentratiunen geathmet
werden.

Bin gaafSmigea DeainfioieBs ist daa von
CbabrIdO?) entdeekte P 1 norn e tb y 1 e n , daa die Bnt-
wickelung eines pyogenen Paeiltiis der Uamwege nicht

nur verhindert, sondern auob C/ulturen desselben

t 'dtet Irritirande Wirknog konuat ibm anaobeinend

nicht so.

«7*

Digitized by Google



400 . HuftBMAMli, PHAftMlCOIiMlR DM» ToXlCOLOOn.

6. Chloroform.

1) Stack I er, Note sar IVaploi de l'air legere-

aevt ohloroform^ Bull, do thirap. Hu» 15. p, üb.
<—

' 8) KnBkel, U«ber Cblororoniiteraelsiing diirÄ
MnsMirhc Lichtquellen. Wiirzb. Si(zgsb?r. No. 2. 9.29.
— 3) 1, utzi', Karl. Uebcr den Kinfluss flur Chloro-
fr.irmnarcr:,.! auf muijsoliliobc N;eri' D ss. 8. 24 Ss.

Würzburg. — 4; The Ujderabad Choloiorm Com-
missions: a) Lawrie, Edward, brunton, Laudcr T.,

Bomford, Gerald a. D. Rustoinji, Report of tbe

Seeond Hyderabad CUorofom Comm. LaiiMt. Jaa. 18.

p. 149. — b) Hebir, Patrick, Cbanarette, Artbor,
and J. A. Kelly, Tbe r«port of tbe Tin\ Hyd. Cbl.

Comm. UM. Vehr. 22. p. 421. — 0 Appendix C.

to Ihe Rep. of the Seeond Hyd. Chi. Comm. Fbid.

March l. p. 48$ (Knthiilt iJic Tabellen der Versuche.)

— d) The report of the Secjnd llyd, Chi. Comm.
Ibid. June 21. p. 1363. (Carvestafclti zu dem Ho-

riebte g«bSrig} AbbUdang der Apparate u. s. *.) —
5) BrontoD, Lander T., An addieis ob tbe experi*

ments od anapsthetics romiuctcfi at Hyderabad, doli-

vered on the Mci. Src of Loniion. lint. Journ. Fri.r.

15. p. 347. — G,: Mc Kcndrick, John G., Coats
Jo&epb and David New manu (Gia<igow), Remarlts on
the Report of the Second Hyderabid Chlorof. Comm.
Ibid. June 14. p. 1345. — 7) De

a

d e, A , Tbe Chloro-

form Commission. Lancet Jan. 25. p. 418. — 8)

Here, Broest (Kaabnir). Obtoroform a safe aoaeatbetic.

Ibid. (Kein Tttdeafalt bei 5000 Chloroform irten im
Mission-sbause zu Kasbmir.) — 9) Brainc, Woodbouse,
Tbe relative safety of anaostbeties. Ibiri. Ftbr. B. p.

.SIG. — 10) Williams, Roger, To the Editnr of the

Laiiect. Ibid. p. 817. — 11) Buztoii , Rdative sa(«t_v

of anaesthetics. Ibid. Fuhr. 15. p. 872. — l-2)Shan i,

Jobn, Tbe Cblor. ConoaUs. Ibid. p. 373. — 13}

Ha Ol «an, Bwen J., To Iba Bditor of tbe Laneet
Ibid. p. 374. — 14) Sillt, Frederick, The Hyderabad
Cbl. Comm. Ibid. Febr. 22. p. 433. — 15) Battie.
W. H., Relative safety of anacstbetie«. Ibid. p. 434 —
16) Uewitt, Frrd., The Hyd. Cbl. Comm. Ibid.

March 1.
i<.

54.0. — 17) Shep'pard, Charles K., The
Ujder. Chi. Comm. Ibid. Uarcb 8. p. 5G5. — 18)

Raata, G., Hyder. Chi. Commiss. Ibid. July 19.

pv 148. — 19) Potter. John Hope, Cbl. Comn. Ibid.

p. 149. — 80) Lawrie, Edw., Tbe Hydertliad Cbl.

Comm Tbil ?cpt. 13 p. 5S7. — 21) Mac William,
John A., Keport cn an eiperimental in^restigatic n Of

tbe action of Chloroform and etber. Brit. Journ. Oi-t.

11. 18, 26, p. 831, Sao, y48. — 22) Discussion on

anaesthetics in tbe Med. Chir. Society of Glasgow.

Olatf. Journ. Nov. Dee. a) Maeewan, William, lotro-

doetioB. p. SSI. b) 0«a<«, Joiepb, The aetion of

anaestbeties oa tbe reepiration and eardiae aetion,

and on tbe risks ineident to tbeir action. p. 8SS. e)

lienderson, T. Brown, Oo the relative raloe of the

various anaesthetics. p. 837. d) Uartley (Leeds),

Kther as an aiaesthetic p. 341, r) Kirk, Robert, On
primary Chloroform .syncope. p. 345. 1) Macleod,
Sir George. Thirty five years eipericnce of anaesthetics.

p. 401. g) Reid, William L., Anaestbeties in relation

to nidwifery. p. 411. h) Woodbarn, Anaetthetief !n

dental practico. p. 413. i) Fleming, W. J., Nitrous

oxide, cocaiiie and olher anaesthetics. p, 420. k)

Heatsoi. , Cause;, of death und«r chloroforra. p 421.

I) Turner, G. A., On vanous anaeslbälic», with

special refcrence te methylene. p. 425. m) Cameron,
Muriflch, Oaether and Chloroform, p, 480. o)&eDto|o,
Co etber and obloroform. p. 430. — SS) Eirk,
Robert, A new tbeory.ot eblorofom qiMoye. 8. Olae-
gow. — S4) H«iritt,'Frederiek, Olinieal obaerrationa
upon re&piration during anaesthesla. with special refe-

rence to ibe causes of emtiarait-seii ami obstructed
breathing. Brit. Ji-ain,. Oec. i;5. p.. 1^G5. - J5)\V'.o>],

U. C. (Pbiladeipbia). An ad Iress od aoaestbeiia, delive-

red beforc the Ititernational Medical Congress, Berlin,

ibid. Aug. IG. p. 381. Amcr. News. No. 6. p. 121. —
26) Wo od 11 Uarc, H. A., Tbc cause of death from
oblArolorm. Med. Ne««. Febr. 28. p. 190. Pforino, Med.
Jonrn. Apr. 1. — f1) Wood, Boratio C, Aoaoitbei'a.
SfiTiderabiruck aus den Verhandlungen des X. inter-

natinnaleri med. Congre&scs. 8. lü Ss. B<rlin. — 28)
Lawrie, E., Clinical Icctnre on tho Hyderabad
Chloroform CommiitsioD and Professor Woods Address
on anaesthesia at Berlin. Delivcred at tbe Afzat Gupj
HospiUl. Lanoet. Nov. 29. p. 1143. — 29) Reeve,
J. C. (Oaytoo), Chloroform and the Uyderabad Com-
miisioB. Med. Mav«. Oct.18. p.Sdl. — 30) Laborda,
J. V., Sar 1'aotioa pbysiologiqne dee anesthtaiqoea aa
gönt'rat < t du chloroforme cn pürticulier. Bull, de
l'Acad. No. 21. p. 552 — 31) Derielbe, Sur le

ro^canismc dos aocidents et de mort par !<; chlonv
forme. Ibid. No. 23, 24, p. 581, 611. — 32} Ver-
neail. Des aocidents de la cbloroformisation. Ibid.

Ko. ST. p. Sl. — 33) l!'ran$^i8-i<'ranekr Gb. A..

Ktade tor lei prinoipaai aoeidoBts do ia ebloroforni-
sation a l'etat normal et dans quelques conditions

paih> logiques. Ibid. p. 697. — 84) Le Fort,
Won, La ebloroformisation. Ibid. p. 719. — 35)
!)a.stre, A., Lea aiiestbeaiques, pbystülugie et

ApplicAti. n übirurgicale. gr. 8. Paris. — 36)
Koch, Wilbeloe (Berlin), In Sachen des Chloro-

formtedes. DoDtaebe Wodiesaobr. No. 14. S. 389 —
87) KöbUr, A., Die sweite Hyderabad Cbloroform
Commissidti. Ebendat. S. S94. — 38) Daolop, James
(GlasRi ff", OSservationä on tbe administration and
dan(fers ol anaesthelic-s. Lancet, Sept. 87. p. Cü'J —
3Sa) Deaths from chl. Ibid. Nov. 22 p. 1113. —
8^; Hagen-Torn, 0., Die Cbloroformuaroose und der

Cbloroformtod. Petersb. Woohenschr. No. 13. S. 108. *— 40) Kappel er, 0. (MüDatarUDfeD). Beitnca mr
Lehre TOB den Aniethotleis. LaageBbeek\i At«b. Bd. 4Ql

S. 844. — 41) Krooecker, H, Cbloroform- oder

Aethernareose. Schweis. Corresp.-Bl. No. 27. S 710.

42) Boncour, P., Du chloroforme et de son admini-

stration. 1SS8. Dee. 8. 6. 8. — 43) P^raire, l>a

mode d'adraini.stration du chloroforme :\ do.se.s faibles

et eontinacs. R^v. de ohir. 1889. No. 5. p. 894.

— 48a) Scbwartz, Des administrations du obtorof.;

MS aoflideDts; leur traitement B4r. (40. 1889. No. 86,

SO, 81. ^ 44) Pop' scn, Proeedent de eiblerofbraii«

sare in dosi mici si contiuui. SpitatuI Jan 31. p, 54.
— 45) Corderc, Cuirenta casüs de anestesia rapida.

no SL-dirante, obioioda con las inbalazionos de cbloro-

formo. Procedido tecnico seguido en ollos. Gaceta

deMejieo. Apr. I. p. 121. — 46) Bandorin, Marcel,

Uo ooamu mode d'anesth^ie: de ia chloroformiaatioa

i doaes foibles et continuea. Gas. des hop. Mo. 65.

68. p. 593, 621. — 47) BeyBier, Sur un nouveaa
proc6d4 d'anesthfisie. Ball, de Cbir. p. 546. —
48) Buxton, Dudley W., On the administration of

chiorcilorm. Lancet. Dec. 19. p. 1260. — 49)Sm>th,
A. U., i '

villi uuder Chloroform Brit. Journ. Oct. 4,

p. 783. (Im Londjn Hoipital bei einem 50jahrigen

Manne mit RQekenmarksverkrIimmung und Bronchitis,

velober wenige Tage frdbor 8 mal Cbloroform mit
bettem Brfolge geatbnet battot ataika Rigiditlt im
Eicitations.stadium

;
gleichzeitiges Stillsteben von Puls

und Athmung: künstliche Re.spiration erfolglos '

i Std.

angewendet; die Section ergab starke Adhisionen beider

Lungen mit Kmpbyäecn, Bronchitis und Lungenödem,
Atherom der Aorta, leichte Verfettung der Leber und
linken Miere, tabereulöse Zerstörang der linken Niere,

Ankylose dss 8. und 4. Lendenwirbels mit VersohwindeB
der latnrrertebralrabetani.) — 60) Collier, H., A
deatb ander cbloroform. Ibid. Nov. 8. p. 1066. (Tod
eines 36 jähr. Mannes mit Patellarfractar, im stark aus-
geprägten Excitationsstadinm; plötzlicher Merzstillstand

unmittelbar narh <llott;s- und .Mastdarmkrampf; erfolg-

lose Anvendang kQDsUiober Atbrnung^ Luageobjrper-
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imie, HariftrMiltllf« Tw|r6s8«ning der loterlubalar*

robsttns 'dw Niwn sil BpithelTarfBltong; koine Fett-

l«ber; »ihraid derUottllchen AthnuDg erfolgten dr«i

tiefe Inspirationen.) — 51) Hyrnc, Wm. S., Death

under Chloroform at Brisbane. Lancet, üct. 11. p.776.
(Tod eines 40jäbr. Trinkers unmittelbar nach heftiger

Esettation und Cyanose, die sich in unmittelbarem
Anschlusa an ein zweites Auffpossen von Cbloroform

«Dtwiekelte : dann sehr schwacher Puls und TÖlligcs

AothSfCn desselben, während die Athmong noch 45

oandrä iMttehen blieb; die Seotion leigte LuDfeakolMr-
flulMe and geringe Pettleber, iit Wand des nohten
Ventrikels war sehr dSnn, das TTerz sonst gesund )

—
52) Knowles (St. Uel.jna), Two casis of Chloroform

narcosis, wilh neci oii.sif -i. Ibid Üec. 1.3. p. 1267.

(Tod aiacr i^jäbr. Krau nach Inhalation von weniger

aU 12,0 Chloroform, woM di« Section ausgedehnte
Longentuberealoee init Cnvenmi aber keine Henver-
fettang leigte, md ein«« TJibr. Knaiwe, bei «elobea
kieige Zerstörung grosser Tbcilo der Lungen, starke

pleuritis«he AdMsion«B, Kiterherde in Nieren and
Kniegelenk vorlagen; Resp. in beiden Fallen vor dem
Herten süllstehend.) — 53) Sherman, Harry H. and
V. F. Gibney, Two case.s of death in yi'>un^' children

during the adminisiration of obloroforro. New- York
Ree. March 15. p. 289. (Tod eines 5jäbr. Knaber,
der frQher wiederbolt OUorabm ohne Sobaden inba-

Krte, vShrend des Aosicmtieni toberenlfeer Herde,
unmittelbar nach Wiederaufgicssen einer zweiten Chlo-

roformportioD, und Tod eines ijähr. Mädchens bei der

Operation von Spina bifida). — 54) Sottas, Hort par

le chloroforme. Aroh. gia. Juill. p. !K>. — 55) Hug-
hes, R. II. (Plj-mouth), Death during the administra-

tion of raetbjlene; nccropsf; reuarks. Lanoet. Oct. 8.

p. 168. (Tod einee 40jibr. Mannes in South Deavon
and East Comwall Hospital nach Verbraaeh von 13,0

Metbylcnbicblorid [?] in 3—4 Minuten; starke Cja-
nose and heftige Agitation, 1 Min. spater ßleifarbe des

Gesichts und Stillstand von .Athmung und Herzschlag:

erfolglose Anwendung kiinstlicher Athmiing und an-

derer WiederbelebUDg^mittel , Uedem an der Bakis der

sterk «ongestiven Lungen, Herz dünnwandig, erweitert,

HaisAuakel sehr heil, weich ond bröobig; i^philitisohe

Lebereifriioee

)

Nach Stack 1er (1) bietet eine Lösung von Chlo-
roform in Oel (1:100), in welcher das Chi. energisch

luröckeehalten wird, ein geeignetes Mittel, om bei
patriaen Affeotionen der Athemwerkzeuge
(Langeagaafiiii, Taberealose) die aotiseptische Wirk-

samkeit iosserst stark rardfinnten CUorofonndanpfes
notsbar so aaehen.

Die bei Aowendniig en Chloroform bot

Ga.sli(-ht entstehende, die Luftwege reizende Ver-

bindung ist nach Veisuoben von Kunkel (2' und

Rndolf CblorwasserstoffsEaro; CI tritt nar in geringer

Menge, vielUi/.t r^: iurch Zersetzung von HCl ein.

CO, Kobleiiüxycülond, AmeiaensHuro und Essigsäure

sind nicht vorbanden, wohl aber breniliche Stoffe. Da

Mbon 0,1 p. M. Salssäarogas in derAtmosphiroAthov*

Störung bedingt, sind 12,0—13,0 Chloroform= 8Liter

Chiorwassersloffgas hinreichend, am die Luft eines

mlltelgTOBsen Zimmers sehldlieb sa maobon. Wasser^

gehalt der Luft wirkt durch flCl- Absorption reinigend;

ausserdem empfiehlt es sich, mit Sodalnsung getr:inkte

Tdober oder Soda> besv. Sodaborailösuug im Spray

io Riamen zu verwoBdaa, «o bei Bdlenehtiiog ehloro*

fonnirt werden soll.

Lutze (3) bestreitet uach Versuchen an 27 Frauen

eine entzflndongserrogende Wirkung des Chloro-
form« auf die Mieren, aamal da bei der aUerdiogs

sehr häufig an die Chloroformnaroose sieh unmittelbar

aoMbliessendaa, ia ihrer D^ner (1~2S Tage) and la-
tenail&t oiebt immer dor gebrmnohten Cbl.'MeBn out*
sprechenden, meist unbedeutenden AlbamSanrie Fibrin*

cylinder im Harn nicht auftreten.

Eine ift HydwabMl «ntor den VonllM vob

Lawrie (4) arbeilende Commission, an welcher

Rustomji, Branton and Bomford theilaahmen,

bestiltlgt anf Onindlag« von 430, besonders ao Händen

und AfTen ausgeführten, manni^farh variirten, physio-

logischen Versuchen das früher von einer anderen

Commission (Uehir, Kelly, Cbamarette) in

150 Versuchen erhaltene Resultat, dass der Chloro-

formtöd aussciKiesslich die Folfro resiiiralorischer

Lähmung sei und deshalb einerseits künstliche liespi-

ntlon das aogemoaaoDsto Roltangamittolf aodororaeita

die Athmurg während der Chloroformanwendung das

aassobliessUch su beobachtende Objeoi sei. Die Com-

mission siebt in dem schon von Sjmo gefibten Ver-

fahren der ausschliesslichen Beobachtung der Athmung

und der Kegelaog dos Cbloroformirens nach dem ZU'

Stande der Atbmung den Qrand, dass weder Symo
noch Lawrie in ctera 50 000 ChlorofornianWendungen

einen Todesfall /.u bckh^^on h.ilten, und erbliirt das

iu England übiiobs Verfahren dm lieübaohluug des

Palaeo und der Atbnrang und sonstiger Ifomonto CIr

gefahrlich, da durch die comVir'rtr Boobaahtnng leifdlt

die Aufmerksamkeit abgeioukt werde.

Mach dien TsnaebMI der Commission überdauert

bei VergiftQBg von TUÖron darah CbloroionDiahaiation

stets der Brmeblag die Athmnng and swar dnrob-
schnittlich 2— C, mitunter 11— 12 Minuten, ausnahms-

wiM.se, wei'.n starke Kicitatiou vorhanden, oder da-s

Chloroform sehr langsam und lange Zeit dargereicht

war, Order nach zuvoriger Atropininjeotion, oder bei

Complioation mit Asphyxie nur 1 Minute. Köastliche

Respiration wirkte in fast allen Fällen lebensrettend,

wenn dieselbe Vs Minute nach dem Stillstande der

Athmong bl^nnen vorde, aüttm bei fitoleitBog sviseben

V, und 1 Minute and niemals bei spiterem Anfange^

Als Wirkung des Chloroforms auf den Kreislauf tritt

bei ooiitinuirlichcr Darreichung reichlich m;! Luft vor-

dQnnti r Dämpfe .nte^s allmäliger Fall des mittleren

Blutdruckes, verausgesetzt, däss durchaus keine be-

binderung d^r Aihmung statlündet und die Atbmung
rubig ohne Abwehrbewegnnf wd ohne Aobatton der

Athmnng rer sieb geht, nitd nnter Fortdauer dlcMi
Blutdruckfalles zuerst Bewu^oeigkeit, dann allmSliges

Aufhören der Atbmung und seblieeslich Herzstillstand

ein Bei geringerer Verdiinnung der Dämpfe ist der

Fall rapider, aber auch allrallig, uud plötzlicher Tod
durch Herzstillstand findet auch bei conoentrirtem

Cbloroformdampf nicht statt. Je gtösser die Ver-

dünnung ist, um so weniger rapide kommt es zum
Sinken des Blutdruokea, and bei einem gewissen Grade

der YerdBnnung kommt es weder so Bmiedrigung das

Blutdrucks mn-h tut Anästhesie. Wirl die Inhalation

in irgend einem .Stadium unterbrochen, so dauert das

Suikfin noch in einem der Rapidität de^iselbtn w.ahrend

des Chloroforiniröiiä entsprechenden Urade fort (Nach-
fall), was seinen Urund in der Resorption einer noch

in den Luftwegen vorhandenen Chloroformvenge bat,

worauf ee aneh berabt, dass hol peioblldMr Anwendung
von Cbloroform die beim Aufhören der Zafuhr in Gang
befindliche Respiration später stehen bleibt Wird das

Cbloroformiren frühzeitig ausgesetzt, so beginnt der

Blutdruck wieder zu steigen und wird atlmälig normal

.

bei fortgesetzter Inhalative) kommt ein nicht leicht xu

bestimmender ^itpnnkt, wo spontane Wiederbbratollung
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40S HvtBMAim, FuttMoiiiMa om» Tozigomum,

des Blatdruoks ond der Ätbmaog Dicht mehr statt-

lindet. obioboa das Hen oadi CMiina d«r Atbmong
TO MBhgm ferUihri QmMk 4m Sinkflii dw Blut»

druclrs sebr allmälig, so kann es mitanter Torkommeo,
dass die Athmung stillatebt und doch der Blatdraek

wieder steigt und die Athmung in» Laufe der Blutdruck-

zunabme wieder begiont; dasselbe kann auch «ührend

des nachträglichen Falles vorkommen, geschieht aber

stete Dor in AasnahmetälleD. Das atlmältge Sinken

dw Blotdioflki erleidet Störangen durch Abwebrbe-

«aganfea und Anhalten dM Atbena. Enten Hibrni

in der Regel Tiiwbbingig tob YednderoogeB der Atbent-

zM zur Blutdrucksteigeraog (ausnahmsweise hei üerz-

vurfutlung rait Phosphor vergifteter Thiore zum Sinkcu),

sind aber gcwiibnlioh mit Alherabcschleunigung ver-

bunden, die, wenn die Atbemztige tief üind, zu rapider

Inhalation grösserer Cbloroformmengen und dadurch zu

npiderem fall des Blatdraeke und bedeutenderem

KMbhlle führt Bei luiwiUkflrIiehttm AnlMlten des

Atbems fällt der Druck h&afig sehr rasch bei flMOh»
zeitiger Verlangsamung des Heraschlagos; bei Wieder*
beginn der Athmung steigt der Blutdruck schnell wieder,

BlM-r die darauf folgende tiefe keuchende Respiration

führt zu rapiderer Inhalation des Chloroforms und da-

mit zu unmittelbarer Anaestticsic, rapidem Sinken des

Druckes und nschtr Lebensgefahr. Verbindung von Ab-

webrbeweiaDMo und Aolwlteadea Athene fiUirea aofeDge
zu groseea PlaotaatioBeD In Terbalten d«e Bintdraeu,
später zu rapidem Fall mit gefährlicher Depression,

licfur Anaestbesie und frühzeitigem Atbemstillstandoi

der Maohfall ist unter diesen Umständen rapid und
hält sebr lange au. Anhalten des Atbems kann Nach-

fall mitunter selList längere Zeit nach völliger Knlfer-

nung des Chloroforms, dör mit Wiederaufnahme der

Athmung schwindet, hervorrufen. Leichte Asphyxie

donb oontinuirlioho aussen AthentbiadeniieN bedinft
sterbe unregelmäasige Sebwaobongen de* Blatdroeitt

mit Yerlangsamung und Irrfpri'atilät der Uerzaction

;

tritt dnbei keuchende Athmung ein, so kommt es zu

rapidem Blutdruckfalle. Vollständige Asphyxie (durch

Scbiiessen von Mund und Mase oder Kehlkopf) erxeugi

dieselben Erscheinungen in weit prägnanterer Weise.

Diese erscheinen von Vagnsreizung abhängig, indem
die Curve genau der durch Reizung des periplieren

Endes des durchschnittenen Vagus bedingten entepriebt

und Atropin nnd Vagusdurobschneidung sie nicht zu
Staude komr.rr ",i'-',cn; doch ist das Sinker "tlut-

drucks nicht alitin von Vagusrelzung abbiiti^^i^ , da
das.sclbe auch bei völliger Atropinwirkung noch duich

Anhalten des Athems oder durcb gewaltsame Intlation

der Luafea fnteigert wird. Vagusreizung in dir

CblorofoniBinoM veiriogert die Lebensgefahr eher,

bIb dkae il« lie stoigertt der Blfeet anf im Ben Ist

nicht anhaltend und nach Entfernung des Reizes steigt

der Blutdruck wieder; ausserdem verzögert die Ver-

langsamung des Herzens und der Circulation die

Absorption und den Transport des Chloroforms zu den
Nervencentrcn. Zu fürchten ist dagegen die Erschöpfung
de« Vagus nnd die davon abhängige Acceleration des

Herzschlages und Vertiefung der Athmung, welche zu

npider nnd geObrliober Inhalation und Inprigaatioa
der Nerreneentren (Hedalto eblongata) führt. Die stte

Annahme, d.iss die Chloroformgefahr in Erzeugung von

Hfir.^still.-daiiden durch Reizung der lleromuiiKsnci ven

beruhe, wird dnmit hinfällig. Wird die Circulation

vorher b65chicuiiigt, sei es durch Aethcr, sei es durch
Vagussection oder durch eine grosse Gabe Atropin, so

hescbleanigt sieb der BUitdriMbtell, und die benite
mber an stark aogeetreugte Henmotsalatar ist niebt

ite Steade, den Folgen der Lähmung des vasomotorischen
CentruBS entgegenzuwirken. Von einer direoten Wir-
tung des Chloroforms auf den Herzmuskel kann die

Hede nicht sein, weil bct directcr Kinspnlzung in die

lu^-ularis nicht Her/paralysc, soodcrn Anästhesie und
allmäliges Sinken des Blutdruckes resaltirt; atsrkes

nnd raiehes Siaken das Blutes erfolgt, wenn vorher

Aetber fanjicirk «i>d. Bei Torberiger BinfbbrnDg voa
MoipbiB kaaa es so bedeateader Terlannaarang oder

selMt ton HenstÜlstende kommen, doch stellt siob

der Hemohlag wieder spontan her, und die Wieder-

belebung gelingt sogar nach relativ langen Intervallen.

Künstliche Respiration führt nach dem AtbemstiUstando

zuerst zu geringem alten riuli sn Steigen und Fallen,

wobei das Steigen stets mit der Exspiration zusamraen-

rällt; später steigt der Blutdruck, nnd bald bernaob
stellt die aatärliebe Atbnang sieb her. Da Tollstia«

digor Atbensüllstend stete die ABweadoBK' einer aa
grossen Dosis bedeutet und diese so gross sein kann,

dass daraus ein sehr langer Naehfall resultirt, so kann
auch die kfinstliche Athmung selbst bei sehr frühzeitiger

Einleitung ohne Erfolg bleiben; in einzelnen Fällen

dauert selbst nach Wiederherstellung der Athmung
das Fallen des Blutdrucks fort und fuhrt zu neuem
Athemstillstande, der durch neue künstliche Atbnung
aieht SU bweitifga ist Die künstliche Atbnaag viikt
also niebt blow dnreb Anspumpung voa CbhntrfSira

aus dem Blute, sondern auch direct anregend auf die

natürliche Athmung, die mitunter erst nach längerer

Zeit (II Min.) wieder beginnt. Auch bei Erlöschen

der Athmung in Folge starken Nachfalls gelingt die

Wifldei^entellung durch künstliche Athmung niebt

imner} niaobaial kana leteten ooob einea geriagea

nittlenn Dro^ in ÜBBomter emanD, BMaebnal
fällt der Druck zur Nulllinie swischen jeder CompreaifaHl

des Thorax. Bei einseinen Thieren kommen nach den
Tode noch einzelne Mu.skelbewegungen auf die Dauer
von mehreren Minuten vor, auch kann selbst mehr-
stündiges l'ulsiren der Vorhofe vorkommen, und das

Ben bleibt oft irritabel (besonders bei Aetbemarcose).

Herzstillstand in inoompteter Naroose lässt sich durcb

BobBtenbafte Opentioaea bei Ibierea aiebt ersielea;

aar bei dtreetan BtasteolwB einer Nadel ia das Ben
tritt momentan starkes Sinken des Blutdrucks ein.

Directe Irritation des Vagus wiibrend coutinuirUcher

Chloroformanwendung fördert den tödtlichen Autgang
in keiutir Weise, mkkl vielmobr «bar verhütend; wird

dagegen die Reizung ausgesetzt oder hört die Inbibitions-

wirkung auf, so tritt bei weiterer Chloroformdarreicboag

Gefahr ein, welche durch die Einpumpung von Cblorofeni

in die Laagen bei künstlioher Respiration noch vav-

grössert wird. Die Wirkung eleetriseber Reise anf den
Vagus wird durch Chloroform nicht gesteigert. Auch
der tiultz'ücbe Klopfversueh bedingt keinen Shoek;

ebenso erhöht Durchschneidung des Splanchnicus nicht

die Lebensgefahr. Fettige Degeneration des Berxens

und Herzschwäche modificiren die Chloroformwirkung

aieht; bei Pboapborrergiftung ist die Errsgbsrkeit des
YagBs aaeb ia flilea gesteigert, ia daaea aoeb kaiia

Verfettung eingetreten ist. Das Vorkommen plötzliober

Todesfälle bei Herzverfettung in der Chloroform-

nareose ist nicht als Chlorofurmwirkung aufzufassen,

durch welche sogar die Berzarbeit erleichtert wird, und
ist auf andere Moment« zurückzuführen, die, wie Be-

wegungen oder psychische Erregung, leicht zur Herx-

läbmung führen. Starke Blutungen bedingen unmittel-

bar Startes Sinken des Blatdrneks, der sieb aar lang-

sam wieder bebt, beeinträebfifen aber die Cbloraform-

Wirkung nicht, ausgenommen dass weniger Chloroform

zur Herbeiführung der N.ircose nothwendig wird. Vsr-

tieale .Stellung der Thiers bedingt starkes Sinken des

Blutdrucks in der Carotis, das bei Kinnahme der

liegenden Position wieder verschwindet; Inversion wirkt

in eatgegBagenteten Sinae, ist aber kein siebene

GegeaBittol bei Cblorofdrmasphjxis. Aetber labrt

ohne Abschluss der Luft nur zu einer Halbaaisthesle«

während es hei völligem LufUbschlnss so tief wie
Chloroform narootisirt, ab* r auch ebenso rasches und
ebenso tiefes Sinken dos Blutdruckes bewirkt; bei Ein-

spritzung in die Jugularis finden sich im Herzen Blut-

gerinnsel, was beim Cbloroforn niobt der Fall ist.
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Die MiscbuDK von Aloabol, Aother und Chloroform
bringt die Ericheinungen der typischen Chloroform-

narcoM hervor ond kann auch su raschem tiefem Falle

dM filotdraek« lahiM. Uii«nmrtot« lodatOllo duroh
Cblorofom koiBBM Iwi Thieraa aielit wltra tot,

doeh nur in Folge Qnvor«^'"htiger Anwendung.

Aas ihren Vannohen bat die Hyderabad- Commissioo

die folgenden SeUflu« fnr die prektisoiba AnwenduDg
der Änästhetica geiogen:

1 . Lage auf dem Riicken und absolute Freibett der

Athmuog sind erfurderlicb. 8. Lässt sich die B&oken-
lage «Uiieod einer Operattott oiekt inaelMltoa, so ist

dl« Atborang sorgf&ttigst >a beobiebten, vm Asphyxie
oder zu hohe Gaben zu vermeiden. EntstL'ht ein Zweifel

über den Zusfand der U'ispiration, so ist die Kitckerj-

lagü sofort wieder herzuslellen. 3. Um absolute Frei-

heit der Respiration zu sichern, muss jede beengende
Kleidung von Hals, Urust und Leib entfernt werden;

aoeb dar( kein Drnck »af Brost oder Bauob selbst bei

bafUgea Stilabea des Patieaten seitens der Aeeiatentea

anageObt werden, welche den Kranken stets darah
Druck auf Becken. Schulter nnd Beine su fixiron haben.

4. Apparate sind für Chloroform unnölhig, machen,
wenn die Maske ^;etiau passt, immer elwa.>; ANphyiie
und beeinträchtigen la-i 1 liobachtungsfcld. 5, Mau
halte das Chloroform im Beginn der Inbalaüöu nicht

tut dicht vor Nase aadMltad, um AuL^lteu des Athmeos
ond AbwebrbeiragaageB n Terbüten und bäte ai^,
veno dies« eintreten, bei den daraoffolgenden
tiefen Athemiügcn ra viel Chloroform zu ver-

abreichen. Tritt ruhiges Athmen ein, so darf das

Chloroform dreist dem ilesicht genähert werden, und
ist es nur nüthig, die Cornea und die Athmung genau
so beobachten. 6. Bei Kindern sichert das Schreien

den (reiea Eintritt dea Chloroforms in die Langen; da
sieh bier Abwebrbewegiiogen und Anhalten dea Attieau

aiabt waiaiden iaaaen ond Zflfe eeavtale An-
Sstbeaie berbelfBbren, iet das Einanmen von etwas
frischer Luft während der ersten tiefen Inspirationen

stets 2U gestatten. Nsch der 1 oder 2. tiefen lu'ipi-

ration ist bei Kindern und Widerstand leistenden Kr-

wachseneu das Anästbeticum zu entlerucu, da das in-

balirte Chloroform so tiefer Naroose ausreicht. 7. Die

Aniatbeaie iat eonplet, wenn der Oemealcalles t"*
sobwoadea ist. Das Aniathetieom darf onter keiaea

Umständen so lange gegeben werden, bis die Athmung
aufhört; ist die Hornhaut unempfindlich, sind gelegent-

liche inhalationon anzuwenden, d%mit nicht das Stadium
der Aufregung noch einmal auftrete 8. Kein« Ope-

ration soll begonnen werden, ehe der Kranke vüUig

anästhetisch ist. 9. Der mit der Inhalation Betraut«

bat ausächliüSälich anf die Ätbnraag su achten.

10. Brual und Abdeaaen sollten, wenn mSflieb, frei

aein, damit die Atbembewt i;uT,);en v< llig siebtbar sind.

Treten Athraungbstörur.gen ein, selbst unboieUteiMie

und .selbsit im Hegtnn der Inhalat^nn, so ist letztere

so lange zu unterbrechen, bis d;e Atbmunti wicd'-r

normal ist. 11. Treten Albcmäloruiiiieu ein, so ii>t

der Unterkiefer vorzusiehen, so dau die unteren Zähne
ver dea obeten atebaa. Uierdureb wird die ISpiglottia

gebötea nnd der Kehlkopf frei. Oleiobseilig ist die

Atbaiong künstlich zu unterstützen, bis sie wieder frei

ist. 12. Steht die Athmuog still, so ist sofort künst-

liche Respiration, während ein .Assistent den Kopf
niederlegt und die Zung« vorwärts zieht, durch Com-
pnsiion und Relaxation des Thorax zu beginnen und
so lange fortzusetzen, bis die natürliche Athmuog
wieder vollkommen hergestellt ist. 13. Eine kleine

Dosis Metpbio kaan bdiafa prolaafirter Haroese tar

der Gblorofonainbalatlen InjicTrt werden. Atropin ist

7.U verwerfen. 14. Alcohol kann in kleinen Mengen
mit Yt-rtbeil vor Operation»-n unter Chioroturm gegeben

werden, insofern dadurch d.e Zuversicht des Kranken
gehoben und der Kreislauf gebessert wird.

Die Versnohaergebnisae nod Sohluaafolgerungen

der Commixaton haleo zahlreiche AngrilTe erfahren,

TOD denen nor die hauptaächliobsten hier kon er-

wibat waidett ktenen. Braine (9), Wlllians (10),

Baxton (11), Wood (25), Reeve (29) u. A. pro-

testiren gegen die aus der Angabe der Commiaaion,

daas anerwartet» TodesfUIe bei dea Hunden io

Hyderabad nur vorkamen, wenn die Inhalation nicht

sorgfaltig gemacht wurde, gezogene Polgerong, dasa

die Cbloroformtodesfälle beim Menschen dem Chloro«

formirenden zur Last zu legen seien, da solche den

geschicktesten Cliloroformiateii nnd den betühmtastSD

Operateareo vorkamen.

Wood (S6) VUt die gfloatigea Britolge tawrie's
abhängig von dem Tropenklima, da naoh Fayrer
Chloroformtodesrälle in Indien nicht vorkämen, doeh
gilt letzteres nach Lawrie nicht für die letzten Jahre,

wo nach Lawrie (28) (im Zusammenhang mit dem
.Aufgeben der Symcs'schen Principien) mehrfach Chloro-

formtodesrälle vorgekommen sind, liicblig ist übrigens,

dass ähnliche günstige Ziffern (kein Todesfall unter

28000 Cblozofonairten bei eiaem Corps im amerikaoi-

sehen Kriege) aaeh ohne das Sfaie^edie YerlUirsn vor*

kamen, und dav.» die 7ahl€n der Beoliachtungen weder

an Manschen noch an Thiercu gross genug sind, um
die Möglichkeit von Idio-syncrasien aoszuschliessen, die

in der That, wie das von Henderson (32e} betonte

Vorkommen completer Naroose naoh 9 Trepfin (oait

Snow's Apparat) beweist, existiren.

Die Auffassung sogenannter Fälle von Cblorofonn-

syaaape, va Pallor and Aasbleiben des Polses

eintritt, als Vagasreizung hält Braine (8) besonders

im Hinblick auf den raschen Eintritt des Todes (mit-

unter in 1 Mtonte) oieht znllssig. B. lindet sieh

dabei in rebereinstimmung mit den französischen

Chirurgen Vernenil (32) und Le Fort (34J. Reeve
hilt die Beebaohtang dw Respiration nicht ffir aus-

reichend und beeohreibt drei Falle, wo plötzlich sehr

schwere Erkranl''jr(rpn kurze Zeit nach dem Aussetzen

des Aoäslheticums und beendigter Operation eintraten.

Ton Baxter u. A. wiid l>ezweifelt, ob Thiere über-

haupt an Shock leiden und dadurch syncopusch zu

Grande geben, doch bat sich Wood in Philadelphia

daroo dheneagt, dass aaeh bei Hunden, wenn aueh

die meisten durch Chloroform getödtelen Thiere durrh

respiratorisohe oder gleiobzeitigo Lungen- und Uerz-

ühmang an Qrande gehen, Todeslille vorkommen, in

denen die Athmung noch 2 Minuten nach Sinken des

Blutdruckes auf Null -jr^d <^ümpletem Veiaohwinden

des Caruliiionpulsci (ortiiaueri.

Solche Todesfälle bat Wood nicht blo.ss bei Chloro-

form, sondern auch bei dem von ihm selbst als An-
ästheticum bevorzugten Actber bei Hunden constatirt.

Von der ZorUekfübraag dioaar aaf Taguareisung aiebt

Wood ab, da naoh den von ihm mit Hare (36) ge*

mrinsam unternommenen Vcrsur'j r. Ch' ' f r:n selbst

bei directer Injection in den KelilLui^t i jt imi z vor-

übergehenden HcrzUillstand bewirkt um; \ ,i/ ,j ,durch-

sobnüiduug auf das Zustandekommen des Herztodes

ohne Iviafluaa ist. Die grossere Geilihrlicbkeit >les

Cbloroforaaa gageaflbet Aetber und Stiokozydal iat

aoaaer aeiner bedeutenden Binwirkoag auf das Heia
nach W. auch von der langsameren Elimination al>*

hängig. Ob übrigens mit dem Verschwinden dea Ca«
r li.-npulses auch wirklicher Herzstillstand stattfand,

waiö genauer zu constatiren gewesen, da naoh den Et»
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fahrangen von Lawric (28) und Driir. f. r,
'5'

<\-it

Carolidenpuls auflioren kann, während dai Herz noch
forUchläjtt, wodurch primärer Kerzstillstand vorgetäuscht

«erden kann. In Beiog auf Stickoiydul hat WoodM Miaen mit Cerna an Tbieren angeatetlten Vor-

foflk» oomitatirl) iim naA d«r Iahftl»tioii 8t«i«ii
dM BloMniot« und «aHogtioli Inv^lvittt des Panw
eintritt, rlor lioi completer Aiiä^ilhLsifi langsam und
gross ist, doch findet im Verlauf foitgtsetzter Narcose
starkes Schwanken zwischen Steigen und Sinken des

Pulses statt, und der örad beider liegt in sehr weiten

Grenzen. Die Athoung oessirt, wenn das Uerz noch
in vollerTbätigkeit ist, das, selbst wenn der Blotdrnok fut
Mif Nall gefoUm nod die Refteierregbarkeit dai fisO'

motoriMben Cenbrama aufgehoben ist, kräftig pulsirt, so

dass die Pulswellen häufig noch dreimal so gross wie die

normalen waren. KQnstlicl r>
;
iration wirkt lebens-

rettend, sogar wenn schon Absi ii waehuiig der Uerztbätig-

Veit einj^etreten ist. Auftreten von Glycosurie und Albu-

minurie nach Slickoiydulnarcose hat Wood bei Vor-

raohSD an gesunden Memobtn niemals constatiren

kÖDiieii. in der Aethernir«oee ftad W. wihiend
der ersten Zelt den Blotdraek erhöbt, selbst noch sti

einer Zeil, wenn die Athmung sehr seich' uii'l '''^r

fliichlich und das Blut durch Kohlensaure sehr dunKei
war, doch kam auch vor, dass der Blutdraok Mnk
oder wtioig über der Norm blieb.

Buxton (11) bat in seiner ansgulehtiton B<-fahrung

im Betäuben chirurgischer Kranker die Ueberzeugang
gewonnen, dass in einzelnen Fällen der Henscblag
nntlw irird, ohne dtss die Bespirktion Teiftndenragen
seift nnd ebne dnas es sich am blosse SehwäohoDg
des Blutdrucks handelt, und dass es unier Zunahme
der Hersschwüche zu Syneope koromcn kann, in welchen
Fällen mitunter die Inversion gute Dienste leistet,

welche in Fällen ron Äspbyxie mit nachfolgender Hers-

lihnang ohne Nutzen ist. Der ron der Hyderabad-
Conmiinon &!• Tortheil de« Sinkens des Blntdruoks
•nfsnonnienen rerringerfen Cblorofomnnfblir tu den
vitalen Centren stellt P. die dnrcb dasselbe Hoinent
rerringerto Chloroforraelimiiiation entgegen.

Dass bei Tbieren mitunter der Tr»d in der Weise
eintritt, dass das Uer2 vor der Athmung stillsteht, be-

stätigt Mac William (21), der in einer unter An-
wendung eines Verfahrens, welches gleichseitig die

graphische Darstellung des freigelegten Herzens (Vor-
hof und Ventrikel) und des Blatdroflks gesttttatoi

ausgeführten physiologischen Studie die Wiobtig|keit de«
Verbaltens der Athmung in Bezog auf die Qofahron
des Chloruforms bestätigt, aber auch mit Bestimmtheit
das Berz als aificirt erklärt U\V. hat nicht allein

3mal bei 70 ehlufoforroirten Kathen pncsären Herz-

stillstand bi obachtet, sondern auch gtifuudeo, dass

«wiaehen Aellwr and Chlotoform ein bedeatender
Dnteraebied bestebt, indem Aetber Sebwlehnnt der
Cireulation nur durch die aus Herabsetzung des vaso-

motorischen Centrums resultirende Kniiedrigung des

Blutdrucks bedingt, während ChUrolorm daneben noch

Dilatation der Herzwandungeii, die auch ohne den
Apparat deutlich erkennbar ist, bewirkt, und zwar

sohon in wenig tiefer Naroose, bei nooh erhaltenem

CemenlKieze, in der Mebmbl der Fille jedoeb nsob
d«m Sinken des Blutdrucks, mitunter sobon in dem
dem Sinken TOreusgehcndcn Stadium der Bluldruck-

stcigerung.

Die Dilatation betriiTt beide HiT/.hälften, Venlrikßl

und Vorhvfe. letztere mitunter früher als die Ventrikel

;

der Uerzrhythmus wird dabei in der Kegel nicht ge-

ändert. Selbst bei hochgradiger Dilatation und au-

«ebeinendem Herzstillstand Imnn mnn hiofig noob
doreb die Sebwingunt^en ein«r eingeslodieaen Mndel
sich vom Hfsti hl n einer Uerzactien überzeugen. Vagus-
trennupg ut d Atrojin sitid ohrie Kiiifiuss darauf. Bei
Katzen k r ra ui ; '-nie p e r i <j :1 i s c h e Depression
der Ventrikelthätigkeit nach sehr kleinen Dosen

"hloroform vci, iriiim plötzlich im Stadium des
aufgebesserten Blutdrucks die Entleerung der Ventrikel
unvollständig wird: Aether wirkt nicht in dieser Weise,
hebt vielmehr den fraglichen Chloroformeffect auf und
macht den Herzschlag wied«r kräftiger. Die in den
Venuoben Bothwandij» künsUiebe Respiration modid-
eirt denVerlnuf der (%loroformWirkung anter normalen
Verhältnissen nicht, wenn Zahl und Tiefe der Äthem-
bcwegungen und die Procentverhiltnisse des Chlura-

forms in den Lungen dieselben sind. Die mitunter
vorkommende Herzveriangsamerang ist meist Folge von
Asphyzie; für den Verlauf der Narcose ohne Bedeu-
tung. Fibrilläre Henc«otneUonen (Oelirinm eordis)

kommen nur bei «leensiTen Clereformdosen vor und
sind Oberaus gcrährlicb. Das Verhalten der Bespiration

ist für die Chloroformnarcose bu^cmdcrs insofern von
Bedeutung, als Chli rofuirmmengen, welche bei ruhiger

Athmung gut t^lcrirt werden, bei beschlennigter und
vertiefter Athmung lebensgefährlich werdm können.
In solchen Fällen ist selbst Verdünnung dos Cbloro«
furms mit riel Luft (4—4'/$ pCt. Chlorof«rm) k«hw
^iaherong T«n Qehbr. Die Gefiibr viebst* veno «v
der tiefen ond sebnetlen Respiration noeb Steigen de«
niutdrucks hinzukommt, wie solcher bei incömpleter

Narcosö und erhaltener Reflezsensibilität des vasomolo-

risohen Centrums durch sensible R-Nze (Operati iner.)

hervorgebracht wird, zumal wenn bereits ansehnliche
Mengen Chloroform im Blute sich befiodcD. Aaob
B«8pimtiona • Hindernisse kdnnen Steigernng ^
Blutdroeks und daduroh Gefahren bedingen, wib-
rend bei niedrigem Blutdruck oonstant mehr
Chloroform tolerirt wird. In manchen Fällen ist sehr

rapides Sinken des Blutdrucks ein Lebensgefahr an-

zeigendes Moment, Wf?lches mitunter früher als .^them-

störungen beol>achtet wird. Inversion hat bei stark er-

niedrigtem Blutdruck nur sehr geringe bebende Wirkung,
dagegen steigert fester Druck auf den Unterleib oder
dinet tat die Aorta jenen «cheblich. Veidftnnl«

Oblaroforadämpfe (8 pCt ) wirken wenig, noeb ver»

dünntere gar nicht erregend auf die Vasomotoren. Auch
conoentiirle Aetberdämpfc können durch gleichzeitige

Uerz- und Athemläbmung t^dten, wo dar r t L bens-

rettung nicht mehr gelingt. Durch (iemisobe von
Aeiherdampf mit Luft im Verbiltnisse von 25 bis

iU pCt Aetber erfolgt bei Unterbreobung der Luit-

ntbfflong eonstnnt «spbjetiseber Tod; 8 pree. A«tb«r-

gtmisob« kSnneD mehrere Standen zur Nereoee vet^

wendet werden. Die Refleze vorhalten sieh wie beim
Chloroform.

M'Kendriek, Coate» und Newman (C) halten

ander bei ihren früheren Versuchen (Her. 1S79. I. 461.

18S0. I. 495) neben der Wirkung auf das Atbemcentrnm
coüstatirten dircoten Herzwirkung fest und betonen dl«
von Aspbyzie völlig nnnbbingige Vorkommen plSti-

lieber Blutdraeksenknng and Pultrerlaogsamang, bo*
sonders irn Stadium der Erholung und im Beginn der

Einathmungen, welche Coates (22 bj vom Vurbandcn-
sein gesteigerter Erregbarkeit des Vagosoeotrums in

Folge der üerabsetzung der Hirntbätigkeit, analog der

Steigerung der Reflexthätigkoit des Rückenmarks durch

Deoapilation bei Fröeeben, ableitet, wodureb er «lub
die Todesfälle durdk Sbeek im Beginne der Nntoos«
oder bei incompleter NnreoB« oder in Fällen, in webAm
nach Zeichen der Wiederkehr des llewasstseins von

Neuem chlnroformirt wurd-"*, zu erklären sucht. Dieser

Umstand ist för die C'hloroforracasuistik von um so

bedeutenderem Interesse, als nach einer von Ci.iates

citirten Statistik von 21i> Todesfallen nur 70 in eom-

jjleter Narcose, 15 beim Beginne der Inhalation, 99 vor

dem Eintritte completer Aoästbesi« und 35 nnob Ito-

endigung der Operation stattAuiden.

Cushny hat unter K ron ocker (41) douEinfluss
des Chloroforms m verschiedenen Verdünnungen
geprüft und gefunden, dass auch bei Einführung con-

oentrirter Dämpfe doreb eine Traebenleanäle, gegen
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welche die Thier« nniohst durch unregelmüsige ver-

tiefte AtbemsQge reagiren, bei dem in S MioDteo ein-
tretenden Tode das Herz in etwa '/i der Pill« itoeb

loUigt, wibreod bei den abrigen V« >n der Regel nur
die yerhSfe noeh pulsiren und ausnahmsweise (1 unter
17} das ganz« Ben stillsteht Bei Einathmung rcr-

dünnten Chloroforms (55 Luft -f 45 Chi > erfoljjt der
Tod eonstant durch Athcmstilistui 1 j r bei mehr-
stündiger Dauer (2'

, Stunde) auch durch Mischungen,
welche nur 4 pCt. Chloroform enlhaltcn, berbeigeliihrt

•erdeo kann. Il allen FälleR, wo der Tod doroh Ver-
dSnmiBgeii einlret, konnte durch künetltehe Beepimtion
dM Leben gerettet worden, dagegen Vt'i ben bei ciiiRe-

tieteoer Herzlähmung alle licltunKsversuehe erfolglos.

Bin Tod durch ReHtihvinmung kann <l. r riili r 'ffirmtnd

bei Thieren nicht srin, da alle durch dm UeduUa ob-
longata vermilteltcn H deie aufhören, ehe das Athcm-
oentrum gelähmt wird; von den UcÄoxeo hört laerat
der Lidjicblussreflez, dann der Nasenreflei auf, in dritter

Linie venobwindeo die Sehluekrefleio; am längsten
• bleibt die reSeetctrisob« Aoeatbmung in Folge Auf-

Ma-sung der Lur.pen bestehen. Auf riflectorischem
We^c wirkt Chloroform aui das Alhemcentrom nicht
bloss bemiTiiiid (v. n der Nase aus), sondern aueh er-

regend, letzteres nicht blOia durch Rcizurg der Lungen-
vaguseodeu, sondern auch durch solche der intramedul-
lären Vagusendeii, woiaoa aieh die oorn«! tieferen

AtbBttBRea an Stelle der Atbeokfiinpfbi die aoeb bei

donbedmitteiMit Vagi eiDtnten, erkllven.

Noch entschiedener als Krön eck er Iiat in der
Pariser Acad6mie de mideoine Franc ois Franc

k

(33) die Herzwirkung des Chloroforms für einen
nicht wegzuleugnenden Thatbestand ei klärt. Der-
selbe betont auf Grund eigener Versuche, daae dbMh
ChlerofonB ein tau der Beapiratioo uod wa fatoae«
lerieeheo Centran anabbingiger direeter Rfftet auf
die Herzthätigkeit aus^eilbt werde, dtr lediglich in

einer Vergiftung des Uerzmuskels) beruhe und »ich bc-
sonderji ausge(,irä^t und schon bei äusserst minimen
Mutigen zeige, wenn man die grossen Gefässe unterbinde,
so dass das inhalirte Chloroform aneachliesslich durob
die Corooararlerien dem Heraeo soge:übrt werde» wie
•ich auch bei kQoettieber Cironlatioa des Cbierofem
al« fieragift aaeveiee. Die directe Wirkung auf das
Vyoeard folgert F. daraus, dass die KITeote sich bei

ourarisirten Thieren in dersttben Weise zeigen, und
dass bei der Au>(ühruog kfinsilieher Circulation au
Muskeln die durch n^chfolgendtM Auswaschen mit reinem
Blute wieder rersobwindenden bfTvcte des Chloroforms
•tt etiraijiirteD Moakeln geradeso bervertnten wie an
DoriHleB.

Nach Kirk (23) findet nach d. m Aufhören der

Einathmungen von Chloiofonn keine.sweijs eine gra-

duelle A ul besseruiig (les Kreislaufes statt, üi.iiidern

unmittelbar mit unil nach der Elimination des Chi.

aus den Luftwegen kommt es (bei Katzen) zu äusaerüt
starker l'ulsbescbleuDiguDg mit unmittelbar datao aiob
•chlie^iicuder Henpause, wonach ansanebmeD aei, daaa
der Cbioroformtod im Beginne der Inhalation ron dieser

Beaetioii des Organismus abhänge und das kurze Rin-

alhmenlassen mit Pausen die gröaste Gefahr bedinge.

Diese originelle Anschauung Umt K. die künstliche

Athmuiig als werthlos und dem Niedrijjerlageni des

Kopfes mit Abwarten dea Vorzog in der Behandlung
gabao.

Hewitt (S4) warnt rer erbeblieber Laftentsie-
huDg beim Ch loroform ire n und Anwendung der

Anae.<ithetiea überhaupt bei Kranken mit sch^-acher

Circulation, bei übermässig fetten Feisonen und Indi-

viduen mit Störungen der Respiration (Bronchitis u.8. w ).

Da Herzdepression nach H.'s Versuchen bei zeitwoiser

Loltentiiehuag laeeber beim Chloroform ala beim

Aetber eintritt, bilt H, dM Obl«rai»rm für soloha

Kranke, bei denen AuCregiing oi&t raSeetoriiebe Atbem
stSrungen tu «rwarlea eind, ffir eentraindldrt. D'a
beim Aethnrisiren vorkommenden AthemseliwieriKkeiten

im Anfange der Inhalation bei plethorischeii und mus-
cultisen rersoucn sind am bostLn durch primäre An-
wendung geringer Men);cn der Aolher- Aloobol Cbloro-
formmischung mit viel Luft an beaaltigen, w«imaf man
Aether fedgen lassen kann.

In Frankreich hallen Latordo (SO) a. Oaslra

(35) ao der Theorie fest, dass ein grosser Tbeil der

Chlorofornitodesfälle, insbesondere die im An-

fange der Anwendung resultirenden. rcflectorischen

Ursprunges sind, und empfohlen dalier Mittel, welche

zur Herabsetzung der SeiüibUitit slob «igDen. La-
borde, der übrigens auch dem Gebrauch litrirter

Mischungen das Wort redet, rätb aur Anwendung von

NaroeTn, das er remittelet eioea biaber noeb niebt

ptjblicirten VerfjihreMs in eine lösliche Modiflcalion

umgewaadell haben will, und zur örtlichen Be-
pinselang derNasensobtefmbant mit Cocain,

während Dastre die injection ron Morphin und
Atropin vor der Anwendung des Chloroforms befür-

wortet, wodurch ausserdem Verlängerung der Narcose

eintritt. Wenn auch nach Laborde's Versuchen

Atropin bei Fröschen den Herztod abwendet, so ist

das von Aobert in die Praxis eingeführte Verfahren

doeb sobon In Pkria Onnobe foo a««i TodesnUlen

(13 0. 47) genteaseo.

Es rerläogert nach Reynier (47) allerdings die

Nsrcoso und climinirt in «;iiueUieii Fällen das Exoita-

tionsstadium, ist aber bedenklich, weil in dem der

Narcose folgenden Schlafe häufig beschwerlicho Ath-

mnog und Cyanose des Gesichts eintritt Der von R.

beabaobtate TodekCall nach vollendeter OpeiatioB ist

dadnreb bemerbentwertb , dass die Kraalra, welebe

höchstens 20—30 g erhalten hatte, die Augen öfTnetc,

ohne zu sprechen, und dass wenige Minuten darauf

die Äthmunt; zuerst sehr frequfnl , dann äusserst

schwach wurde und stitliiUud. «äbrend das Herz noch
fortscblog, daaa daa Gesicht nicht cjanotisch, sondern

blaas war und daae die kfinatlicbe Binatbmong To;it

Saaeratolf swar Torflbergebeod epoDtaa« Adimnagen,
bessere Färbung der Lippen undTerengong der Pupille

hervoirief, aber (rols Sstündiger Anwendung ucd selbst

in Verbindung mit verschiedenen Analeptica nicht

leben.srettend wirkte. Die zur Narcosc riöthine Chb.r.j-

formmenge wird bei den Alkaloidmen^en (0,1 Morphin,

0,005 Atropin), welche Aubert empfiehlt, nicht ver-

ringert

Gegen den Vorschlag von Laborde macht Ver«
Degil-(8S) geltend, daaa die im Beginne der Inhala-

tion vorkemmende Anfbebung dea Poleea mit Verlust

des ßewusstseins, IPlallor nod allgemeiner Sideratioa

mit dem vorübergehenden Hertstitletenile, den Cbloro-

lorm bei Thieren erzeugt, nicht die mindeste Aehnlich-

hi-it habe. Le Fort (M) bestreuet ebenfalls die Ab-

b ituiij; der Syncop*" von der Wirkung? auf die Nascn-

schteimbaut und führt diese theils auf die Angst des

zu Operirendcn, theils auf die Vornabme von Manipu-

lationen vor Kintritt oompleter Natooae aBrüok, wobei

er snr YerhQtang der erateren Uieaobe daa Cblorofor'

miren ausserhalb des Operationssaales befürwortet.

Dass auch die vorherige Anwendung von Morphin, um
1 ; 1 :

;

< Li .: . der Modulla obloogata herabzu-

setzen, nicht immer schützt» beweist ein TOn Verncoil
citirter neuerer Pariser Todeafall In der «ombinirteo

Morpbin-Cbloroformnarooaa.
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Einrcrslänrlnisse über die Bedeutung der künstlichen

Respiratioo «Is Mittel bei Chloioformsjrncope

<a( Frsa^oit-Prsnok (3S), der fir nflcdtorisofa»

Stillstand» im Anfange der Cbloroformiaation äussere

Manipulationen für aasreichend hält, dagegen bei

späteren, aof dem resorbirten Cbl. berubendenLebens-

gofebrao die InsafllkiiOD, verbunden mit rhythmiscben

Thoraxrompressionen (unter Umständen auch mit

Tracbeotomie, deren lebensretlenden Erfolg er in twei

teh««f«ii Pfllen Mb M«0Nban to WMtatiwn Oe-

legenlieit halle) für unbedingt notbwenJig h5!t, «eil

Our durch diese eine Befreiung des Herzens Tom

•U«roforni1u]tig9nBlato mSglich Mi. DhPtndiMtloa

nit Application des einen Pols am Halse und des

andern auf der Brost erklärt er für gefährlich, so

lange der Vagus und das Vaguscenlrum noch reizbar

find, da dieselbe geradezu zu Herzstillständen führen

kann, wHhread si« in spitoita Stadinm ohne

Nutzen sei.

la Tielen HospitKIera tob Paria «ad oolbat ati»«r>

halb Frankreichs (ftumänien, Mozioo) wird gegen-

wärtig das untor lial lt' von noncOHr(40j ii. A.

ausgebildete VerrabreQ der Oüutinuiriicbea Cblo-

roformaaweodang in kloiaea Dosea («egoa.

Tropfen methode) bei Operationen z«r Anwendung

gebracht, weil dadurch (ausgenommen bei Trinkern,

wolobo j«do«h aaoli datob du VerfUirea laiohlar and
ruhiger betäubt w«rd»a) das EieiUlioMitadiaai fällig

vermieden wird.

Nach dun Millheiluii^jcL von iiaudouiti (46) wird

das Verfahren am besten derart vorgenommen, dass

man iu iut«rvall«u 3— 4 Tropleo cbtn&iscb reines Chlo-

roform (das von Duncan u. Plockbart in Edinburgh
ist nach b. bcaaer ala PariMr, weil es Mund und
Broncbialschleimhaat «oatgor itritirt und weniger Saii-

vation bediogt) aus graduirten und statt dei Korkes
mit TropfenzlBler renebenen gelben Flasohen oder aas
mit f'iner Spitze ausgLZogenen Röhren auf eine Com-
Ittc^sf; oder ein güt'alttjtoh Tasohentuob giesst, welches
durch starkes Anpressen so dicht wie möglich vor

Mund and Nase gehalten wird, damtt mvglichst wenig
Luft mit deo geringen Mengen Chloroform iabaiirt wird.

Waagen ood Augen mössen behofa der BeolMobtang
frei aad Nase aad Xiaa durah VaseliaeiarelboBg for

IrvitatiOD gesebOlst werden ; auch werden, um Reizung
der Nasen- and Kehlkopfschlcimbaat (Niesen) zu ver-

meiden, während der ersten Iiisiiiratjon'm Mund und
Nas« nicht v..tlii{ gesperrt. Nach Vcrdunsitun^; in

'
,
Min) werden immer wieder 3—& Tropfen auf die

Mitt« der Compre6»o geschüttet und diese rasch um-
gekehrt, damit der Cbloroformirte niemals reine Luft

iabaiirt. Naeb KintriU der Aaistbeaie (ia 15—30 Mi-
auten naeh Yerbnaeb von etwa 7 t) wird das Mittel

in etwas besohiänktcr Wois''' (2— S Tropfen jede Mi-

nate) fortgcgebta, so dass l'O ^ lür eine tinstüudigu

Narci"" ausreichen. Per KrAt;kc erwacht wunige Mi-

nuten nach Beendigung der luhaiation, Erbrechen ist

sehr selten. Cyanose des Gesichts fordert zeitweiliges

Aussetzen. Das Terbhreo l&brt sur Aufbebong simmt-
licber Releie; aar seltea wird der Blasenrefles aiobt

aaff^oliea. Bei Kindern ist die Metbode schwierig

aasttweaden. Dass dieselbe nicht die durch Foreht
veranlaastrii T"dcsf7ine durch SynC' pe (;leich im Be-
ginne drr Itibalat.on la vetbmdern vermag, ist selbst-

verslaiidluh und wird durch eine B'tbachturig er-

wiejten, wonach im Opeiattonsssale TOnt^udnu ein zu

Operireoder von der grCMten Aufregung ergriffen «nrde
aad naob dem arstäa Atbemsoge bei der lahaUtioa
naob der Tu^fkaaMthode starb. Naeh Henderson
(<9e) Ist die Metbode aaeh in Loadoa doveb Bloaan
iai BartholoBMwa Hospital aiagelBbrl

Dass anoh die Tropfeamothode Todaafilla

im Gefolge haben kann, beweist eine Beobachtung

Sottai's (52) in Hop. Tenon, wo der Tod eines sehr

caobekttsehen , früher mehrmals ohne Sohadea oblo-

rorormirtin Mannes nach Anweodaog der Regnaalt-

sehen Mischung (Ctiloroform -|- '/^ Älcoho] in d':'r

angegebenen Weise anter plötslioher Cootracuir uud

Qjraooaa eiotcat, alt aiaa Iba in dia BaaeUaga aar

Vomahma der OpaiaUoa brlagan ««Uta.

Kappel e r '40} glanbl dnrch Anwendnng der

von ihm erfundenen Modification des Junker-
acbaa Apparats aad die daaslt Tatbaadaae Dilatiaa

und Verringerung der Menge des eingeführten Chlo-

roforms sowohl die ai'uto Gefahr des Cbloroformirens

baaandara bain Kacbgtessea aa Tarringern, als

aanabttfob daa ChtaiafaraiBaahtod sa varhittea.

Die wesentlichste Aenderung besteht darin, dass
die zuführende Röhre nicht in das Chlorofom tanebt,

sondern tiei der stärksten Füllung des Chloroform-
cyliiiders auf 50 cccq noch 6 mm von der Chloroform-

öberi'.iche ^ntlernt bleibt, so dass die Luft nicht durch
das Chloroform geprosst wird, sondern über dasselbe

hinwegstreieht. Ausserdem läuft in der neuesten Form
des Apparats die otit deai aaf ' \ der früberea OrSsae
redudrten Ballon ta Verbindung stehende R9bre in

3 Spitzen aus, wodurch das beim Junker'sehen Appa-
rate auftretende lästige blasende Geräusch wegfallt,

der I.uftstfom nahezu constant bleibt, die Concentra-

tion des Chi rtiformluftgemiscbes langsamer abnimmt
und damit raschere Narcrse bewirkt wird. r)ie Inha-

lation wird bei Kindern und Frauen mit einer Miscbnag
on 9.7: 100 Lit. Lvft (bei 45 com Füllung), bei Mia-
nern mit einer soleben von 14,8:100 (fiOoem Ffiiloag)

begonnen. Der Verbraneh ist naeb dem Ditrebsdialtt

von 150 Narcosen 19.79 k 'i:ec;en 30,94 g beim Janker-
schen Apparate), obschon in einzelnen ^/^—S' iStdg.

Narcosen 44— 5fi g verbraucht wurden. Die .\niisthesie

tritt in 8—8'/s Min. ein; Brechen erfolgt« in 7 pCt

K roaaeker (4
1
) ist der Ansicht, dasa aaeb bei

Anwendung des verbesserten Jaoker'scben Apparataa

keine volüf? reguläre Finführung gleicher Chloroform-

mengen resultirt, vielmehr die aufgenommenen Dampf-

nisahttDfan vaa der Tiefe aad Preiiaeas dar Athen*

züge abhängig bleiben, und eoipdehlt daher und auf

Grund der oben angeführten Thierversuche Cashnjr's,

aas denen berTorgeht, dass derartigeQaaiisehe nienals

Herztod bedingen, die künstliche Atbniung v'>n

Chloroformluf tmischuogen mit UiUe des phjf«

siologiscben Respirationsapparats. Im Beraer laael-

spitale angestellte Versucheseigen, dass Mischungen von

15— 20proc.Cb!orofornidani| f ;renii^en, um in 5— 12

Minuten vollkommene Narcose zu bewirken, die durch

5— 7pr«o. bei Kaabaa, dnicb 7— lOpNMk b«i Er-

wachsenen ur.terli.'klten werden kai n. Dagegen konnten

Erwachsene mit Aethermischungen nicht oder nar

in sehr langen Zettriunen naioatisiri wardea, waraaa

K.schliesst, dass bei AethernanMaa tbarban|itÄapbjiia

eine gewisse Rolle spiele.

Als Wiederbelebungamittel empfiehlt Wood
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CS7) auf Oraad mImt Thttmrsaeli« tt»1iMi foroiitw

känstlicher AthniQDg Strycbnin, du in aaS&Iliger

Weise die Respiration bessert, uod Digitaüs-
tinctar, durch deren vorherige injection der Wider-

stand g«gea die HerabMtniDg der Cirsnlation b*>

deutend verstärkt wird.

Amyinitrit, Cofiein und Atropin gaben W. tctine

guten Resultate; Alcohol blieb in kloinen Doeen ohne
WirkoBg ond aohedeto direet in groaiens Inveraion be-
wirkte in einselnen Villen WiedeFaufnebne der Etn-
Uk&tigkeit, wabncheinlich durch Ausdehnung des rech-

ten Berxens durch das aus den Baucbgclässcn flicitscndc

Blat, jedoch keineswegs sicher.

MaoUan (23) rühmt die Wirksamkeit dtr kalten
Begiessungen der Urust bei Cbloroform
»•phjrxie, die in einem Falle, «o SylToeters Metbode
in 6 Minuten k^ne Selbetathnong bewirkte, sofort

lum 7,]c\c führte, und hält diejcn-gcn Narcoscn, wo
die Aniisth".sie nur mit Schwierigkeit zu Stande ge-

bracht werden kann, der sorgf.iltigslen lieobachtuii^ be-
dürftig, ßcs' Uders gilt dies von deujtuij^tin, wo die

Anabtbt'&ie noch nioht da ist, wenn der Cornealrcflex

bereite Tenohwand, in «eieben Fällen Hageu-Torn
(89) Sberbanpt vom Cbloroformfreo Abstand ninni

Dunlop (38) betont nach den im Glasgow Royal
Infirmary und bei der Todteniebau in Glasgow während
der lettten 80 Jahre gefliehten Erfahrungen, daae
Todesfille dnreb ^ncop* Mvebl in der Chloro-
form- nlfl in der Aetliemtreoae vorkumaien, dass aber
asphjrktische TodesHille 12 mal häufiger sind. Das im
rechten Merzen bei asphyktischem Chloroform tode an-
geb&ufte Blut besitzt einen Stich in Rosa oder Ma-
gentaroth; bei Syncope, wo beide Uershälftea leer

Sind, ist das Uens eobla^ häufig (wie auch die Leber)
verfettet, ausnabouweise mit dem Peneardium Ter-

«aebaen. Klappenfehler prädieponiren niebt fflr Cblo*
roformte^ «äbrend Verwaebaung der Lunge mit der
Brustwand oder dem Zwerchfell das Auftreten von
Aspbyiie begünstigt In vielen Fällen aobeini das

Nachschütten einer zu grossen Mi.i.ge Chlcroform beim
Wachwerden während der Operation dio Asphyxie be-

dingt zu haben, während in and(;ren die gleich anfangs
Kegebene Chloroformmenge zu gross war. Dass die

Zabl der iiaglioben ledeefalle in Glaeuw niebt ob-
erbeblieb let, beweist die Statistik des Weetem laAr*
mary, wo seit 1874 bei 10—12 000 Chloroformirten

4 Todesfälle (1 ; 2000) beobachtet wurden (22a). Aller-

dings steht sie derjcinigen in .\iist.iUen von tidnn

nach, da nach iiendcrsou (22o) z. i>. tu St. Üartho-
lomews Hospital in den letzten 15 Jahren 13 Todes-
fälle bei 17 666 Chloroformirten (1 : 1472) neben einem
Todesfälle bei 7493 Aetherisirten und 1 in IS 806
Fallen, we Stiekoiydal und Aether angewendet wurden,
vorkamen.

liooh (3() will die Herztod es fälle in der
Cbloroformnaroote dadureb erklireu, das» die

HanglieB des Beriew, die in gesundem Zustande Cht
in relativ gri^sscr Menge ohne Sehnden vor!rat;iTi, unter

pathologischen Vfrhdltii:ssrn nach Kiiiwirkui:g geringerer

Menge abstcrlun. Als Heweisc für diese Ansicht be-

zeichnet er den von Winogra Ii il dircct gelQhrten
Nachweis körniger Trübung di r ticrzganglien in zwei

Fällen ren Cbloroformtod und das in der Casuistik

•ttSssrardentKeh bioHge Verkommen krankhafter Ter«
inderungen am Herzen, besonders Herserwettemng
ohne Klappenfehler, aber mit Verfettung, welche das
gleiebieitige V'irhandin'>ein eintr Herzganglienerkran-

kuDg wahrscheinlich machen, die jedoch bis zu einem
gewissen Grade entwickelt sein müsse, um das Leiten

in der Chlorolormnarcose zu gefährden. Personen mit

Herzerweiterung dürfen daher nur mit Vorsicht „an-

ohk»o<ormiri'' werden und mnae bei laaober Aende»

mng das Oblorofermirenausgesetst werden. Als prldis*

ponirer.d fnr Unglücksfälle durch Störung der Äthmung
bezeichnet Koch die Anämie in Folge starker Blutungen
wodurch die SauerslofTaufnahme ebenso verringert wird,

wie durch die theilweise Zerstörung der Lungen. Das
VorkomniLu von s\ ncoptiscben Todesfällen in Folge
von Nachwirkung des Chloroforms zieht Kooh in

/wcifel, weil man in der Praxis nicht derartige Mengen
Chloroform verbraucht, wie sie bei Ibisiten Hemw-
fettung erzeugt, da bei langen Operationen meist neben
dem Chloroform Aether oder Morphin verwendet wrrdi^

oder man sieh zeitweise mit oberlläehlioher Narccse

begnügen. Der hohe Gr-i \ r Verfuttung bei Hunden
erklärt sich durch die cigeuihümliche, leicht zu
Asphyiie führende Äthmung, die, wie die starke U«f
absetsnng der Temperatur aur fettigen Degeneration
disponirt In swei von K. geeebenen Fälle, welebe als

Cbloroformnaohtod bezeichnet wurden, bandelte es sieb

um sebr aente, mit DepressioDsersobeinungen einber*

gehende SeptidbaieD.

7. Bronjüforin. Jodoform.

1) Sachs, Bugen (Hamburg), Kin Kall von Brom o-

formvergidung. Therap. Mtsb. Dee. S. 641. (Collaps

mit oyanotischer Verfärbung der Lippen und mazimaler
Mydriasis bei einem djäbrigen Kinde nach Trinken von

1,5 g Btomoform; Äetherinjcclion; rasche ErbolasaO— 2) Klingemann, F., Die Löstichkcit des Jodo-
forms in Olivenöl. Ccntbl. f Chir. No. 32. S. 601.
(Conoentrirte Lösungen enthalten 2,5—8 pCt)

8. Potroleam. P«nfBii.

Oar ruthers. S. W., (Kdinburg), Hotes on a case

Of iMfaffio drinking. LanoeC Aug. 80. p. 442. (Selbet-

moraveraaeb einer Trinkerin mit Vt Tüsse voll Paraf-

finöl; heftige Hagensebmersen und misains, mit wenig
Blut gemischtes Rrbrechen, blutiger Stuhlgang und
Wiedereintritt der Menses; Apomorjihin und Clystiere

brachten weitere Entleerungen mit aiarkem Petroleum-

geruche, ohne Blut hervor; der entleerte Urin enthielt

reichlich Faraffinöl, am ersten Tage anniihernd 25 ccm,

an den folgenden Tagen rorfibergebend Hlut und Ki-

weias; Gerncb im Afliem neeb oaeb 40 Stunden be<

merUlAj I«ibeobiwrwD nnd SabnerMo in der Lum-
bargegend t lege «nbaltend.)

9. Ichthyol. Thio!.

I) Gadde, N. 0. (Lund), Rfitrag zur äusseren und
inneren Anwendung dui» khthy ds Therap. Mtsfa. März.

& 121. —> S> Freund, U. W., Ueher die Anwendung
des Tditb. bei Frauenkrsnbbeiten. Beil. Vsebr. Ke. tt.

S. 249, — 3) Schwimmer, Krnst (Iludaiißst), Die

äusspflicho Anwendung dcsThiols bei Hautkraiikh».'ilcn.

Therap. Mtsh. Apr. S. 179. — 4) Derselbe, Das

Thiol in der dermatologischen T'raxis. Wien. Weh&chr,

Ko. 30, 31. — 5) Bidder, .A. (Hirlsn), Therapeutische

TeiMicbe mit Tbiol. DIsob. Wcbsch. No. 20-21. —
0 Bntsi, F., Das Tbiol in der Therapie der Haut-

krankheiten. Aus d. dermatoL Klinik v. Schwenioger.

Abged. in J. D. Riedel, Tbiol in ohemisoher u. therap.

Hinsicht. Berlin. 8. 52 Ss.

Gadde (I) erbielt von dem internen nnd ei-
ternen Gebrauebe dee lebtbyols niebt nur bei

Hautkrankheiten (Rosacea, Urticaria, Purpura, Rrythema
ncrvosum), gichtischen und rheumatischen Affeotionen,

Ischias und chronischem .Magcncatarrh günstige Erfolge,

sondern auch bei Alcohohsmus, wo der Tremor sieh in

wenigen Tagen bessert und Schlaflosigkeit und Anorexie

vendiwindeD. Aeusseriiob empfiebU er lehtbfol bei
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PMnionen and SOjnt. lobfbjrohliuollBMlIw fe|«n
Pauritien.

Freund (2) beMiobnet nach Erfahrungen in 4«
StnaabwiMT fnorakliaik du lobibfol als unflbw«
irttffliehe* local enttOn<)ungwidriges und anffallend

schmersstillendcs Mittn! lei chronischer Paramctritti

und Perimetritis mit Eisudalioucu udur Slrangbildnn-

gen, bei Vornatbungen der Scheide und Vaginalijorlion,

chroDisoher Hetritis, Entzündung der BierstScke oder
Tuben, Erosionen am Collum und Pruritus der äusseren

Genitolien. Dm lobtbjol wird dabtti iBDerüeb m O^li

•pitor 0,9 Amal t&giioh gereiobt und ioaaorlieh att
Glyeerin (I : 20) in die Scheide oder als Suppositorium

(0,05—0,2) in das Rectum gebracht oder als Salb«

(mit ana Lanolin) oder 10 Schniit;r.seil(: in 'iie Bauch

-

decken cingtrieben fi<\«T (bei Pruritu») rait lü Wasser
aurgepin&elt. Mit ilem ruitunter schon in wenigeit Tagun
eintrcteufliri min hligcn Heilerfolge tritt HcMcrung des

Appetits uii'i [j)'r Krmhrung rasob- ein In einzelnen

FftlltD ist Vorbcbafidlutig niihig, um die EBpflndliob*
keit der hnoken Fartien herabtoMtseii.

Für die t;r)n.stigen Ef fr c t (• dvs Thiols bei c»(cr-

ner Aoweudutig in einer ^jmssen R'r.Ue acuUsr und
subacuter Hau tkran k h i: 1 1 1: (. liegt eine Anzahl neuer

Beobachtungen vor^ auch «ebeint oaeb fiidder (5) die
interne Darreicbung (tu 0,5^S,0 pro die in Tropfen
odw Pilkn), «elehe gut ertragen wird and nach Bussi
{€) laiativ wiikt, ohne Leibschmerzen zu erzeugen, bei

Acri(< rcsacea ui 1 wjlgah?, stiwie bei fixirtem, puriarti-

eulaiem Hbcuiuat.:>mus ron Nutzen zu sein. Das Mittel

hat vor dem Ichthyol ien Vorzug, dass e-i auch '.n

eoDoentrirter Form nicht reizt, sondern nur reducirend
und lieratoplastiseh wirkt, dass es keinen unangenehmen
Geracb bcüitxt. nnd durob Wagebea leiebt ontfirut

werden k«aii. Bei obroniMheD HmitleideD, wie Fioriuif,
ist es, da es nicht im Stande ist, entzQndungserregend
zu wirken, ohne Nulzen, eignet sich dagegen bei allen

acuten und subacuten llaatentzündungcn, gkicbvul ob
iicr\ oscD, infectiÖ!>en oder trauraatisoheu Ursprunges,
wo austrocknende und zusammenziehende Wirkung er-

wüosobt ist. Schwimmer (3) und Bidder riibnien

bMOSdora die Erfolge bei Erysipel, wo Bepiuelanf
«ebr iiMb S«b«»llanc ond BStbaog b«Mitig^ (oft tuter
fleiobaeitigem Sinken des Fiebers); aaeserdem bewibrt«
es sich namentlich b<.i Dermati'-s hcrf -t-f ,^rros, Herpes
labialis, Zoster, Krj-lhema eisiniativutn multiforme (als

Streujulver) und bei allen Formen acuten Eczems,
n^cb Buzzi auch bei mehr chronisch gewordenem Ecz.

roarginatum, Bez. impetigioosum des Gesichts und mit
Pustel- und Furunkelbildung rerbandenen Boxemeoi
s. B. Keiem nach Krätze, Ecs. aordidoa, tvo es weit
ttirksamer als Zink, Blei, Sebvefel oder Resorcin ist.

Sehr gute Dienste leistete es Baisi bei Pityriasis ca-

pitis und bei Acne vulgaris, wo es auch der Com> danen-
bildung entgegenwirkt, sowie zur Uftberhäutun^' von
Eicoriationon (als Struutiulvcr) ur.J der Aelzsttllen bei

Lopuf. B«i Rosacea hatte Huzzi üjt (alliatifco Erfolg.

Biddnr und Bussi rühmen die Wirkung fern«? bei
PblegBOM nnd PeripUobitis, Froitbeuien, VerbreaBoii-
gen und kleinen Wunden, (niebt bei ebroniscben Poas-
geschwQren), bei Lumbago, rhron. Qelenkscbmerz<-n uni
Ischias, wo Uu/.n 10- "20 pr.'C. ätherisch-alcohu lisch-;

Lösung empfit^hlt Zur Anwendung bi:: HautalTcctiritirn

diente z««cl(i&aj>äig eui Firuiiis aub Xliiol. hquid. mit
5 pCt. Gljcotin oder Bepinseln mit 35—30 proc. «Im^
riger Lösung bezw. UauchÜge davon (bei £«ieiBa po*
stuKetum und prunginoaum) odevS—SOprocThiotsalMn
oder ThiolpMten (bei Aeae nnd Pi^riaei»).

10, Glycerin.

Weber, ( , (Mel/ i, l'cber Ai.wen lun« des 'ilycerins.

Tberap. Monatsh. Marz S. l.'iT. fi i iiD'stige KiMlgc
TOB (tiyceriDbopmseluogen bei acutem Sabnupfeu und

obron. bjpartropUfober Rhinitis, wUrend Effecte bei

(üatarrbea naderer sugängiger Schleimhäute nicht iMob*
Mibtot «ordea, ood Empfehlung von Gl. st»tt des Oelt
san Bestnioh«n tob Ontbetecn, Sondoo, lltttt«npi«|da

«. s. w.)

11. CjuTMrbiodungMi.

1) (irchant. N., R.eherehes physiologiques sar

l'dcidc ejai)bTdrii|ue. Arch. de ph_vs;ol. No. 1. [i. i33.
— 2) Shiv. ly, Hl riry I,., Atti.mi.ited buieide hy hydro-
cyanic acid poisoniug, recovery after the Ingestion o(

half an ounce of the officioal Solution. Amer. JoQta.
July. p. 47. (SelbstmordsTenoch mit Unze 2proo.
Blausänre bd einem Sijäbr. lUane, sebwere Vergiftung
mit characteristischer Athmnog ohne Cyanose; Magen«
ausspülnng, wobei das Entleerte Berlinerblau Reaetion
zeigte; Whiüky, ?trychr!:i:, 'r

;
Aüir.-i :;iak, Para

disation des Phr<-iiirus, lüji kki'br des titwa,<ist»eins in

2 Siuiidun; di-r mit dem Catheter entleerte Harn soll

Ulausäuregcrucb und Keacticin gezeigt und Kiwuiss,

Fibrincylinder, Ntcrenepitbel, Leucocyten nnd Kalk-
otalatorystalle enthalten haben.) — 3) Healop, A.,

A easo of poisoniog by cyanid<i of potataiin». Laaoat.
Dcc. 13. p. 126G, (Soctioiii!)efiind nach dem S'iSbst-

morde eines Pbolo>;rai.ibcti j stAike Corrosion ini Mund
und an der Unterlippe, die H- auf V- runreinigunj^ mit
Kalicarbi nat beziehen will. Stellenweise Congestion im
Darm, 'li»>, wie Pettleber u. a. «nf emitÜNI fOrban-
deoen Alcobolismus deuten )

Naeb Or<bant (1) tritt die gi^ W ricung
der Blausäure bei successiver R nführung von Arayg-
dalin in die Vene nicht ein, wenn die Zwischenzeit

3 Stunden betrügt, während bei geringeren Pausrn schon

0,1.3»; t^n sbi; Hunde tödtet Von lUproc. liiiausaure

genügen äntiavenös schon Vi«»— Vi«» w TÖdtung
ea. 10 kg acbwerer Hand«, bei Kaninoben tcbon '/sHt
bei allmiliger Kianbmag. Gründlinge aind «apfod-
liober als Karpfen; durch Aufenthalt In rainain Waiaer
kann Wiederherstellung erfolgen.

13. Beasio.

Montalti, Annibale, Studio pratico ed espenmen-
tale intorno all'atveienamento per bcnzino (teolato sai-'

ddio). Sperimcotate. Pebbr. p. 138.

!m O'-fol^'c eini's von ihm beobachteten, nicht tödt-

lich enri'.-nden .^elbstmi rdversueheü rait TiO Hcn/.in,
in W'-lch'.'m l'rostration, Muskeltremor und Magen-
schmerzen die hauptsächlichsten öympt^>me waren, bat
Montalti Versuche an Kaninchen angestellt, wonach
die interne Darreicbung Gastioenteritia toitoa (nameat>
lieb bei leerem Magen berrorlntead) mit den ci«h

daran aobliessenden Allgemoineneboinangen erzeugt
und Dosen ron 7,6 g pro Kilo tOdtJieh werden können.
Subcutan führt es bo-i Thieren zu Ab>ce.ssbi!dunj;, in-

halirt erzeugt ej Unruhe, Uyisis, Albemnuth, Muskel-
zittern (besonders ausgesprochen bei Katzen) und in

i;;ros!,ereu Mengen Tod, wonach sich Hyperämie im <i«-

hirn und ROekeninark, dagagni kaino Altontioo dw
Blntea findet.

13. Cftrbolsiur«.

1} de Vries (Sonderburg), Fall von Carbolsäure»

vargiftiiBg. . Ailg. Centr. Ztg. No. 71. (Utala Salbst^

vargiftuDg eiaas MJihr. Mldeheas, anadieiiHiid dorek
60 oem aproc. rarbni^urc.) — 2) Tobeitz (Gras),

Eine acute Verit;iftui.K mit Carbolsäure. Archiv für

Kindcrheilk- )id. XI. 3'2'2.
i; Vergiftung eines diph-

therit)sltratii;eti Knaben mit einem aus Verseben einge-

Rebcuen KalTeel' tb.-l vull 'M pri alcoholischcr Carbol-

siurelösuog, eatsprecbend 1,5 Acidum carbolieura> on-
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mittelbare Ufwusstlosigkeit und Collaps, der unter Magen-
aasspilluog und escitirendon Clystieren zurückgebt;
später heftig Larjügitis; Genesung; CarboIi>äure im Harn
iia«lifewiCMn.) — 3) Späth (Ksslingen), Bin Fall ton
Carbotwamergiftung oft Heilung. Wflrtemb. Comb!.
No. 14. S. 105. (VfirgifliiDg »-irn>r eben diin^h Wpn-
donR entbundenen Frau durrh 2 KsslölTcl 2 pruc Lö-

sung, aus Verschen statt Champ;\^ncr ^'flrri<'ht; pl-ity,-

lich« Be»iis8tlMigkeit, Mydriasis. Slertor, Coma, nach
sofortiger Anwendung der Magenpampe und Aetber-
injeotioD in 1 Stande beseitigt; in den eraten Ta,gen
Magencatarrb nnd mehrmalig«» Brbnobeo; kdn Carbol*
harn.) — 4) Dar! es, J. H., Two easec of tetal poiso-

ning by earbolio aeid. Laneet. Mareh 8. p. 5S9.

(Verwechslung einer zur Schafwäsche bestimmten Lüsuni;

mit Bier; Krhrechen, Conia, Myosi»; Tod in 6 bi/.w.

8 Stondun; b*'i dvr Seclion dfs einen Vergifteten fand

sich starke UirohypctaDiie, nach Carbolsiuri' rio-

ebeild« FIAssigkeit in den Soitenvenlr kein und dunkel
piLrponr«th« Krbaog der Plexao ehoroidei, Hirpeniaiie

der Leber, Hils nnd Miere, grüug> rärbter, naeb Garbol
riechender flarn in d< r HIase, stailce Cnntraotion des

1. und AusdcbnuoK des r. Veutrikols, Aetzunt; und
biimorrhag. Batzündung im Magen, auch Corrosion im
Hunde, Sohlunde und Oesophagus mit Losstossung der

Schleimbaut.) — 5) War fiel d, Ridgely B (Baltimore),

Carbolio acid gaogrene. Med. News. Apr. 12. p. S3J>.

— 6) Kellock, J. D. (Perth), C. a. gangrene. lUd.
May la p. 619, — 7) Baldwin, J. F, 0. •. gan*
gfiae. lUiL

Da« VwkomiBaB «irenmeoripter Gangrln
nach Application von CarboIsäureIüsun){ als

Verband mittel tat neuordiogs wiederholt beobachtet

worden, beaoliriBirt lieb aber naeb Warffeld (5),

der selbst Necrose der Haut fast des ganzen Index in

Folge 5 proc. Lösung beobachtete, meist auf die

Finger, an denen übrigens, besonders bei Kindern,

aobon S—Sfioe. Solatloaen Brand berrorbriagen

können«

14. Salicylsfture. Salol.

1) Stiller, B. (Pestb), lieber einige Anwendungen
dis Natrium salioylicnm. Wien. Fresse. No. 1—3.
S. £. 60. — 2) Ackeren, i\ v., Ueber Mlerenraianng

naeb SaliejrlAaregebmueb. Gbnritd-An«. Xf. 8. iB8.
— 3) Anide, A. G., Collapse foUowing the internal

administration of salicylate of sodium. Lancet. June
14. p. 1299. (Delirium u. Prostratton narb ß Tages-

dosen von 6,5 g [100 (trän) in einem und bisfligu

Dypooe, enorme Pulsvc-rlan^^samung und allg. Paralyse

nach gleichen Mengen in einem anderen Fall.) — 4)

He.'sselbach, DnteritnrhuD^un Ober das Salol und
seine Einwirkong aal die Mieren. Dias. 8. 40 Sa. Halle.
— 5) Dereelbe, Tbe aetion of aalol on tbe kidneyt.

Practilioner. July. Aug. p. 12. 99. — 6) Mumford,
J. G., Salol; its antiseptic use in diseases of the

genito-urinary »ystem. Boston .lourn. June 19 p. 605.

(9 Fälle von Operationen in Blase und Urethra, in

denen der vorhergehende Gebrauch von Salol Anftratw
eeptischer Catarrbe verhütet haben soll.)

Stiller (1) rühmt die Erfolge its Natrium-
•alUyUt« bei Oallenttetnen, wo tigtiob inal

0,5 in Sodawasser (nicht in Oblate) in wenigen Tagen

die Schmerzen Tollständig aufbebt, bei exsudativer

Plearilis, indem es zu 3,0—4,0 pro die sofort die

RiradatiOB sistirt and aelbat grosse Exsudate rasch

mm Schwinden bringt, bei acuter Isobias (zu 4,0 bis

5,0 pro die in Qrammdosenj, bei Irischer peripherer

Faoia^islihmang nnd bei eteOMdiem Praritns. Baunfil

fand S. in Fällen von Oaltensteincolik, in denen

Natr. salicjl. seine V/irksamkeit versagt«, ebenfalls

nawirlHam.

Auf (irund verseh lfdi-ner auf d'T *! rhardt'schen
Klinik beohfir-htctcn Fälle von Albuminurie naeb
Na t r i u m s a 1 icylat, die sich mehrfai'h mit Blut und
Fibrincjlindern «onplieirte nnd in 1 Fall naeb swei
Tagesgabea m bfi 9 Tag» anbieit, erkttrtr. Ackeren
(St) die Salioylsäure in allen Fallen von Nephritis und
ioieben Krankheiten, die, wie Scarlatina, -zu Nephritis

prädisponircn, für contraindicir(. Aurh hei Kaninchen
kannte A, durch Natriumsalicylat Nephritis baemor-
rhagiea (dureh SalicylsKore daaeboa aoeb Hagengo-
schwüre) herbeiführen.

Dass die von Kobert (8er. 1887. 1. 403; ver-

malhele Oefllbrliobkelt groaeer Salotgaben wfrklieb

vorbanden ist. beweist ein von Hesselbach '4 u. fi)

beficbriebener Fall letaler Salolrergiftuog. Dass

dabei daa abgespaltene Pbenol die Hauptrolle spielt,

zeigt II. durch Thierversuche, wonach das Phenol

nicht allein giftiger ist ftödiliel>? Gab« 0,8 p. kg, in

5 Tagöfl letal) als die Sulicylsaure (tödtliobe Uatte

S,ö p. kg, in 2 Tagen letal), aoadern aoob ab*

weichende Veränderungen in den Nieren bedingt, die

aifih beim Salol wiederfinden. Während Salioylsäure

MiorenbyperEDie nnd Blutongen in das iatorliatiell«

Gewebe und die narncinälchen. ebne nennenswerthe

Degeneration der Efilhelien, herbeiführt, und vor-

valtead das Vierennark' und nar in grSsseren Hengoa

dia Rinde affioirl, führen Phenol und Salol zu Anämie
und acuter fettiger De^pneration des Kpitheliums der

gewundenen IJarurubrea und beschränken ihre Action

auf die Nienariade, nnd nnr b«{ sehr grossen Dosen

Salol kommt r^'. auch zu Blutungen in dem Marke

(Salioylwirkung). Die krankhaften Veränderungen

beim Salol sind flbrigons keineswegs proportional den
GeTiftlt an Phenol und Salol, so dass allem Anschein

nach ein grosser Theil Salol als solohts resorbirt und

slimtntrt wlid.

Dass in dem fragliebsa FUlo 8.0 Salol in 4 la

2-8tüodlicben Zwiaebenriaiien verabreichten Einzel-

gaben den Tod eines 32jährigen am acuten Gelenk-
rheumatismus leidenden Madchen bedingte, erkliirt niih

dadurch am einfachsten, dass .die Kranke seit längerer

Zt'it an granulärer Niere und Herzbypertrophie litt,

und in Folge davon gegen die Effecte dee in der
Niere länger verweilenden und hier mit SebwofoU&oro
aiflb verbindenden Pbenola enpfiadliober wsti lo dass
dieses oaobweiatieb dee Seetlonsbefotidee die fSr daa
letztere charakteristische Epithetverfettang in den
Nieren in ausgiisprochencm Maase zu erzeugen Uelegen-

heit hatte. Es ergiebt sich daraus, dass die Darreichung

des rbenolü sowohl als des Salols bei Nioruii leidenden

contraindicirt ist In dem fraglichen Vergtftungsfalle

trat aobon nach dem dritten Pulver Schwäche and
Gedankeaverwirrung, danaoh tiefes Coma mit stertorHaer

Atiiarau( nnd PapiUenerveitemngeuiidor Xod erfolgt«

an 4. Tage. Der Sebweia» solgte am S. 'fage dont*

liehen Satolneruch, der mit dem Catheter entleerte

Harn enthielt Eiwtiss, Saltcylursäure und Tribrom-
pbenol. Die Seetion w:es au.sser dem Her/.- und Nieren-

leiden Gedern der l'ia mater, leichte Anämie des Ge-
hirns, Lungenödem und Darmeatarrb aadk, die Leber

roeb stark nach Salol.
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15. Anilin. AniHnfnrlMtoffe. AeeUnilid nnd
verwandte Körper.

1) KreftiDg, K«ald, B«itiice »>r Kenntnias der

AnilinrerKirtnng. DiM. 8. 9SSk Wfinbuiv.— 2) Pttnt-

zuldt {KrlftDgcn;. ü« berdieantibacteriellen Witkongen
«iiüjjcr Anilinfarbsloffe. Nach Versuchen de« Dr. knf.
Beckh aus Nürnberg. Arch. f. eip. I'albol. Bd. XXVl.
H. 5 u. G. S. 810. (Vgl. B<?r. 1889. I. 404 ) — 3)

Stilliug, J, Anilinfarbst. iTc als Äntiscptica uni ihn^

Anwendung in der Praxis 8. Sfri'i'iburg. — 4) Der-
selbe, Ueber die AnweuJuug der Anilinfarbstoffe-

Berl. Wcbscbr. Mo. 24. S. - Peteraon, 0.

(Petersburg), Ueber die aatlbaotericlle Wirkonip der

AnilinrarKti. Pelersb. Wcliä^hr. No. t>7 S. 239. - 6)

iNeuc Anüieijlica. 1. I'y.ietaniii. TUcay. Mtsh. Juni.

S, 294. — 7) Liebreif h, 0., Das Mcthylviolett

(Pyoctanin). Ebendas. S. 344. — 8) Ga^saniga,
Nino, La pioctanine in terapia. Gaza. Lcrobard.i No. .^0

öl. p. 434 446. — 9) Garr6 u. Troje, Chirur^;ische und
baeteriologii.che Erfahrungen über da* Fyoctaniiu Mün-
ebea. Wobaebr. No. ib. S. 431. ^ 10} Feasler»
Julia», KrrabrufiiteB Ober die baeterientSdtende Wir-

kuDK ri.r AuinnfarbLii Ebendas. S. 434 — II) Khr-
licb. 1'. und A. Lriipmann, Ueber schmerzstillende

Wirkunic flts Methjlmblau. Dlsch. Wchschr. Nr. 23.

S. 493.^ 12) (irassl (Vilnhofen), Kin Vergiftungsfall

nit Aitiliafaibeo. Münch. Wcb&cbr. No. 48. S. 650.

(Ih^ii- and Darmeatarrb nit starker Verioebrung des

Iddioaiia im Harn bei einen Firber} «obl obne

SenQgendeD n>wcis aaf Aafoabne reo AnUtafarbetoiren

urch die Lunken besAgen.) — 19) Pelree. W.,

(Sydney). The trcatraent of ctitt-ric h\<:r hy acctanilili'.

Praclit'. .Jan. p. 14, (Empfiehlt (iab. n von 0.3—U,J»

während der ganzen I>.nnr lies Tyi/hus, bii Tempera-

taren über 40* selbst rt—8 mal lanl.ch als lin: Huphoric

fBrdcrnd und das Auftreten von ColUps;, D(e\ibitus und
PMOBMMiieTerbinderad ;so(pir bei bcstebeDder Cyanoeeiet

dea Mittel Hiebt eontraindieiri) — 14) FaTrat, Aogaet,
Ueber die Anwendung des Antifcbrins in refracta dosi

beim Typhus abdominalis und beim Fieber der Phlbi-

siVtT. Hirntr Dis«. 8. 38 Ss. Leipzig. - 15 It. r-

selbe, Ueber Antifebrinisation in refracta dosi beim
Typhus abdominalis und bei Lungenpbthisc. Arch. f.

klin. Med. Bd. XLVI. S. 511. — IG) Mahnert, Franz

Graz), Ueber Intozicationen mit Antifebrin Memorab.
X. H. 4. S. 8S1. (Drei Fllle von Cotlapa and C>-ano«e

naeb 0,4 n. 0,5 bei Kindern, naeh 1,0 bei einem geebs-

zehnjähri^fii Burschen.) — 17) Chakanow (?ufia),

Ein Fall von Vergiftiini^ mit Antiftlirin. Petersburtj.

Wchsohr. No. 42. 1S89. Thi-mp. Mtsh. ,1an. S 44.

(Uebelkeit, Schwiichr gpfühl, Cyanose, Zittern, Kältege-

fühl, onregelr. Ib r/.eh ic urul i'ulslosigkeit, Sinken der

Temperatur auf 35* bei einem Manne, der Abends u.

Morgens 1,0 genommen hatte; allmäli|e Rrbolang unter
Gebrauch von Eicitantien.) — 18) Ilartge, A.
(Dorpat), Eine Antifcbrinvergiftang. Ebendas. No. 8.

S. 69. (Vergilding -jincs stark berauscb'cn Mannes mit
28—'i9 g; starke (yanose mehrere Tage atihallf ml,

K'ipfwfli, Kl:i.^;':'ii Hl den Ohren, tiMst'bltiir'.iguiij;,

h'chwiiche und Irregularität des Pul'ses, leichte Athem-
bcii'hw •pi< II und MaltigUnt; eicitirende Behandlung;
Wiederheratellaog in 3 Tagen, doeb blieb ieicbto

ieterisohe FSrboog neeb eine Zeitlang xnrQok.) —
19) Vierhuff. J. (Snbbath), Ein Fall von Antifcbrin-

vergiftang. Ebenda.1. No. 16. S. 139. (Schwöre Ver-
>,nfti)ii^; einer jungen Frau, welche k'-K' " K- pfwuh zwei

1 huttufTel roll, wahrscheinlich c^. j,U, in Wasäcr intter-

halb lU Min. genommen hatte-, Schwindel, Ohren-
•atuea, Pulsiren in den Schläfen, dumpfer Kopfacbnon,
gfoeae Schwäche, Blaufärbung der Lippen, FuM* ond
Finfenilgel bei allgemeiner Bläste, PapiUenrerenge-
mng, Sinken der Tenperatnr auf 86,4*; spSter wieder-

helfe ArJrilb von B^-wusstlo.iigkeit und Collaps, rli,-

unter Anwendung von Uaatreizen und subcutan und

im Clystier applicirten Stimubantien und subcutaner

KoobsaUiufussii'n in ^14 Stunden betieitigt wurden;
Schwäche noch längt-re Zeit fortbestehend.) — 20)

Demmo, It.. Ueber die antipjrretiaebe Wirkung des

Oxycarbonils, des Umsati- ond ÄnaadMidiingaproaaet««
des durch den Organismas bindarabgegaageoeii Aoet**
nilids (Antifebrin). Demme's kL Mitth. XXVH. 8. 58.
— 21) PrnzoMt (Krlangen). Einige Wirkungen der
Acctanilido und Formanilido - Essig&äore. Nach Tel«

!>uchen von P. William Weber. Art'h. f exp. Patb.

Bd. XXVI H. 5 u. 6. S. 313. — 22) Weber, P. W.,

Ueber einige Wirkungen der Acctanili'li - und Formv
nilidocesigkäare. Dim. 8. SO Se. ISrlaagea. 1889. ~
98) Batdi, Dario (Plorent), Asione (biologiea deib
fenacetina. Trrap. moderna. tlenn. p. 25. — 24) Col-
lischon, l'heiiao-lin als Ant' rheuraaticuns. Deotscbe

Wchschr. .Nu. .'j. 'M. — 2t) Dos Kxalgin von Hri-

gönnet u. NaviHe. Em Utsitrag zur Anwendung anal-

t seh wirkender Arzneistolfe. 8. 18 Ss. Darmstadt.

(Zusammenstellung der bieberigen Yenache.) — ib)

Ferreira, Cleneotei L'eiaigiiae oomme analg^U.
Bali, de tbiiap. Sept. !&. p. SU. — S6> Frater,
Tbomas R., A elinieal leetnre ob tbe aoalgarie aetioB

of methylac< tAnilidf; (>r eialgine. Brit. .lourn. Febr. 15.

p. 344. — -.'7) Holder. J Sinclair, The therapeutic

uses of cx.algin--. Ull i, r
1

I. i'n. p. 731. — '2S)Heinz,

(Breslau), Kialgin und .Mi.thacctin, zwei neue Aoilio-

derivale. Berl. Wchschr. No. II. — ^ Bekenhan,
T. J A. nnd Lloyd Jonea, On two eeaea of p«ieo-

ning hy anilideo (ezalgine and antiibbrin). BriiJoon.
Febr. 8. — 30) Prevost, J. L, Note relative a Pen-

gouement pour les nonveaux remMes. R6v. Suisse.

MarN. — 31 U.^bow, S., Eialgin. Tberap. Mtah.

Mai. S. 241. — 32) Dyer, Edmund K. (Batb), A ca.*;

of ezalgine poisoning. Brit Journ. Aug, 30. p, 50»',.

83) Seid 1er, C. (Greifswald), Ueber die Wirkung dea

Melhacctin, Berl. Wchschr. N«. 15. S. 336. — 34)

OogrewV, Aloys, Beltrige nr «nneilielNii Widntng
dea Methaeetina. Diaa. 8. 8S Sa. OreiCniald. — S5)
ll'asselmann, Oeorg, l^eKraj; zur Bestimmung des

Iht rap. Wcrthes dc3 M. thacetins. Diss. 8. 14 Ss.

Wiirzbur^. — :>i') Sanscni, Lui^i. Osservazioni ed

eäpcricnze &uU' aziooe farmacologica o terapeutiea del

fenilurctano. Rivista clin. No. II. p. 351. — 37) Der-
selbe, Beobachtungen und Erfahrungen über die

pharroacologiaeben und tberapeu tischen Wlrknngea im
Eophorioe. Tberap. Mtsh. Sept. S. 452.

Krefting (1) beatreitet naeb aeinen anter Kunkel
angeetellten Tentielien Über die Wirkong dei
Anilins, da8.<s dieses noob in 7—SOOOfaeber Ver*

dünnung die Blutkörperohenstromata anflSae, nnd fQbrt

den nach .Vnilinsulfat im lilute beobachteten Härailio-

slrcilen auf Abspaituug vou ^5chwcfel.^äure zurück

Dagegen ist die Metbämoglobinbildang auch die Folge

ncutralisirter Anilinsalse, Bei vergifteten Tbieren tritt

die braune Blutfarbe in beeonden aaigeprägter Weise

an Digeetionsfractus herver, wo poatnortem, wie aocb
in anderen Organen der Baaeh. nnd BroatbSble, ileb

fast re^<-Im:v>,iig filutiingen finden. Im Urin kann mit-

unter Uämoglubin, aber niemals Anilin ais solches

oaebgewiaieD werden.

Ala ephemeres modernes Antiseptican scheinen

trotz dor wiederholten Rnipf«hlungen von Stilling

(3) und trota ihrer Ungiftigkeit die anter dem

Kanen Pyoetaa in (P. «oeralenn fBr eUratgtBohe,

P. anreuni für ophlbalmiatrisoh« Zwecke) von Merck

in Form von PaUer ond Stiften in den Uand#l

gebraobten AnlHnfarbstoffe Hetbrl?iol«tt niid

Anramin betrachtiU werden tu mQsaen, da nach

Troje (9) trotz der starken entwicklungshemmenden

Wirkung auf Hicrococoen Abtödtang derselben auch
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bei iSstfindifer Bimrirkongr 1 proo. Mdtbjlriolitt-

lösung nicht erfolgt nnd auch der Ei(er mit Pyortanin

behandelter Flächen entwicklangsläbjge Staphylo-

oo«oen enlhilt, and dm «• ffinde mi W&aehe iotomiT

blau fSrbt. Den <lie praktische Vf>rwon(lhark«>it des

Mittels bei Eiteraogen bestätigenden lirfahrangen von

Petersen (5) and Fesaier (16) stehen tablreiehe

Misserfolge Anderer gegeoiber, welche keine Be-

schleunigung der Ii'>ilimg constatirlpn oder, wio

(iraefe and Rraunschweig, bei Application auf

df« BinAibMt nieht bleu Brennen und doitli CooeTn-

lösong nidht ta beseitigende Schmerzen, sondern

selbst 14 Tage »Dbaltende Cojyonotivitts beobachteten.

ll<fglleb«rwefie ist lelsteres die Folge nnreiner Prt>

parate, da, wie Liebreich (7) betont, MethyWioIett

desUendels stets ein Qemeoge rers«biedenerKosaniliu-

derirste (Tetra-, Pentft*and BexainelhjrlpararoaaaUla},

ni .t B rizaldehyd, meist snob mit Bensylsloobsl nnd

Ben/.)lcblorid, bildet.

Mach Stilling ist das achwäoher antibeeteriell

«ifkende Aaramin bei Anganeffeetionen angeaebmer, aber
nur fllr leichte HUe ausreiehend. Petersen rtthnt
Pyoetanin besonders bei weichem Schanker, wo es das
Jodoform röllig ersetze und besser als Aristn! und
Jodwismat wirke, b«i gommösen Geschwüren und Ozaena
syphilitica (0,1 — 1 proc, Lösung), b&lt es ahor der in-

teosiverea Färbkraft wegen zur Wutidbespülong für un-

geeignet} doob findet nach Oarr< (8) Pirbnng der

Abssaaavinde und der tiisaalationen von OesehwBren
niebt atatt. Daae Fyoetaain nfebt giftig ist, beweist
die von Garr6 ausgeführte Injection von 8—10 g
(dreim.al in 4 tägigen loterrallen) in das Gewebe der
Mamma, die keinerlei irtlieha oder enttarnt» Bra^innn«
gen hervorrief.

Ehrlich und Leppuiana ( 1 1) haben in dem

MatbylanbUa ein sebnerzstillendea Mittel

erkannt, das nach interner Einführong von Einzel

gaben von 0,1—0,5 (höchstens 1,U pro die) bei be-

stiBintaa Fennen sebmenbafter Loealaffeetlonen

(ncuritischon Processen und rbeuniutisobcn AfTectionon

der Muskeln, Qeleak- und Seboenacbeiden) im Laufe

einiger Stondsii Mildemng und sp&ter AüAebnng der

Schmerzen bedingt. Die Wirkung scheint die Folge

einer Verbindung des Metliylenblau mit der Substanz

der Nerven zu sein, die dadurch hei Tbieren zuerst

dfffns blaa gerärbt werden, wUrend spfttar nnragal'

massige blaue Körnchen in den Axcncylindern anf'

treten, die schliesslicb eiiminiri werden.

M. scheint anoh bei angiospastischcr Higräno »irk-

sam, nicht bei luetischen Knochcnschmerzcn ,
Ma^^r n

gesehwQr and Nearaathenie, bewirkt keine Mebener-
scheinangen. geht in den Harn als SOlebes Oder als

I^eaoomeÜiyleBblaa (Blanwerden dea Ihraa naab dam
Sieben oder SrMtien) über und Orbt, wie den Ürin,
aueb Speiobel und Fäces. dagegen nidit Bant, Solera

und die siobtbaren Schleimhäute blau.

Antifebriii In refraet* desi wird von Sablt
Qnd Farrat (14 a. 15) bei Abdominaltyphns and

hektischem Fieber empfohlen. Bei Typhus genügen

auf der Acme des Fiebers Istdl., im Defervescenz-

Stadinm 3stdl. 0,05— 0,1 zur wesentlichen ilerab-

aatsang des Fiebers; ein Einfluss auf den Krankheits-

Torlaof ist Dicht eisicbUiob. Wie stark die Gewöbaang

an Antilbbrin ist, lelgt Fatrot^s Baobaditang an

einem Phtbisiker in Funchal, der schliesslich 9 g im

Tage nahm, während die auch in diesem Jahrs reich-

baltige CasaisUb der Antifebrinrergiftang zeigt, dass

schwercro toxische Effecte schon nach 0,25 bei

einzelnen Erwacbsenen eintreten können. Dass übri-

gens Vergiflnngen mit oolossalen Mengen beim

Menschen günstig verlaufen können, beweisen die Be-

obachtungen von Hartge (18) und Vi erb uff (19),

in denen 28— g resp. 5,0 zwar schwere Ver«

giftnng, abor nieht den Tod borbainhrtan. Dass in

solchen F;ii'ei .'iiich unzersetztes Acf^taril^i in den

Harn iibergeht, conatatirte bei U.'s Patienten Dra-

gandorff, der solebes neben Zanatniigs|ffadnetan

in den ersten beiden Tagen lOiobHoh« am 8. Tagf
weniger leichlich auffand.

Dass das M ü n o b r o in ac e t a n i 1 i (i (,A n t i a e psin)
s p h w c r I' [ n 1 0 X i 0 a t i 0 n s e r s r: h >: i n u n g e n herbei-

führen kann, buwetst die Miltbeiluiig «iues Falles von

Jones und Bokenhan (34), in weleb m nach 3
binnen 1'/« Standen genommenen Gab« n von 0,5 bei

einer aa Migrine leidenden Frau starke Cyanoae,

Sehwindel, ranteblbnlieberZasland, von der Bengagend
ausgebende Sehmerzen, die in den linirab Ann ans*
.strahlten, vorübi r^jrh' nd.i Bewusstlosigkeit und grosse

Schwäche eintraten, die unter atimulirender Behandlaog
VMBebwaBdaa} Mitroglyoarin TsistiiktB die CTanoss.

Das im Tbierkörper aas Antifebrin entstehende

Garbonylortboaniidophenol (Orthoxycarbonil) ist

nach Demme (20) von geringer antibacterieller

Wirkung, wirkt bei Tbieren wie Antifebrin. Jedoch

in doppelt so grosser Gabe, setzt bei Kaninchen Blnt-

drack und Henschlagzabl herab und tödtet zu 0,8

p. Kilo. Bs bewirkt bei FrSsoben lobbafta Sobanm-

secretion ntit raschem Stillstand des Herzens in

Diastole. Es verändert zu 2,0— 3,0 die Körper-

temperatar beim gesunden Menseban niobt, «rirkt da-

gegen zu 0,S— 0,5 bei Kindern von 5 --II J. and

zn 0,6—1,0 bei solchen über 12 J. auf Fieber*

temperatar herabsetzend. Nach 3— 4 Standen folgt

wie beim Kairin erbeblii her Wiederanstieg. Das

Carbonylortboaniidophenol wird als Aetherschwefel-

säare, zum kleinen Theile auch als Glycaronsäare

augasoUodan; «iTtriadait findet as sieh woder im

Bands- noob im Kaainobonhara.

Die durch Kinwirkung von Chloressigäthcr anf Acet-

anilid beaw. Pormanilid r^saltirtiide Acetaniltdo-
essigsaure und Fo rman i I i d oess i ßsiiu re hahen

Penzoldt (21) und Weber (Ü) auf ihre Wirkung
geprüft Die in Wasser schwor lilsliche Acrtosnilido-

easig^re nnd ihr Matrianuals sind weniger giftig ala

Aeefanilid, oratera selbst sn 4,0 beim Meoseben ebne
Wirkung, letzteres so 0,7 pr. ko Kanineben ohne Ein-

fluss auf Circulation nnd Respiration; beide sind ohne
Kififluss auf Fäulniss und Kntwickolung von Eitcrcoceen,

veründem aber in stärkoren Ljsnngen dem Blute zu-

gesetzt das Hämoglobin untor Methämoglobinbildung.

Formanilidoessigsäure wirkt etwa so stark wie das dem
Acetanilid in Toxicität überlegene Formamlid und ruft

bei Sabontaaa]ipliflation roa 0,S5 pr. ko den Metbä-

moglobinstraiftn fm Blnte berver. Beide SXnren gaben
zu 1,0 innerlich und Subcutin beim Menschen weder

antipyretische noch ätiolocrischc Kflccte. Im Harn
konnte nach Acetosnilid ;: , i ire Faramidophenolre-

astion oicbt uacbgewiesen werdeu, sodass die Verbindung
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weit stabiler alt Aofttaiiilid (daher aber acMib novirk-

•aner) ist.

Von Baldi (23; liegt eine experimentelle Studie

über die Wirkung des Phenacetins var. welche

beslimnito Vorzü^p de.s Mittels vor dem Antifebrin

nicht herausstellt, da die nämlichen tiebenelTfCU

(Sobwidi« and Erbieoh«») wie naeh MaUrau bei

einMinen Tbieren hervortreten.

Die tüdlliebe Dosis ist niedriger ala von Kaet und
Binaberg angegeben vnrde and beträgt nur O^OS^-OJ
pr. ko. Auch die ISngere Darreiebuog Ton^ Deien,
welche die meisten Thiere tolcriren, fSbn bfcl eintetnen

in wenit;i n Tagen zu scbwt rt-r Ahse.schlii^'i-nheit und
2Uia Ti>iie, nach welchr-m die Seriion me;st nur leichten

Darmcalarrh nachweist ^ der I rin ist nicht eiw(iit.<ihaltig,

enthält grössere Mengcu gupäarleo Schwefels und fault

schwer. Der intravasale Druck wird von Phenacetin

niebt beeinflussL laa Blute tritt Metbäiaoglobia-
bildong auf, Tennutblieb wbon naeb kleinen Gaben,
da der spectrosoopische Nachwe's das Vorbandensein
Too lOpCt. Uiithämoglobin eifordett. Auf die Bigea>

wärmu hei Tbicrfi. wirkt l'h-'nacclin siürker ilcpriniirtnd

als Antipjrin und Anlifebiin; dit- Horabs 'tzung dauert

4— G Std. und g^t mit Vemehning der AtbemabI
einher.

Oolllsebon (34) empfiehlt naob Beobaebtongen
im Frar V j rti r Gristhosiiitalf Pheriarf^tin als Anti-
r h «.' u in a l n: 11 m , dnch tritt dur KiTfOt nur nacb i?rtis^<»n

Dosen (4 X 0,7j 1,0 im Laufe des iN.irhmilta«-. oder

2 X 2,0), die spater mit kleinen vertauscht werden,

zu Tage. NcbenelTeote wurden ausser starkem Schwitzen

(1 mal Srbreoben) nicht ooaatatirt. Die beatea Heil
wirirangen giebt acuter Gelenkrbeaaatiemue, lleberleee

Formen und beaoadera museulo articuttrer Bb. werden
weniger beeiniluaai

Die sebmenietillende Wirkung des Bxal>
gins wird von Ferreira (25), Praser (26), Holder

(27), Kabow (31) u. Heinz (23) bestätigt, doch

fehlt es weder an Misserfolgen noch an Nebenerscbei-

nwigen, die mitunter an Intozication grenzen, beson-

ders nacb Jen ursprünglich fcentitr.ten höheren Gaben

(0,25—0,4), an Steile deren Fräser und Holder
0,08—0,12 als in den »eisten PSIlea auarelAeud
empfehlen. Nach Heint ist lei Fieberkranken Wir-

kung auf die Temperatur nicht ersiehtlich.

Fräser fand das Mittel am (lesiten »irksam bei
Neuralgien (in itfi Fallen\ auch bei Angina peoteris
und ataeliscbeii Sehmerzen, wahrend es bei symptoma-
tiäcben Sohuierz«'n (Lebercarcinom, Aortenanear^ama)
keinen oder wenig Erfolg bot. floldjta rfibmt Exalgie
bei Schmenen in Folge von Verletabngen, Orbital-
schmerzen bei Influenza, oaritSsem Zahnweh und (fe-

sichtsschmerz: bei Gaatralgie und Iichias wir d<-r Kr-

folg minder hdriedigend. Heinz fand es bei Muskel-
und Oeleukrheumatismus, Influenza und liemicranie
erst in Dosen von 0,4—0,5, wonach übrigens auch bei

äcinnden Obrenianaen und Oefdbl ren Bcraosobtbeit
eintreten kSanen, wirksam vod den AntipT-rin in keiner
Weise fiberlegen. Rabow hat das Eialgin a\s
Antalgicom zu 0,25 besonders günstig bei Sehmerun
am Kopfe (Kopfsohmerz, Migräne, TriKominusneuralgi ,

Zahnschmerzen, Ohren r^issen) und bei laneiüirenden
Schmerz. 11 der Taliiker, weni>;er einstig bei Ischias
und Miiskelrheomatismus, wirken gesehen, während es
bei psychischen Störungen, Epilepsie und sobmerzhaften
b/ateriseben Beschwerden erfoigle« blieb und selbst
stt 0.6 nicht antipyrctieeh wiricte. Nebenwirkungen,
in kurzdauerndem Schwindel und Trunkenheitagclübl,
Flimmern vor den Augen, Ohrensausen und Schweis«

im Gesichte bestehend, waren verhältnissmässig häufig.

Dass es auch an Vergiftung grenzende Symptome betvor-

rufen kann, hcw> ist ein Fall von DferCSt), In welcben
€ Dosen ven 0,15 in ISStond» genosinen nnmbigen
Schlaf «ft nachfolgenden bedeotenden Stupor ertcugte;

der .stark eermindi rf« Hirn w%r dunketprün, nicht

eiwcisshaltif;. S-hr intensiv warto d.e Ver,{iflungser-

scheinuti^r n in eini m \> n Jones und Bokenham
(29) besprochenen Falle bei längerer Anwendung des

Mittels, z. Tb. in hohen Düsen (5 Tage 3 mal tlglieli

0,17, dann 7 Tage 3 mal O^i, woraul starke CTioeee,
Kieinhett und Preqnena des Pulses, Druek in Bpi-

gastriun, Erbrechen und Delirien auftraten; Anylnitoit
wirkte in diesem Falle versebUmmemd. Der angeblicbe

Vorzu« des Rtalgins vor d. m Antifebrin, dess SB kwAe
Cyanose mache, falU dimii w>-g.

Die Angabe Binet's, da.ss die physiologische
Wirkung des Ezalgins wesentlich von derjenigen

des Antifebrin» abweicht, wird auch von Heinz be-

stätigt. Bei fröscben bedingt £ulgin motnle Be-
fltubung und starke Berabsetsung der Nerven und
Muskeln, aber wcd- r V rflnderungcn der Ery'hn ^yten

noch Melbämoglobii.üildung. Bei Warmbiütrrn luhrt

Antifebrin lu Supor und Paralyse, w&hrend Kial^in

heftigä Zuckungen hervorruft und in einer 5—6 fach

gertnger.n Dosis tudtet. Antifebrin bedingt intravenSa

appiioirt Blntdruofcseokung ebne erbebliebe Pnlstrer-

hngnamung und ebae Aulhebung der reHeetorteebsn

Reizbarkeit des vasomotoriaeben Ceatrunw bei sehr

grossen Dosen; Bzalgin führt in kleinen Dosen zu

Pul.sverlan^'samun^ durch Reizung des Vaguscentrums
und ülutdruoksteiserun;?, \m grösseren verschwindet

die Verlangsam une und die refleotnrische Reizbarkeit

des Vagnsccntrums and vssomotorlschen Centrums
rasch, worauf Sinken des Blntdfueks auf die Nulllinie

bald felgi. In aebr gresaeti Gaben wirkt Eulgin auch
uf die BlatkSrperoben sobidigend.

Die an tipyretische und antalgiscbe Wir-
kung des .Meihacetins (Ber. 1S89. I. 407) bat in

der (jreifswalder und Würzburger Klinik BeatlUgang

gefunden, doch sebeint die sebmertlindenide Wirkung

jn den gebraucbtsn Dosen (0,2 — 0,.^) poringi^r als

die des Fbenaoelins and auch die Anwendung als

AntifyreiieuiB bat In naneben PUlen Bedenken, a*-

mentlich bei Phthisikern, bei denen die c«nstute in-

tensive Scbweisssecretion schwächend wirkt.

Nach Seid 1er (33) und Gogrewe (.14) setsen 0,3

bis 0,1 bei roässigem Fieber die Temperatur genü^^nl
beiab, für beftigerei Fieber sind 0,4—0,6 ansreicbead.

Dia Wirkung zeigt sieb sebeu in 10—80 Minuten, gebt
mit Abnahme der Pulssabi einher und währt 1 Stande.

Der Wiederanstieg geschieht mitunter mit Schüttelfrost

Cüllaps wurde in (Ireifswald mir 2 mal bei einer anä-

itiiM:ht:u Ty phu&kranken beobaehtet, nach Hassel mann
(35) in WQrzburg mehrere Male, daneben auch Cya-

nose, Brechneigung und Diarrhoe. Nach Seid 1er

sebeint bei Rheumatismus acutus der Geleukschmerz

dttrcb M. berabgesetxt su werden, was aueb Beins (2S}

bestätigt, naob dessen Brhbrtingen die Gabe nngellhr
halb so boeb wie die drs Phciiarctins zu greifen ist und
0,5 als Antii*y retieum liir dtii Iirwaehsi ii«ü ausreichen,

dagegen 1,0 bei Sebmerzen ,ir;gewandt werden muss.

Bei Thiercn bewirken mch ü. erst Dosen von 2,0 bis

S,0 geringe lUitlubung; Metbämoglobinbildung und
Blutkürperchenauflösung findet dabei nieht statt.

Unter dem Namen Euphorine wird von San-
senf und Qiaeosa (80 n. 37) das durob Sinwirkung

renCblerkobleDsinre'AetbylätheraufAnilin entstehende

PhenytDretbaa,
^^^^^(V^(; |{^^

*^ nusgeisieh»
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aslM utUMptiaabM wi MtitlwmiMbM» «ndt «trk-

liob antirbeumatisches und mitanter analgetisches

Mlitol empfoblen, das namentlich wegon seioer mUdvn
BffMto und weg» dsr fshlwden BiowlTkinig raf d«D

Blutdruck und das Blut, das selbst bei directer Ein-

f&brung keine Aeoderangen im Spectram zeigt, des

Veraacbes wertb ist, zumal da es in der Hälfte der

Dosis wie Antipjrin gegeben wird, das allerdingl

durch das Fehlen dos Schüttelfrostes beim Wiederan-

steigea der Temperatur einen Vonag vor Euphorin

bMitii. Im Vara tritt dit R««otioii dM Puuinid«-

phenols (entweder direct oder nach Destilliren des

daroh Kalinmcarbonat alkalisoh gamaohten Urins) auf,

wiliMttd man weder Pkesol ooeli AaÜid tndet; der

Harnstoff erscheint vermehrt, Eiwelee, Zaeker und

redacirende Substanzen sind nicht zugegen.

Die Giftigkeit d«s Ruphorins auf Tbiere ist so ge-

ring, dass 4,0 in alcoboliscber Solution vom l'oritoneum

axu bei Uundcn von 10 kg ernste ErscbeiDungen nicht

bedingeo and erat 6,0 Ten Hagen aus Kaninchen

unter allmiliger TempömtareraiedrigaDf. xaDeboender
SehiriU:he, Anlatbesle und Aofhebung der Befleie tSdtet.

Die aiitiseptiscbe Wirkung beruht darauf, dass Gcwebü-

stüeke in Berührung mit einer alkalischen Lösung von

Euphorin davon kleine Men(('.'ii l'hrtiol abspalten.

Herabsetzung der Temperatur erklärt »ich durch £r-

weitemng der peripheren OeAaae.

Die an t i t h er m ischc- Wirkunf; des E. tritt nach

den von Saiisoni bi;i einer grossen Anzahl lit'lj'.'rhafter

Affectiocen (Ilf'otyphu9, l'neumonir, Rheum. acutus.

Orchitis, Inüuenza, Fleunlis, iiUDgentuberculose) ge-

meehten Erfahrungen in Vi— 1 Stunde ein, häufig nach

imTorigem Steigen der Tenperatar um einige Decigrade

oaA van leiehter Hantrttbe, Hltwgefühl und Schweis»

begleitet, erreiebt ihr Maximum in 3^6 Staoden and
bUt 5—7, mitunter 9—14 Standen an. Der Wieder-

anstieg ist plötzlich und ron Schüttelfrost begleitet.

Die Temperatur kann b«i «ehr hohem Fieber nach ge-

wöhnlichen Dosen unlor die normale Tr tnper.itur siriki.r,

ohne dass die in der Apyreme bestobendv Kuphorie

dadurch alllcirt wird, doch klagten einige Kranke über

Kältegef&hl. Cjraneee ist aalten und leicht vorüber-

gehend, Pols und Hesp. verlangsamt und regelnissig.

0,5 Kuphorin entspricht 1,0 Antipyrin, doch ist es

ZWCcUra'a.ssig. die Behandlung nie mit grösseren (laben

als 0.1 zu tteginnen. Nur bei (ieletikrbeuma!ismus

und scbmerzbaften L-i den sind höhere Üost r. als die

gewöhnlichen Fiebtrgab n (pro die 1,5—2,0 in gr.sscrcn

Kinaeldosen) nothwendig. Die antalgisobe Wirkung
ist am bedeotendaten bei Orehiti«, mittelmlwlg bei

Ischias, blitzartigen Schmerzen der Tabetikcr, Trige-

minusneuralgie und Neuritis cubitalis, unbedeutend
oder gleich Null bei Intercostalneuralgic und Hemi
cranie. Als Antiseptieum wirkt E. in Pulverform bei

hartnäckigen alten Geschwüren und cbrcniüchen Oph-

thalmien eebneller und aioberer als andere Mittel*, die

Wirkung Kt tmt Wn MebtStt Sebmerz begleitet. Die

OamiahaBg geediieht in BiaeB Weiae O^^n^ia et«.)

(Runli r/ Kin Fall von Antifebrinvergiftung. Hy-

Siea. Forbandl. p. 162. (Die Dosis war 80 g gewesen,

lenenagf) 9t, Iklul.]

16. Phenylhydrazin und Phenyihydrazio-

darivate.

1) Reiai, H. (Breslau), Die practische Verwend-

barkeit von Fbanjlbydrasiaderiraten als Fiebaimittel.

Bari. Woekenaehr. No. 8. S. 47. — i) Wertheimber,
B> und E. Meyer, De l'inflnence de la pyrodine aar

JkkiMlMritiU Ut (MUUBlM Mtodida. IISO. Bd. 1.

la capacite respiratoire du- sang et sur la tcmp4rature_

Arch. de physiol. No, 1. p. 197. — 3) Fracnkel'
A , Ueber dasYerhatten des Stoffwechsels bei Pyrodin-

Vergiftung. Zeitsehr. f. klin. Med. Bd. 17, Sappl.
S. 839 — 4) Kobert, R., Ueber ein neues Fieber'

mittel. Deutsche Wuchenschr '1 S. 21. —
5) Unverricht, ,\ntipvrrti.sche Wirkungen. Ebend.

S. 22.

Filehne und Heina (1) erki&ren a&mmtUebe ein-

fiwbere Pbeny Ihydrazinderivate als Fieber«
mittel für unbraui'hbar, weil alle, selbst wenn si«

nur nuch schwach, wu- das an symmetrische Diacetyl-

pheriyjhydrazin JC.U., NCjiJjU.NH'.CjHji V). .id^ r gar nicht,

w:e das unsymmetTtscb«; Acciylalbyiphenylhydra.'.in

IQHj. NC,H,.NH 0,H,0), reducirend wirken, die (ür

Pbenylbydniin und AeetylpbeAylbrdraain (Pyrodin)
«hanetertatiaebeB Veitaderungen der rotbea BlalkSr-

S
ereben bewirken. Diese treten aaeb bei der erst in

er doppelten D,>sis des Pyrodins als Blutgift wir-

kenden Diacetylverbitidui;|{ schon nach Ment;'ri ein,

die das Fieber nicht liurabsetzen. Dasselbe gilt auch
für die übrikjen I'henylhydraziiidenvat': (/j-Mutijbenzo-

ylphenylhydrazin, a- Aethylenpbenyihydrazin, Aethylen-
phenylbydrazinbenzcS^äuro und symmetriseliea Methjl-
pboaylacetylbydnaia}, deren Giftigkeit um so geringer
endieint. Je mehr B dnrob organiaehe Radieale ersetat

ist. Selbst Verbindungen, die kein freies H mehr ent-

halten, »i-! Ace;y '.pheuylüatb.ziii und Ac^lylphenyl*
siilfi cartiizir. in denen die beiden N-A1nme statt mit
11 mit einem und demselben C-Ätorae einer neu hin-

zutretenden CO- resp. CS-Grnppe verbunden sind, haben
die Wirkung auf die rotben Blutkiirperohen, «eioke
dem nicht ah Pbenylbydrazin-, sondern als Pynuol-
Verbindung zu botracht: ndcn Antipyrin fehlt.

Wcrtheimber und Meyer (2) constatirttn 1 ei

Hunden, dass Pyrodin die Temperatur und den
Blutsauorstoff weit weniger als Aoilio herabsetat
und wollen die Tempenitacabnahme einfach dunh di«
Verminderung dar reapiratoriediea Capaeitgt des Uintes
erklären.

Fraenkel (3) konnte bei Versuchen ijber dio Be-
einflussung des Stoffwechsels durch Pyrodin
beim Hunde im Blute, trotz bräunlicher Färbung des-
selben, weder bei Iiobaeiten noeh naob dem durch die

Pjrrodfaxufahr bewirkten Tode Metiiimaglobin con-
statircti; ebenso fand sich trotz icterischer Färbung im
Urin kein (Jallenfarbstofr und keine grössere Menge
Ur.it ilin, da>;egen bei grösseren Gaben Blut und Kiweiss,
ah. r ebeiiiails kein Methämoglobin und kein Zuoker.
Nach kleinen Dosen trat anfangs Zunahme der Stiek*
stoffauMcheidung ein, die alwr sehen am 2, T^gt go-
ringer wurde und am 8. Tage eessirte; bei grosseren
Dosen kam es zu weit stärkerer Vermehrung, welche F.

als Folge der verrinaerten respiratorischen Function
der Blut kcrpi Tctirn l- tra- htet. Dass der Tod nicht
bloss die l olgii der Ulutkurperchenzerstörung ist, geht
daraus hervor, dass, abgesehen davon, tass die Zu-
nahme des Biweiasierfalls nur m,ustg und weit geringer
als bei Phosphorismne iat, Verfettangsersobeinungen nur
an den Nieren aasgeprägt sind und in den Muskeln
ganz fehlen.

Wen:f;er g.iv.ii als I'yrodin u. a. Ilydrazinverbin-

dungen sind na<^b Kobert (3) Verbindungen, in denen
der l'benylcomplex durch einen ungiftigeren ersetit ist,

nämlich die leiebt leraetiliehei jedodi als ealssania
Yerbiodung haltbare Orthebfdrasia - Paraoiy-
bcnzoeisäure fOrthln) und die demseHiei^ gleich

wirkende Hy d razi n - Sa 1 i er Isäu re Von demausser-
ordentlich stark reduciren l-.n Drihin ertraj;en Hunde
mehrere Tage 2,0, Ziegen selbst 5 g ohne Störung;
nur bei grossen intravenösen Gaben erfolgt Blutzer-

setzung. Im Harn tritt (neben der durch Aetber ent«

ferabiMtt rcdaehreadea Substana) Traubeatneker in

grosser Meaga apf (naeb 6 g intern 2 g), and da dies
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a'.jch beim Klyc':>iienfrficn Lfiiiip'.Tf biere geschieht, ist

ein vi;rmiii'i< rnii-r Kiniliiss auf nn- Oiydation des im

Körper vorbarui ri- n und eDlstebenden Zackers unver-

kennbar. l>.a urthin bei DurchströmungsversQcben
aebon bei 1 : 1000 starke Gefiiaaerweiteraog (aoeli m
d*ii Uaatgefässen des Kalbe«) bervonuft, nni in dem
Orihin zwei Hauptbedingungen ffir antipyretische Wirk«
sarokeit gegeben; doch haben die in Dorpat von lln*
-verriebt (5) angestellten Versuche weder di$ lettteve

uocb aotalgiscbe Effecte constatirt.

17. Stechtrin.

1) Salkowski, R (Berlin), Uober die Zusammen

-

aebong und Invendbarkeit de« k«aniob«n Sioebarii».

Virebo«*« ArebiT. Bd.CXX. B.9. S.SS5. — 9) P&aeb-
kis, H. (Wi*n), T' ilriigf« zur Kenntniss v n f!er Wirk-
samkeit des i^nf. b irins. Wien. WocbeDaclir. No. 9. 10.

S. 347, 388.

Eine 9^hr scharfe Verurthoilnng i1«*r (^esyen das

Saccharin ergriffenen Ma&ssregeln, welche Kef. be-

r»Us in B«r. 1888. 1. 8. 878 «te «ab«gr«iai«b b«-

zeichnete, geben die Resultate sler pjleichzpitip r^a-ni*

Ton Salkowski (1) and Pascbkis (2) angestelUen

Vmiiob», wolcb« jftdon Zweff«! bM»ttig«ii, dMS
Saccharin ungiftig ist und in den zu diätetischen

Zwecken verwendbaren Mengen die VerdanoDg der

Nabrnngsmittel in keiner Weise stört.

Die Versuche betreffen dos Saccharin des Handels,

«elobe« nach Salkowski keiBOsweg« obenisoh reütM
SatfiiiBlBboasoSsSnrMnbydrld ist, loadem stets niobt

süss schmeckende Pafasi)lfaminbenz''5järjr>-' bci^'.>mfn^t

enthält, von wclchtir S. bei t_'inmalif:r>ni Umcrysta'.li

sircn aus ältrnti l'r.ijiarati.-n ttwa ("0, aus ni.';i<T'ii

83 pCt. gewann Krhfblich reiner lat das an Natron
i^i'buiiiirne iäsliehe Saccharin, ans wolebcm nur

26,7 pC(. ?ark8olfaniDbeDioe»&iu« «rbaltsB wurden. Die
MdgH^lnit, du« grSsssre Mengen Saediaria bei Dia-

betikern mitunter Widerwillen bedingen, ist nicht ab-

soslreiten , weil solche leicht starke Naohempfindang
der Siissi^kfit h''rvorriifi'n, durch wcicbi- auch S beim
Arbeiti ii mit Süccbariii sehr belästigt wurde Die Ali-

ina^orurii; . welche französische Aiiti>r<'i\ »inielnen

Vcrsuch&bunden beobachteten, ist nur die Folge der

unzureichenden Ernährung, indem die Thier« di« ihnen

mit Saoobarin versOsaten Speisen niobt od«r nur tbail-

weise viemhnn.

Salkowski bottitigt sein« frühere Angabe, dass

Saocbaria aur wsigoa Sbines SäureebaracUrs die Ein-
Wirkung des Speiebels und Bsnebspeiebels auf Amylum
Vr'rzr'^ert . durch neui- Contr-drersucho mit WeiiLsäure

ui.'l K.ssißsrture . wonach bei skieben Ytihal' iiissen

(I :
l')i>ii; Weinsäure sliirker

,
Kssi^säiire .schwächer als

Saccharin heiumt, was besonder«^ interejise (larbiei/t:l, da
die (vc^n der Griissc de« Moleculargewichts abhängige)

Acidität der KssicMure in gloioben Lösungen grössor

als die der Wunstor« ist In Goneeatiation fon
1 : 5000 wirkt Saccharin nicht mehr hemmend , Wein-
»Kore noch sebr stark. Moselwein wirkt mindestens
ebertv' stark hemmend, wie .'^accharinlös j : - n 1 : 600.

l.üsliciits Saccharin retardirt di« Spi-icljelw.rkunt; auf

Amylum gar nicht. An der bei stiirkerer C ricentration

rt'sultirenden Störung der Eiweissverdauuf.^ durch Pepsin
ist nach S. sowohl das Saccharin als die Parasulfamin-

benzovtäure betbciligt. Auf Tr^'psinuirkaog übt neo-
trat«s Saeobarin keinen stSrenden Binflnss. Moselwein
wirkt auf die Kiweissverdauung durch Pepsin vtei»

»lärkcr hemmend als Saccharin (bei 8 stündiger Di

cestr -1 »i-rdt t, in der SactfharinmiscburiL; 96,8, in der

Wtiiumiücbung nur 75,3 {»Ct. peptonisirt) und Zacker-

msttgso von deawolb«» SOssigkoitsgnd« aoob Btirk«r

(im Verhältnisse von 76,3 : 46,8). Die Biweissfiulniss

im Dume wird durob SsoobariB bwMbiftnkt, aber niobt

aufgehoben.

NaohPas 0 b k i s (S) beeinfliust Saocbarin selbst tu 4,0
intravenSs bei Hunden Bloidrack. Herzaction und Alt-

geneinbefindcn nicht and settt bei monatelanger Ter-
ßtteruns das Körpergewicht nicht herab. Die Eiweissver-

dauung durch Pepsin wird sowohl durch Sarebarin als

durch Saccharinnatron etwas verzögert, doch erfulj^t

schliesslich noch Lösung; bei 0,1 pCt. des schwerlös-

lichen und bei 0,25 pCt. des leicht IHslichen Präparates;

0,ft resp. lnCt.Terbinderndie Veidauung. DioBiwetH-
«erdauang dareb Pankreas wird durch 0,1 pCt Saodiaris
fast auff^chobcn , durch .''accharinnatron bei 0.25 pCt. fast

beschleiin ß(, hci 0,5— IpCt. nicht, bei 2 j/Ct. erheblicb

retard irt Aehnlich verhält .sich die diastatisohe Pancreis

wi.-kung, weiche Saccharin so 1 pCt., Saocharinnatron su
2 pCt. aufheben. Die Mil«Hitfnr«||^brang wird nicht

Tolistiadig, dagegen die Oaserngeriaanng dureb SpOt.
SsodtarinnatfOB Tollst&ndig bintangebalten, sodass dieses

sieh lor Milchconservirung sehr empfiehlt. Zu 0,5 pCt
terbindert Saccharin, zu 2,5 pCt. auch Saccharinnatron

das Faul- n v n l':eisch- und Hefcpcptonlösuncen. Auf
rholerabacillen sind Siccharin nnd Sacchahnnatron
iihne Kintluss; dagegen hind'-rt 0.5 pCt. Saccharin da«
Waobsthum von Bacillus anthracis. Saccharin

-

Stryehnin und Saccbarin-CocaTn haben die Wir-
kung der BmoBi Saoobarin>Cbinin sebmeakt süss,

doeb tritt in einigoa Minutea dl« Bitterkeit wieder
berror.

18. Sozojodol.

Nitaebmann (Berlin), Die Sosojodolpräparate and
ihre thcrapeutivche Verwendung. Vnrtiaij beim X.
Intemit. Meii. fenj^r. in lierlin. Abth. Pharraaeologie.

S 7 Ss Sefi.-Abdr. (Weitere BeslätiKungen der anti-

septischen Effecte nach eigenen und fremden Erfab*

ruagon.)

19. Äoiarin.

Friedländer, Richard, Ueber salzsaares A marin.

Diss. 8. 32 Ss. Berlin. (Herl, pharmacol. Institat.)

Friodlinder bestätigt die von Baccbetti g«^

fnudea« Thatsaehe, das« das dem ungifiigen Hydro-
bent&mid isomere A mar in heftige Krämpfe hervorruft

nnd stellt die Bise mit Ref. zu den Hirnkrampfgiften.

Ausserdem constatirte er naeti saUssurem A marin
Sinkeil des Blutdrucks, der Athemfrrqaens und der

Ueresch lagzahl (durch Ikeioflussung der Aoceleratr.ren)

und Speiobelfluss. Auaeordem braimt Amarin Gäb<
rang, Ffatlnisa und Rntwidceluag tob Stapbjrloeoeeaa

pyogeaos aniens.

20. Creolin. Lysol und ähnliche SloflFe.

1) Colpi, Giovanni Battista, La oceolina. Birista

siatetioa. Terap. mod. Goan. p. 8&. — S) Ziele«
wies (Posen), Zur tberapentisehen Würdigung des
Creolins. Therap. Monalsh. Apr. 8. 18*. — 8)
Kortüra.Max, Ist das Creolin (Pcarson) giftig? Rerl.

Wochenschr. No. 4. S. 80. — 4) Magdan, Otto

(Berlin), Ueber die «iiftigkeit des Crei^lins und seinen

Einfluss auf den Stoffwechsel. Virchow's Arcb. Bd.

CXX. H. 1. S. 131. — 5) Derselbe. Ueber die

Giftigkeit des Creolins eto. Centrbl. f. Med. Mo. 1.

S. IIS. — 6) Neue Antiseptie«. Desinfeetol. Sullb*

minol. Therap. M-nat.sh .Tun', S. ÜP.') Lysol.
S. ?^48, — 7) Pieselin, Ueber das De.sinfectol und
il-v,en desitificirende Wirkung Rül i . 'ilien. Cftitralbl.

f. Bacteriol. VII. No, 12. — 8) v. GerUcb, Lysol,

«in aea«« DesialsfltiOBBBlIteL Wiaa« Pmae. Ko.il.
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— 9) Sehoitelias, Vergleichende Untennehungen
Aber die desinficirende Wirkung einiger Tbeerproducte.

Münch. WocbcDschr. No. 19. 20. — 10) Gramer,
Fr. uiirl Wchmer (Wiesbirlfn), Uöber die Anwi-n-

duDg des Lysol in der Praxis. Beri. Woobenscbr.
Mo. 5». 8.118».

7, ielfAicz (I'i erklärt" Cr eol i n für ein zuvcr-

lÄssiKe."» A n t p t i eum und ausReseichnetes Deodo-

rans, das in den für chirorRischo Zwi^lff üMichun

MeDgen durchaus unpriftlg sei, und daher b«i Kindern

nod Greisen, bei srhwachlicben oder mit Organverände-

raBfen (Anyloid) behafteten ladividaeii vod rar Jni-
ntion von LeibMböbIm an Stelle Ton Snbliipat oder
Phenol Überall Anwendunp; vrrrüpr.e '/ l est" itet »lip

Nothwendigkeit, da» Mittel auazusttioii, suhilil Hraun-
firbuDg des Uarns auftrete, und empfiehlt ji '-ljt soii'l' rc

'/tP'*""' Crtolinliisutig isur Ausspülung der Blase bei

Cystilis, sowohl idiopathischer als g' norrboiscber und
dorob Proatatahypcrtropbie Teranlaatter, and des IIa-

tevt bei carcinomatösen Blutungen und vor dar Vor-
Dtbine der Gaatrostomie, ferner 1 — 2 proc. Emulsion
tnr Irrigation der Scheide, des Uterus und des Mast-
darms. 3 proi\ Lf'sungi'n verursachen \v. d'T Scheid.-

lästiges, aber bald vf riibergahendes Brennen. Eczeme
können bei der Wundbehandlung mit Creolin, dessen
Emulsion aber nicht lange stellen darf, «ail es aoaat
als schmierige Masse sich ansaeheidet, «olttolieD, liad
ftber Diobt häufiger ala b«i Anwmtdang lon Sobltoiftt

«der Pbenol.

Die von Kortüm (3) geleugnete Giftigkeit des
Creolina kann nach den von Magdan (4 n. 6) unter
Snikftwaki aosgefiibrten Yenaeben nicht beetritteo
werden, da 10 g auf einmal odtr wied> rbolte Gaben
TOD 5,0 Kaninchen sicher tödten. Uei Hunden tritt in

Folge der durch Krbrechen und Diirrhüllt Ki"-''h''hec-

den Blimination der grösseren Menge des eingeliihrten

Creolins der Tod nicht ein; wohl aber kommt es nach
«iederboltea Gaben (4—7 g} xa Albominnri« und Ua«>
nfttorie. Die toxische Wirkong ist die SamDO der
im Cnolin enthaltenen Carbols&ure, d r höheren Cre-

•ole und Kohlenwasserstoffe; von l'hinolen fand M.
darin 1,597, divon 0,264 Carbnlsaurc und 1,333 höhere
Cresole, daneben Har^iiuren 0,099 pCt. Auf den Bi-

weisszirfail wirkt Creolin bei Hunden im Stickstoff-

gieichRewirhte /\i 3 g pro die nicht; Carbolsäure
tritt dabei im Harn nur in niniraalen Mengen auf,

während der iodieno|^tt bin aom yeraohtiindra ainfct

«Bd die AetbetMbvefiiliittrm baträobtKoh laanboieii.
Die 7.M der Raoterien sinkt in Darme von 4S Hill,

auf '6—4 Millionen.

Ah d«D Creolin Shnlicbe Gemische erscheinen die

unter dem Namen Desinfeotol und Lysol als neae

Antiseptic-t eingofübrten Mittel, von d**aen Jas

letztere wegen seiner klaren Lösungen and atarkea

MtiMptiMben Wiritnog Beaebtong verdient.

Das Desinfectol, eine schwar/.braune, dickflüssige

mit Wa<iser in allen Verballiasseu sich emulgtrende
Ma^sc, wirkt nach Beselin (7) auf ein gleiches Vo-
lumen dünnbreiiger Fäcalien in 5 proe. Emalaion binnen
18 Std., in lOproc. schon in V« Std. v6111g desinfi«^

rend and t$dt«t IjnbnsbioiUaB in 2proo. Emulsion.
In Berag auf dfinne Fiealien ist Sproc. Emulsion dem
13,5proc. Creolin, der 5proe. Cirbulsäure, derSSpruc.
Salssäare nnd der 2 proo. Soblimatlösung gleiohwerthig

;

lOproc Desiat übevlrifll die geBsaaten Mittel teSr
bedeutend.

Du dordi mehratfiodigea Koebra eines Oemenges
von schweren Theer"lcn, Pctt und Harzen mit Alkali
dargestellte Lysol, welche* ein >lartise>i, nach Theer-
ülen riechendes, mit Wasser kl.ire Mischungen geben-

des Uqoidom darstellt, übertrifft nach Ger lach (8)

ood Sobotttlini (9) PbMMl ond Creelin an anti»

baeterieUer Wirkiankeit und tödtet in 0,3 proc. Lösung
bei der Wundbehandlung alle Micro, irt^anismen m
20—30 Se^'undcn Kaninchen ertragen 14 Tag-j tag-

liche Injectionen von 2g. (lerLieh benutzte es mit
Erfolg bei Operationen, au ^cbeiden- und Uterusans-

sptlnngeo und bei Hrafkrankheiten. Sehr günstig

nrtbwlen aoeb Gramer nnd Wehmer (10) über daa
Mittet, mit dem sie in 110 Fillen grösserer ebirargt*
scher und gynrikolii^isi'her Operationen fast ansnahms*
los Heilung per prirnam und reaetionslnsen Wundvar-
lauf, sowie bei inlicirten Wunden stets Temperatur-
abfall erzielten. Während Näbseidu nach ^stündigem
Koohen mit 10 proc. Carbolsäure noch nicht keimfrei

ist, wird dieaellw durah Istd. Kochen mit Sproc Lj-
Ml atots ateril und bewahrt ibre Haltbarkeit aoeb bei

woobealangem Anfbewabren. Catgut wird durch Lysol
weich und geschneidig Besonders eignet sieh L. zum
Reinigen der Uandc und Instrumente; die danach re-

suKirende Glätte der Haut wird durch Abspülen mit
steriiisirtem Wasser beseitigt. Zur Desinfcction reiner

Wunden reicht '
4— Vt proc. , für inficirte Wunden

3 proc. Lösung aus, welch« Wunden und Schleimhäute
aioht raiaen. Auf jauchend« Carmoane, Obelrieebend«

Scorete wbA Ftatinn wirkt Lysol doodorisiraBd,

Unter dem Nimea Sotfftmiaol (6) wird eine

schwefelhaltige Verbindung, das Thioiyd iphenyl-

amio* das ia fieräbning mit den Körpersäften in

Phenol aod Sdnrefel serfallen soll, als Antisep»

ticum empfohlen. Nach Robert wirkt es örtlich

nicht reizend und ist ungtflig. Von M. Schmidt ist

das Präparat, das eingenicb-undgesobmackfreies, heiU

gelbes, leiebt in AlktHen, aohwieriger in AlkalieirbO'

naten. auch in Essigsäure und Älcobol löslich"'^ JVilver

bildet, als Deodoraas bei Eiterungen in der Kieför-

höhle, von Rabow alt Streopnlver bei Wunden, Fan-
gesobwören und Decubitus nnd innerlich zu 0,25 pro

dosi und 1,0 pro die bei Gjstitia mit Erfolg vertaobt.

21. Gunjacol.

Marfori, Piö, Ricerche ohiraichQ e fisiologiche sul

gn^laool«. Ann. di Cbimiea. Waggio. p.

Bei Versuchen über die Wirkung desOuajaeoIs
hat Marfori constatirt, dass dasselbe bei Fr sehen ia

kleinen iJosen (0,01 —0,05) von den .Nervencentren aus-

gehende otoDisobe Krämpfe hervorruft, au welche sich all-

gemeine Lähmung ansehliesst; Dosen von 0,'2—0,3 führen

sofort 8aPkral7ae(h5obateaa vonfihrilläron Znokongen bo*

gleitet). Bei atagetbiereo treten die kranpfbaften Er-

scheinungen bis auf a1Ii;emeinen Tremor zurück. Kleine

D' üen bleiben ohne Kinwirkung auf den Kreislauf; nur
iehr hotie Üo.^en setzen den Hluti'.ruck bei gleichzeitiger

Acceleralion des i'ubos sehr herab nnd ti.hren durch

Lähmung des vasomotorischen Centrum s und des Herzens

xum Tode, bei welchem die eleetriscbe Reizbarkeit des

Honens erlosehen i8t,währenddieBxoitabilität der Körper
moalnla noch lange Zeit pertistirt Die Moskelonrven

werden dnrcb G. nicht aiterirt; Veratrin ruft an Muskeln
mit G. vergifteter Thiere die ihm eigcnthümlichen Ver-

änderungen hervor Auf das Blut übt Guajacol keine

Wirkung aus, auch bei directer Zumischung verändert

es Blutkörperchen, Hämoglobin und Gerinnungsfähigkeit

nicht. Toxische Dosen setzen die Temperatur stark

herab. Dia Giftigkeit iat geringer als die daa Phenols

nnd Bremeateebine; Kanindien toleriren mehr als 1,0.

Auf die Kolniss von Harn und Blut wirkt 'r. tu 1 bis

6 p. M. stark retardirend, auf die Eiweisav. rdiiuung erst

in sphr grossen Mengen {?>— :) pCt.) st irend und zu lOpCt.

aufhebend. Regenwäimer werden in I proc. Lösungen

in tO Minuten, in 0,1 proe. in 1 Stunde und in 0,1 prce.

«8*
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bil 0,02 proc. in S4 Stooden gstSdtet Bfna ZaiMtmig
des (tuajacols findet nicht statt, da Brenzcat«chiii «ieb

im Harne nicht findet; ebensowenig geht Guajaeol frei

in Urin und Atbem Über, dagegen iat n im Drin alt

Aetberscbwefelaiare oaohweisbAr.

88. HjrdroDftphtliol. TetnhydronaphibyUuDiD.

1) CUrke, J. Viofioll (Bristol), H7dron»p1it1io1

in tbe treatment of enteric fevtr anfi uf lüarrlioea.

Praotitionor. July. p. 1. — 2) Bryce, Thumas H.,

The valuc hydn n.ichtliol as an antiseptic. Urit.

Joora. Nov. 22. p. 1170. — a) Stern, Richard (Hies-

ytn)t Uebcr d<'n Einfluss des Tetrabydro-^-Naptitlr. 1-

auimtaf den tliiflriiolcui Stoffir«eluöl. Vircbo«'« Aiob.
Bd. VXXt. H. 1 s. m.

An Stelle fks Naphtbols hat mm in England dis

Hydronaphibol als externes und internes Anti-

septicum rersQcbt, das vor ersterem durch noch sobwie-

rigcr« Lösliohkeit in Wasser und völlige Ungiftiglteit

einen beddatondea Torsng bositie. Diese Sabatau mit
niedrigeren Siedepunkt, deren allEtliaoba L5ianf too
Bisenchlorid donkeigelbbraon getSrbt wird and nur
schwach nachCarbol riecht, ist nach CUrk< (1) uiiI Sl e-

bold ohne Kinflu^ts -mf die ver laLr-piif Wirkung de. Pai -

rn/asf>Tinvti1s iiiii di r r)ir\b',asr' iitid bceinflusst dif Ver-

dauung von Milch wenig, während e« allerdings die Ei-

weiMverdauung durch kQattlicben Magensaft deutlich

retardirt und in Folge dessen aooli Nauaea und Er-

breeben erregt, w^nn man es niebt in keratiniairten

Pillen giebt. Cl. bat es zu 0,1 '2—0,1.t (b?i Säuglingen iu

0,03) 2 stündlich und .^pa'.er 3 mal tiigUcb bei Diarrhoe,

|i< .sonders Oiarrhoea infantilis und dysenterica, auch bei

tubercu lösen Hauchflijsscn, uv<[ 7U O,!.*»— 0.3 2siündlich,

später 3—4 stfindlich bei Atjd< mmaltypbus mit Erfolg

gegeben (bei gleichseitiger Milchdiät), sah dagegen bei

Djrapeiiaiaflatnlenta nnd Magenerweiterung keinen Bifect.

Znr Wundbebandlnng eignet sieb Hydronapbthol in

kalter wissriger Lösung (I : fOOO) nicht, dagegen wirken

nach Brjce (2) Lösungen in Wasser mit Alcobol und
Glycerin (1 : 400) auf Staphylococcus deletdr nnd vor-

iBglich antiseptisch.

Maeb Stern (8) bewirkt Tatrab/drn^^-Napbtyl»
amin bei Händen in ffangertoatande und In Stiekatoff-

gleichgcwicbtf stark.- S t r i ^ ru n d> r Stickstoff-
a u .ssch e id u n c im llun, d:ii nicht v-n der durch
das Miltrl ti.-wirktr 'rrm[ iTaturstri^iTunK abhängig ist,

da sie am 3. Tage tbr Maximum crrttcht, während bei

künstlicher Erhitzung das Maximum auf den 2. Tag
mit und am 3. die Wirme aelbst noter die Norm
sinkt

23. Pyrrol und Pyrrolderivale.

1) Giosberg, Jacob, lieber das Verhalten des

Fyrrola ond uiniger seiner Derivate im thierischen

Or^manua. Diss. 8. 44 Sa. Köaigabeig. — 8) ßgaaa«,
Lea noQTeaut aDtiscptii^ues. ttodot. doli, de tbirap.

Novb. 30. p. 444. (Zusammenstellung.; — 3) Cerna,
David, Some cascs trcatcd wilb iodol. Med. New.s.

N<|. 10 p. 241. (Günstige Eiltctu bei Unterschenkel-

gea«bväreo, bei denen Jodoform wirkungslos blieb und
in ainigan Fftllen van Sypbilia und Diabetea)

Nach Versui'h'ti vnn .Taff'- unil Winzberg (1) ist

Pyrrol ein ; u tu i. s i v o s
,
Labmung den Gehirns und

Kürkenmarks herbeilühri n !• », bei Warmblütern tefarii-

5chi;n Krampf und Tod bedingendes (»ift, das bei grosseu

Dosen (0.4 — 05 subcutan bei Kin ii ben) durch Auf-

lösung vi^n Blutkörperohen Mümoglobioarie, in kleineren
bäufig Albuminurie und oonstant Uebergug von Oallen*

forbstof io den flara, mitunter aaeb «obwcren Icterus

berbeifShrt. DieHhnfliiida Wiikung iat von den peripheren

Memn aoabbSogif und tritt bei frtaaban anah ron

dar Obailiant aua ein. Dar atata omogaBebn naeb
Lein nnd Fäcalien rieebanda braune Urin giebt constaat
Pfrrolreactioc, entbiH riel Aetberaebwefelsäure, aber
keine Glyouronsänn unl leigt kcir.e Vcranderiing

»einer Schwcfebiiurämenge. a-Py rro I carbonsä ure
ist .selbst /Ai ^,') als Natriamsalz ^'e^'>>ban Bläht giftig

und passirt den Orgaaisnus onveriLndert

84/ Antipjrin.

1) B a 1 d i , Dario (Florenz), .Siil formazione di meta-

moglobiua per disi alte dl antipirina. Terap. med.
Febbr. p. 10;i — 2) Pirna ni, Ermanno, Süll' eli-

minaaione d«ir autipirina per ia glamdala mammaria
nella danna lattaata. Bsperianaa elioieba a diiniebe.
Annali di Chimica. Febbr. p. SI. (Istituto fisiol. di

Bologna.) — 3) Ryan-Tcnnison. Antipyrin as an
antigalactagogue. British lourr.. itct 25. \<. 9.')5.

(Sechs Fälle, in denen ft mal 10—20 g abendliche üaben
in 3—4 Tagen die Milchabsonderung aiatirtct!.) —
4) Young, W., i'oisoning witb antipfrine. New York
Be«. Apr. 23. p. 409. (Nach 0,4 bei einem 4Sjihr.
Ihme in 15 Min. DfapDoe, heftige Schultersobmeiwo,
Sebwindel, GesicbtstrSbung, Nausea, Schraeraen in
Abdnmi n als \'' ririufcr eir.i-r nach Sid. auftretenden,

iit 3Sld. schwiD ioiiden l'it.raria ) — 5) Duffus, J G. G.,

Parotitis caosed by ant]p}rin. ISrit. Jcurn. Sepl. "27.

p. 733. (Schwellung beider Parotiden mit Erstickungs-

gefübl und stechenden Schmerlen aal der Zunge und
im Haiae unmittelbar naab 0,6 AntipjTin bei einer
Induenaakranken.) — 6) Salinger, Juliua L., A oaae
of antif yruie poi.sonin^ «i'.h th-r fr^rmatinn .if membraties

in tbe mi.M.itb and s}mpi..>[ui ».»f iary ni;i>mus .stridulus.

Ainer .I'Tiirn May p 489. — 7) Spie », l'irtro : Padua),

Suita prele»% u.comjiatibilita dcU antipinna oul salioi-

lato sodico e sul salintato d'antipirina. Terapia rwA.
Marzo. p. 153. — 8) Saliojiaaurea Antipyrin (Salipyrin).

Tberap. Honatsb. Aog» & 40#. — 9} Gnttmann,
Panli Uaber Salipjrrin. Bexl. Wo«henaehr. No. ti,

S. »37.

Nach Baldi (1) bedingt Antipyrin zu :i,<) bei

Hunden in die Venen gespritzt constaat Mcthämoglobin-
bildung, die mitunter nur im Serum apeetroaaopiaeh

nachweisbar ist. Anob bei Bunden könnt Tanpwatar-
Steigerung nacb Antip^-rin mitunter Tor.

Pinzan I (
-

'
bat d-n l' e biT^.-a n >r des A n t i

(i y r 1 1: s

in die Frauenmilch mitl4?lst der Saipetn^-
.säurereaction nachgewiesen, doch sind die Mengen nur

gering, da die EMotion an den Ifiltmte der doreh
Kopfersnifat und Kali von den Albuminoidan gatrannteo
Milchflüssigkeit nicht oder nur ui^deutlioh eintritt,

deutlich erst, wenn diese auf ihres Volumens cin-

gedamiift wurde. Becintr ichtif;nn(j der Milchseoretion

oder Störung itr Gesundheit der Säuglinge ruft Anti-

pyrin nicht hemr.
Wie intensiv die Nebenerscheinungan bei

Antipyringnbraueh werden können, xcigt eine Be-
obachtung Salinger's (6), nach der sich wiederholt

bei «iner Frau unmittelbar ira Anschlüsse an eine gegen

Capbalalgie genommene D sis v n 0,8 enorme S •hwi'llunic

der Lippen, Zunge, der Schlund- und vermuthlich auch
der Kehlkopfschleimbaut mit starker Athemnoth und
AnflUlen von Larjnnsnna atridulus, wUirend der flam
nnd ffotb Qnirink&riieb entleert wurde, anabildete, nnd
wo dif» mit beträchtlicher Abnahrae des Kört.ergewieh'.^

(um G— 24 Std ) einhergehende Erkrankung 16—24 Tage
anhielt. H' i der sohwersten KrkrankunR best.and auch

ein mebit<igiger comatoser Zustand mit Uyosis, nach
welcher an Zunge, Lippen und Pbarjmx poeudomen-
braoöse Aaflagernagan ersobieaan, an die aieb unter

beftigcm Fieber mit Bsaearintionen an Korgan daa Aal>
treten sabireieber Abseesse im Munde sebloas. Der
Barn war jedesmal eiweisshaltigi Pbenaoetin nnd Anti-

Üabfüi iniid«o int aitragan.
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Das wiederholt beobachtet« Pactum, dass Mischungen
tOü Antipfrio uad Natiium salicj-licumsitdl T«rll3MigUl,
erklirt siok nuh Spica (7) dadurch, im disNfttrinm*
salioylat Feucbtigkeit aus der Luft anzieht, welche lo-

nächst das Autipyrin und später ia» Salicylat löst.

Um diese Inconvenicnz .'u v';rme;fien, hat Spica durch
»llmäliges Kintrag>;u der äquimuieculäreu Menge äalicyl-

S&ar« IG kochende Antipyriulösung eine bei 89*schmel-
MDde oiTstaltiairte VerbiDdosK du;goatollt, di« aioh vonif
(0,4:100) in Mteni, Iwmr (4,4: 100) in koohenden
WMser, leicht io Älcohol, Äether, Chloroform uu i Benzin

ISst, im Gemenge mit Natriumsalicylat nicht /.i rflicsst,

mit Bisenchlorid sieb vi tktt und mit salpetriger Siiurc

grün färbt. Dieses äü^älich herbe schmeckende «ahoyl-
saiire Antipyrin, C,,H,,N,O.C,U,0, , von Riedel (8)

unter den Namen Salipyrio in Deutschland io d«n
Handel gebracht, erniedrigt nach Gattmaan (9) bei

hohev oontioflirliAben Fieber, aa 6,0 aaf mehrere Btftod»

liebe Einiel«:abeD rertheitt, fSr 4—5 Std. die Tempenttir
um 1— 1",'> h-fti.schim Fi<;b' r schon in geringerer

Menge, wirkt bei Hhcumdtumu:> a.utu» und chronicus

sehr glinstig und lässt sich mehrere Wochen lang in

UeaammtgAben von aber 100 g oboe Nebenenobeinungeo
(PipeleiiutlMm koant aar ftUMUüuBtiraiM vor) dar>

'25. Chinolin und Chinolioderivate. OrexiD.

1) Jacobsobn, Max, Ein Beitrag zur Kenntniss der

antibactLT;tischen Eigenschaften des Chinoliris im Ver-

gleiche iur Wirkung einiger Autiseptica und Gase.

Krlangen. Diss. 8. 61 Ss. Würzburg. - J) llof-

nann, Heinr, Ueber die Wirkungen des Phenjl- und
Toljldehydroohinazolins. Diss. 8. 50 Si. Erlangen.
~ 3) Pensoldt, F. (Brlaogeo), Salttau« Oieiis,

ein echtes Storaaehimiiti. Tberap. tfonatsbefi Tebr.

S. 5!>. — 4) Möüer. Geurg fHerlin), Ueber Orexin-

wirkung. Kbendas. Juni. S. 287. — 5) Penzoldt,
Leber die Auwendungsweise dos Oresiin^. Kbend. Juli.

S. 374. — 6) Beckh, A. (Nürnberg). Versuche mit

Orexinum muriaticum. Münch Wocb. N' . 33 S .'^2.

— 7) Imridjr, Bela (Badapeat). Zur Wirkuog des

Ominota nariatienm. Orv^ai Hetilap» No. IS. Ther.
Monat.sh. Mai S. 252. - 8) Glückriegel, Hugo,
Zur Kenntniss der Wirkung des Orexins. Prag. Wooh.
No. 13. S. 1j7. — 9y Fie ich mann, Kduard (Glessen),

Zur Kenntniss des Urexins. Deutsche Woch. No. 31.

.S. 705. — 10) ßgassc, Les nouveaux m6dicam«ntl.

L*orexine. Bull, de th4rap. Juin 15. p 488.

Im Anschlüsse an die Versuche Bosentbals (Ber.

1889. I. 41-') über du- ( ä u I n i s s w i d r i g e Wirkung
des Cbinoüns bat Jacobbobn (1) itas Verhalten
verschiedener Stoffe /u Kä u I n i ssbac t e r i e n

mit dem des Ch verglichen und gelunden, dass die

Bacterienentwickelung in einem vorher nicht infioirten

Mibtboden Napbthol sobon zu 0,1, Chinolin an 0,2,

Jodoform an 0,5, Phenol zu 0,6—0,7, Natriomearbonat

noch nicht zu 1 und Ammcniumcarbomst < h nicht

zu 2 pCt. hindert. In einem inficirten Nährboden
werden die Bacterien von Chinolin im Mittel zu 0,5,

von Phenol zu 1,0 getödtet. Von Gasen tödten nur

Ammoniak und Schwefelwassontoff die Bacterien in

iafloirter (telatine, Leoehtgoa nur bei fortwabreoder

Bnieaeruog; CO, nad Co wirken hemoend. aber nloht

tßdtend, H. wirkt begünstigend.

Pantzoldt (3 u. 5) bal in Gemeinschaa mit H.

Hofmano (3) •rsohiadooa ?od Paal darg«st«1Ho Chi-

nazolinverbindungen untersucht, und dabei in dem von

ihm als salzsau re.s Orexin (oo^Ji;, Esslust) bezeich-

neten Salzsäuren Pbenyldibydroohinazolin ein

•«btoa Siomaebienin MrtauiB^ irridm ifamittiolM

MiganfBDcUonMi «uiMMeBflUoh dM Appttils sa Tor-

lioaaorD Tomag, ond «mpfloUt damlba in !• odor

höchstens 2n)aU^ TacM8>b«D Ton 0,S—0,5 in

Oblaten oder in Oplatineperlen genomrnfn. nach

^ahkeiobeu Versuchen zur Uerbeiführang des fehlenden

Appotiti und eomeoativor Hobong der BrDShrong boi

Anorexie im Laufe von Erkrankungen, besonders auch

nach sohweien Operationen, bei anämischen Zuatändon

nod bannender LongontaberßuloM.

Von den übrijjen untersuchten Veibindungen ist

das üresin selbst ia^t unlöblich und auf den Appetit
ohne aoadorliohen Etnfluss; ebenso verhält sich das in
sehr groaaos Gaben (0,5 pr. kg.) beim Kaninchen un-
giftige saltaanre Dipbeny Idihydroxylin. Das
leicht wa.sseilüsi'che .sal/.sauic Me thy I p hen y l-

d i by droch i n azo 1 i n tödtet Kanineben zu 0,2 p. kg
unter Lähmuiiß-serscheinungen nach vorber^;ebendeti

Krämpfen in lU Minuten. Das in warmem Wasser lös-

liche Anisyldibydrochinazolin bewirkt bei

Kaninchen schon za 0,1 beftigo Kiiunpf« and
hat zu 0,8 beim IfeaadieB keinftD rordenden
Kinfluss auf den Appetit. Weniger giftig ist daa eben-
fals krampferregende Phenetyldihydroebinazolin,
das zu 0,4—0,5 auch in geringer Weise den .\i.petit

fördert. Das wasseririsliche »alzsaure T o 1 \ I d i h y d ra-

lülm reizt die Schleimhäute hefi.g, ist zu 0,1 ohne

Kiuiiuss auf den Appetit und in seiner Giftwirkung dem
Salzsäuren Orexin gleich, das bei Kuinebeo erat su

0,25 p. kg subcutan Tiemor, olonieebe und toniich«

Krämpfe, Dyspnoe bei Atbvmverlangmmang tind Hen*
bebchlcunigung (mit Krbfilung nach eini^'eii Stutiden')

bewirkt. Beide Verbindungen iärben auch bei Zusatz

zu frischem Lilut letzteres dunkelschmutzu-rüth and
zerstören die rothen Blutkörperchen unter Mvthämo-
globlnbildang. 0,2 proc. Lösungen von salzsaurom

Oieiin verzSgem die Blatl&utniss, hemmen aber die

Bfttariokelung von Staphylooooena pyogenes niebi
Beim Menschen treten nach Selbstversoebeo von Uof-
mann erst bei 1,0 leichte Uebelkeit, SehwindelgefQhl,

Röthe des Gesichts und Hitze im Kopfe ein, während
schon bei 0,5 auffallend frühzeitiges und starkes

Hungergefühl cnittitt. In Selbstversuchen von Mun ter

und Hofmann wurde die .Aufenthaltsdauer des Weiss-

brods im Magen nach 0.25 um ', , Stunde, nach 0,5

um *L Stondei die des Vleiobe» durah 0,5 um \t—l
Stunde redueirt, wobei die freie Salzsäure am 1 Stunde

frOber und viel stärker auftrat. Nuch den Versuch- ti

in der Krlanger Poliklinik tritt die Hebui.^; des Appe-

tits ausnahmsweise schi.n nach einigen Stunden, mei^t

erst nach Ablauf eines oder mehrerer Tage ein. Neben-

wirkungen bind selten, doch kam Pentioldt verein-

zelt Brbrooben, in l Fall Brennen im mamn Terlaafe

der SpeiserShie vor. und bei et«a Vt der Kranken ent»

blieb die appetitfördernde Wirkung. Saluaures 0.

schmeckt bitter und brennend scharf und reizt die

Naaensch leimhaut heftig.

Die mehrfach versuchte therapeutische An-

wendung des Urexins bat sehr divergente Resul-

tat« ergeben. So beliebtet M filier (4) negative,

Imrödy '7) selbst ungünstige Erfolge, indenj boi

der Mebriabl der Kranken neben der Wirkungslosigkeit

noch Breobreiz auftrat, wibrend Beokb und Merkel

(6) mitunter j^anz überraschende Erfolge hatten und

auch Glückziegel (8) und Heichmann (9) gün-

stiger nrlbeilen und Baitisliui die günstigen Effect«

anf Appetit und Verdaanog awar eonetatlrte, |ed«eb

in gering^irem Grade als Pentiold.

üiüoksiegel, der bei Gesunden Appetitvermeb«

rang nioht oenetatiien konnte, Sah bei Anoresi« nur

aosnahmaw^ Aosbleiben der Wiikong oder Nebeo-
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effecte (Erbrechen, Magenscbmerzen), in der Regel Zu-

nahme des Appetite in 2—4 Tagen, mitunter aotaen

naeh 1 Titlt* UttSf Sttigea dei Appetits Bber die

Norm ; nicht mit Gelatine fibertegene Pillen eneug:t«n,

wenn sie nicht sofort rerschlaekt wurden, Brennen im
Mundo. Ki'irhmar. n sah in den meisten Fällen zvar

guten Kitolg und nur uiibtdeutend« Nebenwirkungen
(Brennen im Oesophagus und Magen, vermuthlioh von

ungelöstem 0. herrührend, einmal Keisseu im Le)be>|

doch war die Zahl der Misserfolge nicht unbedeotendL

Bei wiederholter Untenoohnng des Magcniohalts cod-

statiite R. Uieile eiquisite Vermehrung der Sslsslore,

theils Ueberschreiten des DurohachiiiUswi.rthes r.arh

0., theils Gleichbleiben dos Weribcs. Nach Bcc'ih
und Merkel ist 0. besonders bei AtiitniH hcn und

Tuberculosen, aber auch bei obroniacbcm einfachem

Msgeneatarrh und chroi,.sohen oetv^Mn MagenAfleetlo-

nen von beeonderem Warthe.

[Podgörski, Czestaw, Oreiinum muriatieam ftls

Stomachicum Przeglqd lekarski. No. 23.

P. hat daa Mittel in 26 Fällpn vt^rsuoht und kommt
au folgenden Schlüssen. Kioe {anhaltende BeMeroog des

Appetits, welche zu einer Yergrfisserung des Körper-

gewichtes fQhren mdsste, wurde in keinem Fallo
beobachtet. In 3 Fällen konnte man eine entschiedene

Besserung des Appetits constatiren, es w^njn dies

Krankt-, wo sich der Appetit vielleicht, in Folge der

Be.sM.-rung dts A I lu'omfiivljefirjdeijs eingestellt hau
Sonst bat das Mittel /.i>inlicb oft den übelen Ge-
«hmaek im Uuud<: gcbti^ät.'rt, aber nicht den Appetit
Bei manobeD Kranken hat das Mittel BrbieobeB vsr-

nraaehl, obwobl man gestehen mnn, d%s9 dies Kranke
waren, welche auch früher zum Krhrechen geneigt

waren. — Ausserdem wurden iii 3 FalU-n Symptome
beobachtet, welelio auch Peutzdldt (der bekanntlich

das Orexißum rouriat. alü ausgezeichnetes Stomachicum

Sophesen) erwähnt und swar Ohrensausen find 8<dl«iQ*

ei, welche sehneil rorQbenogehen pfleno.

8lHUiir<Snfcna)0

b) Ff lanzenstof fe u n d deren Derirate.

1. FuQgi.

1) Inoko. Y. (Tokio), Ueber die Giftwirkang des
japanischen l'äutbcrschwammes. Arch. f. eip. Patb.

Bd. XXVII. fi. 4 u. 6. S, m. (Pbarmseol. Institut an
Tokio ) — 2) GrOnfeld, Abraham, Ueber die anato*
mischen Veränderungen bei chronischer SphacelinTMT-

giftuDg. Dorpater pbarmacol. Unters. lY. S. 1.

Naeh Inoko (I) enthSlt der japanische
F l 1. 1 h !• r s ch w a III rn d is fliegentCdtende Princip von
Anianit.i nv.isc.tria in W'j;t höherem (iraiv und wird
diirt, well er .ai;^»;m.:if. als l'liig-n^;f1 b':r.ut/.t wild,

geradtza Klie^ersrhwamm (Uaycturitake) gcuannt, wäh-
rend der Fliegenpilz Benttake (Kothpilz) beisst. J. bat
aus dem ersteren Muscarin und Ch I n isolirt.

(irunfold (2) bestätigt die (lüher von Kobert
und Beck linghausen beobachtete Gangrän des

Kammes und der BartUq^penron flöhnern naeh längerer

TÜtterang mit iphaeeliniioiebnltigen Kutterkoro
oder daraus dargestellten Präparaten, die sieh macro-
scopi;>cb anfangs durch Dankelrlolettflrbnng und
Schwarzlarbung; später durch P^intmcknen der Kamm-
spitzen zu erkennen gab. Auch an der Zungenspitze
kam es zu Gangran, doch war die Färbung hu r weiss.

Microsoopiscb zeigten das Gruudgewebe des Kammes
und die Artcriolcn und der in ihnen befindliche Throra-

bns deatlicbe hyaline Oegeneraitieo. Die n«yatlT«D Be^
fände von Krysinski erklirw sieh doreb in rasoh

fwlaafaode Litoiieation.

S. AlgM.

B einet, Eduard, Aetion de ia le?tire de biire mar
le d^riloppement et Ia virulence des bacilles tjphiqoes,

cbarbonneux, pyocyanique, du iluorescens patridus, dn
microccccus pyog. aunus. Lea applieations tb6rap. dans
la diphtherie, Ja tievre typhoide, le muguet. Bull, de
tb6r. Sept. 30. p. 241.

Boinet glaobt in der Bierhefe ein Mittel |og«B
InfeetioBskranklieiten gefnndoi sa bähen, da sie in

Cultgren mit Typhus und Antbraibacillen die Formen
dieser bedeutend modlficirt und zur Entwicklung
weniger activer Formen lühit. Die von H. behauptete

Abscbwäobung der Virulenz ist indess sehr genng, da
alle Versuchstbiere starben. Auch die therapeutische

Wirknng der Hefe hei Soor (loeal applieirt) and bei

dmaisäer Tonkin-Oiairhoe bedarf der Maehprüfung.

3. FUioM.

Nolteuiu» (Königsberg), Di'' hlutstillende Wirkung
der Pengbawar-Watte. Therap. Monatsfa. Man. ^. 110.

Nach Noltenias beruht die styptisehe Wir*
kuDg der unter dem Namen Pengbawar DJambi
bekannten f^pieubaare javanischer Farne nieht aaf
Anschwellung durch Aufsaugung von Wasser oder

alkalischer Flüs^igkei*. aus dem Ulut, noch auf einem
die Blutgerinnung turlernden Stoffe, vielmehr erklärt

sich dieselbe, so weit es sich um Stillung von Blutun-

gen in Hijhlen handelt, durch die grossere Klasticität

nnd den in Folge davon aosgefibteo eonsUnten
Dmek. Die Angabe, dass P. O, Biteruag errege,

wurde v .n Mikulicz, nicht bestätigt; dagegen das

Kiiidr:ngeri \un Fasern in die Gewebe constatjrt. Zur
Stillung Villi bluiungei, in der Nase empfiehlt N. Tam-
pons aas einem Gemisch von P. D. und entfetteter

Watte (Penghawarwatte).

4. Coniferae.

1) Yerbreaghen* L., Un eas d'empoisonnement

] ar l'essenee de tÄrtbeBtbine^ BulL de dand. Sept.

p. 272 (ünmittelbar mdh 9 BsslSffeln TerpentinSl,

gegen Bandwnrm qnaekmlbensch verordnet, Brennen

im Magen, Salivatlon, Erbrechen, Nausea. Ohrensausen.

Gesichtströbun^, Sehen leuchtender oder schwarzer Fi-

guren, Schwindel, leichtf: t^yannse. Pupillcnerwe:tcrung,

oberAäoblicbe langsame Athmuug, schwacher und lang-

samer Herzschlag. Anasibe:äie der Haut, Ohnmaeht bei

einem starken Mannen ginatimr Küiset Ton Aethat*

injeetionen.) — 2) tfanasse, Wilh. (Berlin), Terpin-

hydrat und s-ire Anwendung beim Keuchhusten.

Tberap. Monatsh. Man. S. 116. (K'mpfehlung bei

heftigen fleizzaständen der Bronobialscbleimhaut mit

geringer oder zäher SctTftion. zu 3,0 pro die, beson-

ders aber bei l'> r'.ussis, wo die Darreichung c<-in 3 mal

täglich 0|b—l|ü schon naoh 4->6 Tagen die Anfälle

erleiehtert, ebne das AllgemeiabflllAdeii lo sUren.) —
S) Franzolini, Fernando u. Italo Salvetti, (Udine),

Sulla e>ticac;a terapeutica della catramina Berteiii nelle

uibcrculo'ii lücali ed espl icitaxioni laorbose affini. 8.

4fi pp. Milaiiu. (Krat ken^eticliichlcn, welche die Heil-

wirkung 'der aus Theer bereiteten Specialität bei lo-

oalen tuberealöaen Affeotionen sa seigen bestimmt

sindO

5. Liliaceae.

1) Aulde, John, Studies in tberapeutics. Aloes.

New-York R«o Dec 6. p. 629. (Ohne Bedeotoog.)
— 2} Balster, Georg, Ueber die Wirkaog des feinem

AloiM aas der Baibados-, Cvmtio- md Natal-A)o&

Dias. 8. SB Ss. Marboif. (Pbannaeol. biatitat.) —
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3) Albertoiii, P. und 0. Casati, Avvelenamento
per cölcbiciD». Perixi* medica forensc. Ann. di Chi-

mica. Marzo p. 169. (Tod einer 43 jährigen Frau
infolgs voD i Pulvtrn Ton je 0,2 Col«bioin, im Inter-

valle von 2 SM. gt riommen, naeb «iederbolten Er-
brcehcii urii bl.uiger Diarrhoe unr! mit Sopor ab-
wechselnden Uelir.en 52 Std nach dem letzten Palver;

starke llypcrämic und Catarrh dMs Dünndarms, chro-

nischer Catarrb des Dickdarms und Hor/.rerfettung [ob

in Folge des Cobrideias?]; das Culchicin war an Stelle

von Cotoiu, dna wegen bereits 2 Jabre uibnttender
obronii^etr Diarrhoe verordnet war. genommen worden

;

dureb wen die Verwechselung stattgefuwdeQ, ist nicht

ermittelt.) — 4) Jacobj, Carl, Pharmacologische ün-
ternuchuiigvn über das Colcbicumgift Arth i exper.

Palhol. Bd. 27. H. 1 u. 2. S. 118. (Strassh. pbar-
raai'ol Lab-^ratorium.) — 5) Bofalini, H., Dell'in-

flueo» dei «»Ii MBrnoninonli e dell'Mpnrigin» eul din-

bete. Ann. di Gbim. Ottobr. p. 199.

Balster (3) beeUtigt die nbffibreod« Wir-
kung des BarbaloVns (AloTns aus Barbadoes nnd

Cura^o-Aloü) gegeoöber dem bei Menseben ohne Zu-

Mts TOB Alknlien fut anwirksamen, bei Cnrnivoren

nur in grösseren Dosen oder hei Subculanirjection

pnrgiraodeo Nataloin (aus Natal-Aloü). Die Harze

«M Barbadoes- nnd Natalalofi wirken bei Camivoren

ebrafalls purgirend, aber geringer als die Aloine. Im

Ifarn lässt sich Lei interner Einführung (selbst im

Tagesbaro nach 0,4—0.5) kein Aloin nachweisen,

dagngan wird daswlbo bei Smbentanii^ectleii aieta

zum grösserrr T'v>ile durch den Parni. lum kleineren

durch die Bieren ausgeachieden. Beim Mensoben wirkt

0.1—0,8 Birbalnfn intern siober nnd g««4bnlieb

ohne Coliksobmerzen puri^irend; Alkalien oder Pe-Zu-

satz Ternlärkeo den Effect nicht in aufr&lliger Weise.

Jacobj (4) bat bei Versachen über die Wir-

kung des Colchicins ermittelt, dass das gelb oder

brinniich gefärbte Colcbicin des Handels neben cry-

stallisirtem Colcbicin noch eine als Oxy d loolchicin

bezeichnet« Subatanz entbält, weiche der Formel

(C,,B„ M0,),0 entepriebt nnd lieh hinaiehtliob ibrer

1.öslichkeit und Reagentien gegenüber wio Colcbicin

Torhält and aicb von diaaem nur durob amorphe ße-

MbaffralMlt, iDtbbmnae Parbe, juobtenartigenQeroeb

der viMligtB Lösung und etwas geringere Löslichkeit

in CMorofnrm -intersoheidet. Dieser StofT. der sich

auch an der Luti aus crystallisirteu Colcbicin bildet

nnd daiaaa darob BtBwiibtiBff von naaetrtndeBi Stner-

stntT (»rhriltrn vrerden kam. bedingt zu 10 mg bei

Fröschen eine der VerairinWirkung ähnliche [unctio-

nell« VerSnderang der Hnsbeln, apltnr Krampfandll«,

die sich zu einem oft I— 2 Tage anhaltenden, in den

späteren Stadien nicht durch äussere Reite herrorzu-

rnfenden Tetanus steigern, und Tod durch allgemeine

Lähmung, während reinea crjalallisirtea Colohiotn bei

Fröschen erst in 5 fach grösserer Menge rasch Torüber-

gebend« Läbmangsersoheinnngen bedingt. Da auch

in kfinetUeb dorebblntelen Mieren in etwa 4 Nlnnten

aus etwa '/,. des benutzten Colchicins eine aufPiöscho

nach Art des Ozjdicolchicios wirkende Substanz ont

stobt, kommt J. an der Annnbne, daM die Wirkung

d«a Colchicins bei Warmblütern auf Bildong von Ozy-

dioolobicin benbe. An WarmUftten iat die Wirknag

dee Golobioins nnd OiTdiookbielBB qnaatllativ nnd
qnalitaliT- gleich, und hier zeij^en auch nach Colchicin

die bei directer Reizung des Muskels gewonnenen

Oarven den för dae Veratrin oharaoteristiaeben Ver-

kfirznngsziKstand, woneben auch rasche Ermüdbarkeit

eintritt, während bei Fröschen Colchicin keine Verän-

derung der Moskelcorren bedingt. Die weaentlicbate

Wirkung beider Qifte ist die von J. in einem beaon-

deren Apparate an dem durch NaCI-Lösung ror der

Luft geschützten Darme genao studirte, nacb2 —3Sld.

zneret anftrelenda, am Dnodenam beginnend« und von

da auf das Jejunum und vür;:ugsweise die oberen Vj
des Ileom sich fortseizeudo. nach mbigen Interralien

elob ernenemde heftige Steigerung der Peristaltik, di«

durch Atropin mitunter zum Stillstand gebracht, in

anderen Fällen gesteigert wird. Andirö Wirkungen

des Colchicins sind Sensibiiitätssloruiigea und auf-

steigend«.LSbmnng der in Rückenmark nnd Medolla

belegenen motorischen Centren, während Vprändorunget^

des Blutes, die auch nach dtreclem Zusätze von Col-

obiein (1 pCt.) oder Ozydioolobidn (% pCt.) weder
S]ioctroscopisch noch mioroscopisoh zu constatiren

sind, und solche des Blntdmokes nnd der Heritbätig-

keit niebt ointNten. Der Tod erfolgt durch Ver*

nichtung der FoBAtion des Atbemcentrums, meist

ohne Prsticknngskrimpfe; die Zahl der Athenizöj»«

siokl in den ersten Stunden der Vergiftung wenig,

dann aber, anfanga anter Steigerang, spiter unter

Abnahme des in der Zeiteinheit aasgaatbnieten Luit-

quantnms, sehr rasch.

Naeb Tersocben, welche bufalini (5) über die

Wirkung des Asparagins bu: zw i \in Siickstoff-

gleichgewicbte befindlichen Diabetikcra anNi'-IK«-,

ergab sich beträchtliche Abnahme des Zuckers iu • ir^em

und vollständiges Verschwinden im 2. Falle bei uictil

gesteigerter Harn- und Uarnstoifmenge; Salmiak brachte

nur weit geringere Abnahme der Cilycose zuwege. Die

Tagesgaben dea Asparagins betrugen 2,5—4,0 pro die;

nach Arm Aussetzen s4i)>; die Stioketoisaaruhr bei

Abnahme der iiarnstoSmenge.

6. GrBmiti«a«>

1) Antzo, Paul (Varenholz), Lolium tcmuleutum
in phannacognostischer, chemischer, pbjsiologuscber

und tozicologischer Hinsicht. 8. 28 Sa. und 4 T««.

Herford. (Züricher Diss.) Arch. f. exp. Path XXVlii
U. 1 u. 3. S. 126. — 2) Janssen, A. H., Intoxicatie

door bet gebroik van rijstenbr'j. Nederl. Tijdschr.

No. 16. p. 518. (Breebdorehfälle bei einer Familie,

wekbe MUebieis fenoaeeB battaj ans dem Reisbrei

wurde ein PtomaTn isollrt, das auf PrSsebe sn 0.7 mg
painijsirend wirkt-0

Antze (1) bat aus den seit alterZeit als oarcotiscb

bekannten Samen Ton Lolium temntentnm L. kleine

Mengen einer von ihm als Loliin bezeichaeten flüch-

tigen Base, als amorphe, widerlich riechende, in

Wasser, Alcobol, Aelher und Chloroform lösliche

Maas», die ntl Si^w«f<»lelare,8a]teinre und Oialeini«

crystallisirte Salze bildet, und ein fixes, schwer in

Wasser lösliches, ebenfalls crystallisirte Salze lieferndes

Alkaloid, Temnleatln, Isollrt, von denen jedoob das

letalere nicht in den Taumelkörnern präformirt in

lelB, BMtdera durob Spaltung einer eigentbamliebeD,
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!N-haltlg»n Star», dw TvmuUiiliBSiare, C,,!!«]!

N0,5, zu entstehen scheint, die lein» Erhitzen mit

CaO in Temulontin und starii riechende Dämpfe sich

spaltet und reichlich (zn 1,25 pCt.) im Lolchsamen

vürhandpii ist. Temulentin Uüd Temulentin saure wir-

ken heralsetienil auf die Nervencentren und das Herz

und sind giftiger als das Loliin, das eioen raoscbähn-

NcbMi Zustand atobt, wie TamnlaDtin m tbat, hw-

Nacb 0,03—0,0e (n«ntnlMrtei) Temulentint&ure
wird beim Frosebe der Hemcblsf auf ''t~' « seiner

Frequenz herabgesetzt (auch nach VaKusdurchs^hnpi-

flunv;'' und irregulär, gleichzeitig sinkt Athemfrequenz
und It- flrxerregbarkeit. Bei Hunden wirken lü.'i lie»

wasacTigeD Auszuges der L'^lt^h^samen in 2 Stunden naoh

Verlangsamung der Herz und Athemzahl und schwa-

ehtn Kr&npfen, bei Kaninebeu tritt auf tfidUicbe Daten
starkes Sinken der Tenpentnr, SobwiAe der Ilen*

action, Dyspnoe, Somrolenz, Taumeln und rauscbähn-

licher Zustand ein, während nach häufigen kleinen

(iahen bedfutciide Abmagerung eintritt und [id^t luorti-m

Rcchyrno.s^n im Magen und mürbe Beücbaä'cnbeit der

Magenwand an den ecehymosirtcn Stellen sich finden

Nach Sclbstversuchcn mit wäsarig-weingeistigem Aussog
in ateigenden Dosen (bis zu 15,0) findet alTm&lige Ge»

w5bnang an das Lolcbgift stattj als Symptome wurde
Benonnenbett im Kopfe, dr&ekender Stirnkopfsebmert,

Schwindet bei l?eweßiirigen, Taumeln beim Stehen mit

geschlossenen Au^jrn: Seblafncigung, ferner nur An-
f.iiip.s hfi "2.0. nicht rathr tv. i »{..üteren Verziehen Druck
im Epigastrium, V( libeiLsgeiühl im Magfu, Uebelkeit

nnd Brbreoben gelbbchi-r, >ehlr-imiger Flüssigkeit, Ma-

penacihmaneB; aonerdem Trockenheit im Man<^, Krataen

iB Halte, Dwst, Verminderang der SpeiebelsecretioD,

Anfangs Diarrhoe und später Constipation, Sinken der

Temperatur um 1 * bei .subjeotivem Frostgefühl und
Retardation des Herzschlages, bei grösseren Dosen bei

gleichzeitigen Digestionsbeschwcrdou Sinken der T«mp.
und Zunahm« de« Palse« bei AbMbHebnng der
Spannung.

7. ErioMeat.

staple, James D. (Bristol), Oil of wintergnen.
tancct. Aug. 90. ^ 444. (GOitttiger Erfeig ton Kn-
rcibungen aw MM wintenifiiiSl aira BmksT bei anb*
aeotem und «bnwiaebem Ebenmatinniu.)

8. Solaneae.

1) Mc Candlish (Leeds), Cases of atropine poiao»

njng in iritis. Brit. Journ. Nov. 15. p. 1121. (Zwei

FSUe TOn Delirien nnd Wandertrieb nach Atropin-

«Intrinfelangen bei Erwaebsenen.) — 'i)McGowan,
Wm., Pilocarpine in poisoning b; b' lla^onna. Latiert.

Jnly 26. p. 175. (Anscheinend ^jün^tige Wirkung
einer zweimaligen Injeetift; v-i: 0,02 IM i:.\rijiti 4 Std.

nach Vergiftung mit «.tn«:r iiicht bestimmten Menge
LiniraoDtam Belladonnae; Apomorphin und Magenpumpe
ohne Ktfolg.) — S) Owens, S. Matthews (Brisbane),

Notes on two eases of atropine poisoning. Ibid. Aug.
30. p. 44.'? (Zw-i Falle von Vergiftung durch Atro] in

cinträufeloti;;, das eine Mal bei einem Knaben «ach
8 maliger Instillation von i' — 3 Trii|:ifen einer Losung
von 1 : 250 in 2 Tagen mil U&llucinationen und teta-

nischem Krämpfe, das andere Mal bei einem allen

Manne nach Snialiger Kinträofelung ron S—3 Tr. in

20 Min. mit Bewosatiosigkeit, Paralyse nnd Erythem
tintrotend.) — 4} Baldi, Dario (Florenz), Azione
d«tla niflotina sol nerro vago. Terap. med. Febbr.

p. 99. — 5) Siillingfleat, Jobnaon (London), On n

le of poisonin g by nicotine Lancet. Aug. 16.

p. 337. (Wabfsebeinliob Selbstrargiftong eine« Mannes
mit einem in Brandy genommenen Tabsksaufguss;
plötzlicher Tod: Nachweis von Nicotin im Mageninhalte
und dera Rest« des vergifteten Brandy auf eberaisohem
und physinlopischom Wege.) — G) Giacioh, A. F.

(Fiumu), Del tabacco e del suo uso- Oazz. Lomb.
No. 11, 12. 13. p. 103, 118. 194. — 7) Rusby, E.
H., The Status ol Piehi as n reraedy in genito^orinaiy
dlseasw. New Tork Ree. Jnly 5. p. 5.

Baldi (4) fand, dass Nicotin den Vagus be'
Eintauchen in 1— lUproc. Lösung local lähmt, so das'
von der Bintauchungsstclle aus weder Herzstillstand

noch Verlangsamang durch eleotriaohe Reiaong erhalten

werden kann, wihrend diei Ton andenn Stellen aoa
gesobieht. Starke Atropinlösung hat diesen Effect nicht.

Eine analoge Wirkung hat Nicotin aneb auf den Ischia-

dicus. den es, und zwar zuerst die centriptetalen, dann
die eentrifugaien Fasern, ohne forberij^e Fxcitation

lähmt, doch sind hier .starke Lösungen 'JOproc) er-

forderlich. Dagegen bringt Nicotin bei Appl'cation

au! d e psvchamotoriscben Zonen (jedoch nicht constant)

Erhöhung der Raisbarkeit herror» so dass ea nieht nor
möglich ist, dasa der bei Nieei^nrergiftung anftretende
firiralirc Ileri.stinstand auf der Einwirkung auf d-n
Vaguskerc bcrubt, dem später dirtcle Lahmupg des

Vagnsstammes mit starker Pulsbeschleunigung folgt.

Rusbjr (7) fährt die neoerdings h&afigen Misserfoige

des Piebi (Fabiana) bei Blasenaffootionen da-
ranf zurSck, dass die gegenwärtig ans Chile ausgeffibrte

Droge nicht die wirksamen Blätter und jungen Zweige,
sondern die ganze, holzige und kaum '/la 4er Wirluamr
keit reprasentirende Pflanse darstellt.

[Oriowski, E, Vergiftung tron 9 Personen mit
Samen ron sebwamem Bilsenkranle. Gaaatn lokaiska.

No. 49.

Verf. wurdi? 9 Knübeii geholt, bei welchen nach
dem Genüsse von .^araen des schwarzen Bilsen-
krautes Symptome der Vergiftung in höherem und
geringerem Uradc aufgetreten waren Von den aof
fährlieb beschriebenen Symptomen der Yei^ftunf,
welebe fiast gans mit den Symptomen der Atropin.Tar*
gif-r-i^' iileiittsch ist. hebt der Verf. das soarlatinSae

Eiai.;him und die Krhöhung der Temperatur benror,

welche in den Beobachtungen anderer Autoren vermisst

werden. Die Somnolent wird durch das in den Samen
Torkommende Hyoscin bewirkt. Was die Therapie an-
belangt, so ttgnen siata oaoh Oriowski am nwisten:

Piloeatpin als Antagonist, Tannin nnd aotbigenMli
subcutane Injootionen von Apomorphin, da andere
Emetica unwirksam sind. Ofhnikl (lürakau).]

9. V«rbeiiM0M.

Ricci, Antonio, Deila Verhcna officinal^» come
febbrifugo. Spcrimentale. Nov. p. 483. (Decoct der

Bläitsr Yolksmitte) bei Halariafleber^

10. Scrophularineae.

1} Wood* Horatio C, Tberapentioa on Digitalis.

Med. New« No. 5. p. 109 (Klinisober Vortrag, mit
Hinweis auf einii;e Fille v o; vorübergehender Besserung
alti r Heiikranken durch gros.se Gaben Digitalistinctur,

in denen s^iateT syncofitischer Tod eintrat, den W. der

auch ohne ü. eingetreicaen Erschöpfung (".es Herzens
zuschreibt, und eines Falles von Aortenaneurysma, das
in Folge von Digitalisgebraaoh platste.) lt)flaaber*
Ein Pall TOB DigitaliiTergiftnag. MQoeb. Woebenaohr.
No. 43. (Nach 'i'/i wöchentlichem Gebrauche vsn 3 mal
täglich 10 Tropfen ätherischer Digitalistinctur, die gegen
S^ernnatrophie naob aofoniadiebir Verordnung m
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lange genommen werden sollte, bis das Anftreten von
GrQn md (n-lb ror den Augen das Eintreten von
Besserung ankünde, Abnahme des Sehvermögens bei

starker Myosr. nach weiteren 4 Tagen Intermittniz dfs

Pulses, Btinommeoheit des Sen&orium, trockne Zunge,
Lähmung des Sphinoter resicae; Darreiobnng too Oerb-
•iot«, Tod in S IiH^eo; IfyoM »neb poti norten m*
dsaernd.)

11. LabiatM.

1 Lahn sie in (Wiesbaden), Menthol gegen Er-

brechen. Theiap. M. natsh. Mai. S. 262. (Günstiger

Effect von S Elsslöffeln einer Mixtur aus 1,0 Menthol,

iOfi 8pir Tini nnd 150,0 Ao. b«i Srbi«eb«D io Fol«
TOB traonatiMher PoritonHIa.) — S) Wels«, M. (M«i*

nersee), Menthol gegen Erbrechen Schwangerer. Ebend.

Januar. S. 56. (Empfiehlt Losung von 1,U in 20,0 Spir.

nnd :^0,OSyr. spl.theelöfTyl weise stündlich.) — 3) Bishop,
Seths., Menthol in disease.s of ibe air pasM^icü. Amer
News. July 26. p. Sl, - 4) Falk. Edm. UeKr
Oleom Pulegii. Therap Mtsh F. 148. — 6) Cad^ac
nod A. Meanier, Contributluu a i'dtude pbytiologiqne

doi eiMims de serpolet et de ibym Ly«n n«d. Mo. 10.

?>.
817. — 6) Bobland, K. (Bonn), üeber vermehrte

ndicanaussoheidong imllarii nach grossen ThvmoIdo;<i ri.

Dtsche. Wcbschr. No. 4Ga 1044. — 7) Etchhof),
I'. .T

, Ueber die dermatolherapeutische Wirksamkeit

einer neuen Jodverbinduug, des Aristol. Unna's Mtsb.

Jio. i. — 8) Jodotimolo ed aristolo. Ua». Lomb.
No. 16. p. 141. (Betont der roriun JNaoimer.) —
V) AtietoT. Tberap. Momtsb. Febroir. 8. 86. —
10) Langgaard, Zar Verordnung des Aristol Bbend.
April. S. 206. Mai. ^s. 263. August. S. 319. —
11) PolIak, Alois (Prag), Ueber Aristol. Ebend. Juli.

S. 340. December. S. 611. — 12) Eichhon, P. J.

(Elberfeld), Ueber das Aristol. Deutsche Wochenschr.

No.88,29. — 13) Ne isser (Breslau), Ueber das Aristol.

B«r1. Websohr. No. 19 S 4S7. — 14) Sobnitt,
De Taristol. K^v. de l'&t No. 12. p. 866. — 16}

Egasse, Ed., Lea nouveaux antiseptiquea. L*ar!jtoL

Bull, de therap September. S"pt. 30. Oct. 15. p.228,
263. — 16} Alieo, Charles \V., Report on aristol.

New York Reo. Oot. II. p. 404.

In Bamg «of die Verwendung von Menthol in

Krnnkbeiten der Luftwege empfiehlt Biabop (8)

fslundiges Riechen an Crv'itallen zum Ci^upirfn acuter

Coryia oder Influenia, und prolnri^irten Spray von 5

bis lOpCt. in Albolen- Lösung bei ausgebildetem ent-

zündlichen Zustande. Besonders wobltbalig wirkt es»

bei Pruritus der Nnie (in 20proc Lösung auch vor-

süfUeb bei Proricus noi). Qinatigen ürfolg b»t der

Spnjr b«i MDter Lniyngitia and Beiaerkelt, nneb bei

(iatarrh der Tuba und in Verbindung mit eontinuir-

Hohem Riechen an Hentholcrystallen bei Keuchhusten.

B. bat auch mit grossem Erfolg' '20proe. Mmibollösung

bei Mittelobreiteiang und Furunculose des äusstreu

Qebörganges benutzt.

Dem in England als Abortivum benutzten Gele
fon Montba Pulegium kommt nach Veraneben ron

f»Ik (4) bei Tbierni aowobl nneb grossen ala wMh
«iederaolten kletoea Gaben nia Wirkung, «elobe den
Gebrauch beim Menschen contraindicirt, intensive Ver-

fettung der Unt«rleibsorRane und de* Herzens ku Bei

Kaninchen bewirke 1.0— 'J.O taumt Inden Gang, 3,0

centrale Paralyse mit tödtlichem Au«^aiigu lu mehreren
Stonden; auch 1,0—2,0 können Tod in einigen Tagen
Bn«b Tonn/geben Ton Nierenatfirangen (Biweiaa und
Cfllnder in Bnme, Anorie) ond Tageagabe ron 0,1

Albnminurie zur Folge haben. Der Blutdruck steigt

naeb Oleum Pulegii in Folge von Herzschlagverlang-

anmung, die vor allem durch centrale Vagusreizun^;. zum
Tkeil aaoh durch Beizaog der pehpbereo Vagosendi-

goBgan TaraiMobt wiid.

Im Quendel- und Thymianöl ist nach Cadilac
und Heunn r (5) das Thymol Hauptfactor der
Wirkung, welche in kleinen Dosen fast obnci vor-

giingige Ezcitation deprimirend ist, in grösseren Mengen
(0,45 bei Hunden) sich durch Herabsetsoog der Seosi-

bilität, Ataxie und Nareose, bei noch atSckmren Doaen
durcbContnotaren, Zittani oadDrabbemguagen ioaMrt.
Die Doaia toxi« tat sehr boeb. Bei Venaohen wird die

Muskelkraft und die fii>birntbätigkeit herabgesetzt.

Typhus- Rotz» und MilzbraadbaoilleQ werden rasch (in

6—88 Hinotan) gstödtal oder nowirkain.

Bohl and (G) hat an zwei Kranken nach grossen
Thymolgaben i4,0 in l F. und mehrniaLs fi,0 pro die

in einem andern, in Kinzelgaben von 1,0) bei starker

Vermehrung der gepaarten Schwefelsäuren und Vr-r-

Baindaning der Sulfatschwefelsäure ein Chro mögen
gafonden, daa bei 2as»ts von HCl einen bUaen Farb-
atoiff (angeblieb Indigo) «ntatahan Uaait

Ab «Id varlliTolIea, gtraohlMM «md «agafth»*

liebes Ersatzmittel des Jodoforms als Verband-

mittel für Gaaobwüre erscheint das unter dem Namen
Aristol in den Handel gebraofate Thjooldijodid,
welches trotz seiner von Neissor (13) oonstatirten re-

lativ geringen Spaltbarkeit und unbedeutenden deletaren

Action aufMicroorganismen und insbesondere Staphylo«

coccus pyogenes doch nach dem übereinstimmenden

Urlheile von follak (11), Neisser, Allen (16),

Schmitt (14) ond einer Reihe von Egasae (15)

^tirtar aoostlgar fraaslMaober und tpaniMbw Aante,

wieGaudin, Quinquand, Segu ier und G uerra

j Estape bei den Terschiedenstea atonischeo Ulo«-

rationen dar Bant nnd Sobleimbiate (ario8sa Qo-

scbwüre, Schanker, ulcerirteGummata, geätzte Lopos*

flächen, Ozaena, Utcerationen derVaginalportion a. a. m.)

ausserordentlich rasch zur Vernarbuog fuhrt. Bei

nkerirenden BpitboMoman wirkt Aristol nur vordbai^

gehend bessernd. Die Erwartungen, welche die ersten

Mittheilaogen von £iobho(((7) über die Heilwirkung

ton 5—10 pioo. ArislolTasslinsalbsB bei dlTensn

Hautleiden erweckten, sind zwar namentlich in Bezug

auf Lupus oiobt orfiUlt, da A. nach Keisser a. A.

Lupusknötobsn «od Lnposflichen ohne vorbstigo

Aetzong nicht modifstri; auch bei Eczoma parasita-

riuru, Liehen ruber, Bczem ist der Rr-i'pTi rit unsicher

oder null. Dagegen heilt es leichte baiie von Pso-

riasis und kann, da ss nibht SMStisoh wirkt, bssen-

ders bei Krar^ken, welche Chrysarobin nnd Pyrogallol

nicht ortragen, rersuobt werden. Bei Tripper sind

ölige Lösungen ohn« Vtttsso. Pollak ifibmt Afistd«

salbe als Kesolvens bei Struma, Nebenhodenverhär-

tung, LympbdrössnaoschweUong, Paramstritis nnd

Typblitis.

Maeb Neissar und Sebmitt etsebrint naob Bin-

führung in ätberisoher Lösung (nicht von wässriger

Solution oder Ari.stolpalvcr) Jod im Harne. Aristol-

puher -Spaltet b- 1 Subcutan'.rj' ction an der .\pplicatnins-

stelle kein Jod ab. In l'.ir.AftltLl' s>itig uitd beim St«ben

im Lichte zersetzt sii h A , nii ht in Vaselinsalbe, weshalb

üeisaer Aristoldl und Aristolparaffinsalben bevorsogt.

In Aetber nnd Trannstioin findet leiebt Spaltung atatt.

Aristolpulvcr ist für verschiedene Bacterien indifferent,

verhindert auch deren Wacbstbum nicht; Aristoläther

tödtet bei .stündifci'T hinwirkung die meistrn Hacte-

rien (niobt dien Bacillus aothracis und nicht sicher den

IkM. tstragODOs), aosb aspoiogsnaii MUabnad, da«
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übrigens auob durch Aetber getSdtet wird. Auf
Cholcrabacillen ist verduoittendes A. ohne Wirkung.
Aristolsalben aller Art tödten weder den Anthrax-
builla» Doeb Stepb^loeoceiu jfftgtaa» «ttreut.

12. Bigiioniaoeae.

Suhiieck, J., Catalpa speoiöäa (Ward). Med News.

Jnoe 7. p. an.

Schaeck «nd Dftvidaoa haben S«lbfttv«niMih«

mSi «inrr aoi der Innenriode tod Catalpa spe-
ciosa bvr'.ileteo Tiiu'tur (1:1) angestellt uti'1 ^k-

funf1''n, das» »phr «ros.sr Do''en emetisch wirken und
dfti H-T/-.chl,ii,' VC! hin>;!>ampii. schwäi'hen uii'l iiilut-

miUireud inacbvii, ytkhtvud klettiere Mengen al^i

mildes Aperiens und Cholaj(Ogum wirken. Dm Mittol

gab gute Resoltate b«i Pneumonie (in Dono tob 8,0

1—SatOudl.) und in Aafaiig» der Infloeon.

IS. LogmiaeeM.

I) Bieriiacki, E. (Warschau), Ueber die Einwir-

kung des Strycbnin^ auf das (irossbiru. Therapeut.

HODatab. Aog. S. 383. (iazeta lokarska Nu 19 —
2) Schlick, K. (Jena), Zur Kennt riiss der .Suycbüin-

wirkung. Arch. f. ges. Phy.siol. Bd "27. H 4 u 5.

S. 171. — 3) Hcncdikt, Horiz, ölrycbnin als Auti-

spasticum. Wien Biiitter. No. 38. S. 517. —
4) Ulumcubach (Riga), Ueber einen Fall von Stejreb-

niuTergiftung mit Ausgang in Geneianf. Petersborg.

Wocbensch'. No, '2i (;'UstV'jrj;iftun>; -.iner jungsjii

Damt; mit 0,3 Stri chmn, Au.-.i.j.-uluug dc-s Wagvns nach

Exliai tiuii iiiM.s Zahnes, 0,03 Morphin intern, Chloro-

formii»rco.>.*;; Uenesung.) — .')) Cooki*, <i. II, A case

of strycbn. poisoning. Lancet. Nov. >•
j

172. (Te-

tanisober Anfall, erat 1 Std. naoh Verscbiuclten des
Giftes, 30 Minuten aaeb Anewaseben de* Vageaa auf-

tretend, nach ana 0,2 Cbloral und Bromkalium nicht

wiederkehrend.) — 6) Tillie, Joseph (Edinburg),

Ueber die Wirkung des Curare und seiner Alkaloide.

Arch. f. exper. Palhol. Bd. 27. Heft 1 u. 2. S. l.

(Leipziger pbarroacol. Institut) — 7) Derselbe, A
eootribution to tho pbarmacology of curare and ita

alkaloids. Journ.ofaaat. XXIV. p. 379. 509. XXV. p.41.— 8)NikoUki, Wi. nad Job. Dogiel, Zur Lehr«
aber die pbvbiologiscbe Wirkuag dt« Curare. Areb.

f. d. ges. Pbysiol Bd. 47. H. 2 u. 3. S. 68.

Biernacki (1) bat bei Versucbeu au trepanirten

Kaoioobeo Herabsetzung der Erregbarkeit der

Qeblcnrinde nach subcutaner oder directer Appli-

cation von Strycbn in constatirt; dieseI^e entspricht

io ihrer Intensität und Dauer der angewendeten

SkryebniBmaBga, tritt aber bai Iwstkr Applieation

später al^ ^ii? durrh rüüaT;) um! Morjjhin beiliiif^le

Herabsetzung und gleichzeitig uut den ersten S^m-

ptomeo der Rfickenmarksreizang, mit «elefaer afe

wahrscheinlich zusaaimenhangt, ein. B. möchte <]io

Wirkung von Stryohnin bei DipaomaDie nod Schlaf-

losigkeit daraus erklären.

Naoh Schlick (2) tritt an Fröschin (R. tempo-
raria), di^- eioige Siuodeo nach Haiamarkdurobacbnei-
dnng siryebnittisirtwerden.vermalhHeh in Folge von
Wirkuii- iuf gcwiHsu Centrtn, Herabsetzung der Re-
Hcxe au; chemische Heize auf, während meohanisohe
Heize HeAextetani auslösen.

Benedikt (3) räbmt die Tonögliche Heilwir-
kong de» Strjebnln* bei Cborea major und bei

Paralysin agitans, die er als ilf-wri.^ ilaTir .Ansicht,

dasi die Ctnlren der Willkiiibewegungeu und die

KiaBpfoentian nidit identiaab eind.

Tillie (6 u. 7) bat nntar AnwwdiiDf vmttSmtm
Curarin, das zu 'Viooooo P^- Kilo Frösche im

Sommer 24 Std. und im Winter 2—3 Tage lähmt

und in der oO t'acheu Meng« todtliobe Paralyse herbei-

fubit, dia in Bang Mif die Wirbong das Carara
auf die sensiblen Nerven, anf das Rücken-
mark und auf das Gefisssystem bestebeadea

strittigall Prageo ra antsebafdan geaaebt aod tst dabal

ta dem Ergebnisse gelaugt, das.s Curarin die sen-

siblen NerTen nicht IShmt, aber bei Fröschen mit

unterbundenen Hiatareitramititen einen Zustand all«

gemeinav BallaibeiumBg berrorrnft, weicher bei An-

wendung grosser Dosen nach ungefähr 1 Stunde von

selbst wieder verschwiudet und überhaupt nicht ein-

tritt, wana daa Orastblrn voai Rflokaomark Tarbar

abgetrennt wurde. Eine tetaiiisirende Wirkung kann

dem Curarin nicht abgestritten werden, doch tritt

di«aa nw bei graMan Dosen ain, walelia «niwadar

dinct aof das Riickonmark applioirt oder durch Ein-

sprit/oDf? in die Aorta (bei Unterbindung der das Blut

zu audcreu Korpertheilen fahrenden Ge(ä&se> dortbin

gabraaht wardan. Diasar BIlaot wurde von T. steht

nur für Curarin, sondern auch für TcrschiedeoeCurare-

sorteo und für ein Extraot aus der Kinde fon Strychnof

toxiftre naebgawiasaa. Aiiah bat 5ltig ebamisoli

reineni Methylslrychninbydrochloi at lässt sich bei ana-

loger Einführung in die Aorta ein tetanisirender Effeci

dartbuD. Die Einspritzung ?0D CurarialiauDg in dia

BIntgefisse, und iwar sowohl Vanao als ueb Arterien

von Kaninchen, Katzen und Hunden rerur^iacht roge!

mässig uumiltelbarea Sinken des Blutdrucks, daa auch

nach Blioiioatioa dasTagos oad allsr oaalcal nartSaan

Einflfisse und der centralen Reflexe eintritt und von

Lähmung der peripheren Gef&ssnerrenaadiguagen ab-

hängig ersobafat.

Das primäre Sinken des Blutdrucks geht bei Bun-
den mit Beschleunigung, bei Katsen und Kaninchen
mit Verlangsam ung des Pulses einher. Auf daa Sin-

ken falgt l»i Katien und Hunden Bfiekkebr zur Novbii

bei Ranineben naeb kleinen Dosen biufig länger an-
haltende secundäre DrucksteiKcri;rig. Ausserdem er-

zeugen kleine Dosen bei Kaninchen enorme Steigerung

der Ki'lb.'i'.TrtrÄbarkeit dt-s vaiomotorischeri Sy.stcm.s

mit Vcrlangsamung des Pulsen, welch letztere durtsb

Vagnatrannung oder A tropin beseitigt wcrdt-u, während

die vasODiotoriaebaa ReAeikiisipfe durch Narootiaisan

mit Uretban oder Dnrabadioeidung dee Balanarks
..-der durch .XnwiMiduii^; grosser Curarlndo.sen verschwin-

den. Die zur zcitweilj^eii vollsta[iil;|jtn Lahmung der

vasomotori.'ichen Nerven bei Kaninchcii erforderliche

(iiftmenge ist die 100—SOOfaohe der lui allgemeinen
Mu-.k>,lparalyso erforderlichen. In Dosen ron 0,005

hebt Curarin die flemmuvgawirkaog des Yagns gewShn-
liah aaf; dk Enpffagllebkait ffir dia Oift iat am
grSastea bei darKatis, am geringsten beim Kaniaebaa;
die Brbolnng de« Yagns ist früher als die der Hoskal'
nerven. Die erweitcrrnie Wirkung der peripheren Rei-

zung des Halssyrapathiciis auf die Pupille und die

Peristaltik liltibcn auch nach grossen Dosen Curarin

«rbalten. Centrale Reizunt; des Depresaor erniedrigt

daa Blutdraek auch nach Aufhobung der Vagnshem-
miiBgawirkang. In einer dnrob maximale Doaaa ba-

dingten Periode niederen Druckes Tersagen Hantreise,

centrale Ischi.^dicQsrcizung, Krstickun^sreiz, pcri^ibcrc

Splanchnicusreiiung und directe Reisung des Rücken-
aearka Uns Wirkang* Barianoblarid babt das prir
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nireit AMil) auf. Polyoria iiad Olyeoaoiri« kam
wiederboH nach Curariu vor, iu einzeluon Fullen bei

Kaninoken auch Albuminurie urni Hamockbinurifi.

Kür diu Wirkung ies Cursre (>eh^•il n i li T 1 1 1 i r

übrigens aoch das von Böhm (Ber. lööC. I. S. 4Ü4)
in TenehiedeneQ Curwetorten anfgsfnndene Alkaloid

Corin von BedeotBog la Mio, ioMforn danolbe di«

HentkEtighsit naob Art von Digitatin nnd Yentrin
beeinflosst, doch tritt beim Kaninchen erst bei direoter

Biflführung von 0.08 in das Blut rapider Blutdruckt'
Ml und Herzstillstand ein, währenfl kleinere Mengen
nur Btutdrucksteigerung. FulsTerlangsämuog und be-

träehtliebc Zunahme der AmpUtüdc der Pulswelle her-

beiführen. Kine von T. untersuchte Strychnosrinde

aus Nen-Granada, welche mit der Rinde von Strj'chnos

Qnblari ilbotinMiiatiiniBea cehieo, Ueforto «in «iMorigo»
Bitrset, dH Ubmnng olfenbir in Folgo vw CiraaTa-

t i;53t: runden bedingte; daa blMigelagto Bon war
stark ausgedehnt.

Nikolski undDoßiel JS) hüben in zwei C u r a r e-

orteo constant Pbosphor»iiutr uwi Katk, in eiDseloen

Softnn aaob Fa naebgewiesen und vollen daran» auf

BdMngnsgMl animalisobor Materien aohlieaaon. Oaa-

wibe «onttatirteo lie aoob am aebvefelianroo Cararin
des Handels, das sich vor dem Curare nur durch stär-

kere Löslichkeit, nicht aber durch ijrüssere Giftigkeit

ausseichncte. Als iiaaptwirkung des i'uraro ^l^uben

N. und D eine Wirkung auf das Protoplasma beirach-

ten 7.U müssen, dessen Erregbarkeit, wie Versuche an

Amöben und Lrmpbkömcbon leimn, dadoreb in itar>

kem Giado benbgowtat vicd, ao daai Sebwiobnog od«r
Binatellong der Bewegungen erfolgt; doch kommt ea

dabei nicht zu einer Lähmung, vielmehr wird doreh
Wiederau&spülung die Bewegungsfähigkeit der genann-
ten Gebilde wieder hergestellt. Daraus, dass das Aus-
spülen gelähmter Kxtrerailälon auch bei curansirth.i;

Tbieren die Bewegungsfäbigkeit wieder herstellt, gUu-
bon N« und D. schliessen tu dürfen, dass auch hier

eine analoge Alteration dea Ptotoplaana der Nerven-
nnd IfnakeTn vorliege, auf weteber die Cnrarelibnong
hcrahe. Indessen ist ii.^eh weiteren VersNoheri von N.

und D. die Curarewirkiing k!iiie-swt-i;s auf d t; \iüri-

phereu Nervenendigungen b'isebrAtik t, vielnr-hr kann

C. je uach der Dauvr der Kinwirkung auf die ver&cbtc-

denen Körpertbeile auch das nmtrale Nervensystem,

die flemervon, die Hnskeln 0.1.«, UUimen. Fäbrt
man C. in die Vena Jngnlarit oder daa poripbero Ga-
rotisende, so wird das Grossbirn vor den peripheren

Nerven getroffen, während bei ApplSeation in das perl*

pbere Ende dt-r Schenkclartcrie die Lähmung der mo-
torischen Nerven zuerst in der belreflfenden Extremität

eintritt. Auch werden nicht alle motC'ri->ehen Nerven
willkürlich beweglicher Muskeln gleichzeitig durch Cu-
rare gelähmt (Bauchmuskeln s. B. später als die

Sobonkalmaakdo), und aoi langatan «ideiatoben die

glatlon Mnakoln dem Gifte. Der Tod dareb Curare
ist nach N. und D. nicht die Fdlge d»_r Lühmung der

Athemmu»k<!ln, sondern d' s Sistirei.s der l\iiu:li..iien

des A'.hemcentrums.

N und U. coQiitalirteti eine Reihe interessanter

Differenzen der Curarewirkungen bei einzelnen Thier«

neoiae nnd bei vecwbiedenen Applioationanaiaan*

HBokenlawon Unnen in Cararelöanngen lange laben,
weil die Chitinoberhaut den Eintritt des Giftes nicht

gestattet. Fische zeigen in Curarclösungen, weil sie

das Gift nur mittelst der Kiemen absorbiren, Betäu-

bung, bei subcutaner Wirkung exquisite Curareläbmuug.
Auf das vasomotorische Centrum der Kaninchen uud
Katzen wirkt Ouraro aobw&ober als auf das der Hunde.

Io Beng aaf dl« Wirkung auf die Iris bildet Curare

einnn Gagaoanti ann Ateopin, ineofern Cuim» bei

ApplioatioB auf die Coojnnetiva von S&agetbieren niobt
£upillenerwelternd wirkt, dagegen die Pupille von

Hühnern und Tauben stark diiatirt. Die mässiga Pa-
pillanenwiUiiingi woloba Gniaco vom Blato aga bei

Hnnden nnd Kaniaeihen bedingt, iat niobt Fe1|e der
Lähmung der OculomütoriusendigungeQ im Spbinoter,

sondern von Heeinfiussun^; (gewisser Hirnabschnitte.

Schwächuii^; cii-r t.iilimuiif; des Vafjuseinflusses auf

das Herz bedingt C. scbnelkr bei Käthen als bei Hun-
den oder Kaninchen; die Lähmung der Magen- und
Oarmoanalan^ge dai Tagui tritt ftberall unglaieh
apkter auf ala die dar Bennata,

14. ApiMgroeAe.

1) Naldoni, A., La tintura die strofanto in rap-

porto agli antitermioi ohimioi. Hafloogl. med. 10—20.

Maggie, p 441. — 2) i'a(ia:>, Sur l'aotion anesth^-

aiqae looale do la atropbantine et de r«a«batne. Bull,

de l*Aoad. No. ?. p.l61. — 9} ftathiiegcl. A.,

Ueber Strophantin. Wion. Woehanaebr. No. dS. M.
S. nä7. Id35.

Naldoui (1) cmptiehlt Tinetnra Stropbanfhi
zu ß — 10 Tr .{if'-n als Cardiotouicum zur Verhütung
von Collapü bei Anwendung antipyretischer
üittal in Typhus und Pneumonie.

Panaa (Ü) fand| daaa Stropbantbin und Wabain
bei lEaninoben anf der Bindobant loeal« Anlatbeaie
ersengen, die in V4 Stunde eintritt und bis 4 Stun-
den anniltt Wabain wirkt etwas langsamer und etwas

kürzere Zeit. Beim Menschen wirkt Wabain gar nicht,

Strophanthiu nicht bei bestehender Augenenlzünduug,
auch erzeugt es intensive Bindehautentzündung mit

ktarkew Brennen uud TbrineoAuas, ao daas ea praetisob

ai^t an varvendan iat

Rn thziesf fl ^3) erklärt die Strophanthastinctur
zwar lür i iii .\ ll^*'mc:[>en wirksamer alsStrophantbin
V Merck, riith aber zu dessen Anwendung bei Herz-
kranken in allen Fallen, wo Digitalis- und ätropbati-

thustinctur nicht vertragen werden. Kräftigung dea

Pulses erfolgt schon nach 0,3 mg in &—10 Min., da-

gegen erfolgte Beseitigung der Arhythmie und Hebung
der Diurese am 2, oder 3. Tage, später als bei Digi-

talis», halten aber bei Portgebraueh weit läiiRcr (bis zu

3 Wochen), beim .Aussetzen noch 'i— 4 Ta>;e an Das

nicht cumulative Mittel wird am besten lu Kapseln zu

0,3 mg pro dosi und zu 1—3 mg im Tage vertragen.

In Fillan von Benaohnlebe wirken HJi mg aaboutan
reaob kiiftifand.

15. AMlepiadAMM.

1) Guyenot, Du condurango et de la condurangine*

Bull, de th6r. Aöut 30. p. 166. — 2) Jukna, Georg«

Ueber Cond urangin. Dorp pharmacol. UotaiaoebangMl'

IV. S. 81. (Verpl. Rer. 18R9. I 421 )

Aus den von (KiVf-riot m;t C n n d u r a n ji 0 ani;«-

stfllti-n Versuchen erpiebt sich, dass das Mittid zu

2,11— '10 in Pulver pro die bei tiastralgien und selbst

bei Magetigeschwüren den Schmerz und häufig; längere

Zeit das firbreohen bei aDatomisebeo oder funotioaellen

StSmngen des Magena beieitift, anob bei HaematemoN
und auf Appetit und Allgemeinb^flnden günstig wirkt.

Condurangin ist nach G. ein centrales Nervengift, das

bei Fröschen jedoch erst nach 3ti Slunden, vielleicht

in Folge von Spiltung, Symptome hervorruft; bei Hun-
den und Katzen erzeugt ts heftiges biliöses Erbrechen

uod bei Kaninchen GMtroenteritis mit Hämorrbagiea
in daa obaran Daratpa?tian.

16. LobelitMfte.

1) Paschkis. Heinrich und Arthur Smita. Ueber

Lobelin. Wien. Sitzungsber. No. 9. S. 68. (Nachweis

«inee aronntiaeban lani» im Lobolint da« bei Baban*
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delu mit Kali und Kaliumpermanganat Henzüiüäure

liefert )
- 2) Lobelin. Tberap. Monatsh. Air. S. 183

D res er (2) widerspricht der Angabe von Nun es,

dMS das nint Lobelin niebt emetieoh wiAe; aveh

neueres Merck'sches Lobelin Lat iliesa Wirkune;, welche

»lUreo Pi&parateu oebon deoi kraUonden Geschruacke

ftUt. DievonNanes gebranobten Doeen (0,05 bis

0,4 jiru die le\ Erwachsenen und () 01—0,05 bei KiD>

den) «ind für reine Fraparaie ?iel xu hoob.

17. Cuoufbitaceao.

1) Fischer, Julius, Zur Wirkung der Coloquir.then.

Diss. 8. 31 Ss. Berlin. (Bcrl. pbarmac-jl. Init tut

— 2) Mankowski, Abraham, U«ber Bryonia alba.

Kobcrts bistor. Stadien. II. 8. UA, (Tgl. Ber. 1889.

L m.)
Flseber (1) Tindieirt dem Coloqointbcn-

eitrsctr, Col ocyn t h i M uni rolocynthidih einen

»cbwacbenden Kintluss aui dis Ht* des Frosches, in

Folge dessen auch die lierzschlipzahl sinkt ut.d später

Parese der Bewegungen bei erbaltctu r ( L i-trisctier Reiz-

barkeit der Muskeln und Herveo emtritt. Bei Kanin-

eben feblt die Henwirkung, lo dasa Atx Hemeblag
aelbat bei stark gosonkenem Blutdrnek intaet bleibt;

dagegen erg%h sirh als Witliung Diarrhoe, oder auch
bei deren Au-blfj:bcii siarliere oder ßcriugere Reizung
des Darmirs, aiifan^;Inilio S'.ciK'^'ruiig und spät'jry Herab-

et£UU|{ der Ti raij'Tatur, mitunter starke Vermehruiiii!

der Diurese, bei tiidtiicbsm Ausgange auch Dyspuui'

und Krämpfir. Di« dra»ti»cbe Wirkung erfolgt auch
bei Subeataninjestiea; Coleefothin wirkt aof Kanin*
oben «eaentUeb stirker (oiia«h als Celoayntbidin.

18. RttbiaeeM.

1) Vrij , J. 8. de* Salfaa Cbinini acidus, Cbininnm
biiulfuricum. Nederl. Tijdsebr. No. 9 p. 389.

(Empfehlung des Chininbisnlfats wegen der Abwesenheit
von Cincbonidinsulfat. las in der Handelswaarc von
Chininsulfat sehr bäuüi( 2u 5— IS pCt. «ich Gndct.) —
2) Köhl i r, H., Ueber subcutane Ch nininjectionen

nebst einem Falle von seltener Nebenwirkung desselben.

Deutsche Wochenschr. No 15. S. 323. — 3) Der-
selbe. Des iniectiona brpedemiiqaes de QUinine. BiüL
de tbdrap JnTn IS. p. 906. — 4) Rosenboseh, Leon
(Lemberg), Ein Fn'l n acuter Chirinvtr(;if'.uiig mit

scharlachähnlioh'jm Kxanihem Wi^n l'ri;>si'. No. I.t.

S. 5)71 (Nach 10 bri einem Phlh:siki:r. aul slark-:s

Ohn iisau!-'.ii, iilili>pf«T, Frostgefübl, Kopfweh, Schmer-
zen in den Eitremitäten, Herzklopfen, Erbrechen und
äofawäobe folgend und mit Delirien und starker Tem*
peratursleigeruDg einbergt'hend, in 2 Tagen mit Hinter»
lassung leichter l'igmentflecke verschwindend) — 5)

Leggatt, Ashiej-, A diffuse erythematous rash, pro-

babJy du'j ty quinine. Lancet. Oct. 4. p. 720.

(Erythema universale mit stollcnweiser Bläschenbiidung
[am Obre] nach zwei Dosen von 45 Tropfen eines chi-

ninhaltigen Syrups, Esston's Sjmpi mit Brennen und
Jucken, aber ohne Fieber und Unwebisein in 1 Woche
gfiostig verlaufend { F^t. hatte vor 9 Jahren naeb
naob 8 Dosen Chinin dieselben Erscheinungen bekom-
men.) - 6) Tat"//:!, r,, ?uiralbuniit.ato di fbiniiia

iirato. (iazz- Lmabaid. No. 44. p. 43ti. — Ca) M i-

Call, R B., tjalicylate of cinohonidine. Mefi N' ws.

Apr. 26. p. 443. (riüustige Erfolge von 0.2—0,3 Cii«-

ebonidinsalieflat Smal täglich bt-i Combination von

Rbeumatismus ohd Neuralgien, besondots Sobmera und
Steifigkeit der L^ nden^regend.) — 7) Yven, Sur l'anti-

septfil (iodühulfatr d - . inclioninf) rf.-^n''^ mM. No. 27.

p. 23. — 8) Muller, Otto (Berlin;, hin iail von

KafleeTergiftong. Theiap. Menatib. Aog. S. 3Si.

(Starke Röthung des Gesiebte, Vexmehrung der Puls-

und AtbeouahÜ sUrker Herzsebtaft beftigee SKttem
der Bttreniliten und geistige Unrnbe naeb 4 Taaeen
starken Kaffees bei '^im-m i.ijiihr. an Ki'*'' ^^i;wöhnten

Manne; Nachlassen der Bescbwurdeu i.ach EispUlcii

ut,d Murpbiurn, doch brjsl.ind iüh im folsenden Tage
Mattigkeit und geritik'>'.s Sohwindelgefühl.) — 9) Ccr-
vello, V. und Li Monar'o (Palermo), Siudi sai

diuretioi. Arcb. per ie Sc. med. Vol. XIV. No. 7.

p. 108. — 10) Lattare, OmMto (Palermo)» RiobMobe
sulla pressione sangoigoa modifleata da Carmaol. Ans.
di Chimios. Febbr. p. 92. — 11) SCe, G. and La-
picque, Action de la cafeine .sur les fonctions mo-
trices et respiratoires, ä i'elat d'iuanitiun. Bull, de

l'Acad. No. K», IG. 20. p. 313. 413. 510. — I J)

Heekel (Nancy), Sur ia cafeine et les pr^parations de

kola Ibid. No. 14, 16, 17. p. 392, 413, 483. —
13} Oertelbe, Sur Taetioa da kola k jNropoa dea

•ffete de la eaMin«. Butl. de tbdr. Avr. Ä). p. 845.
— 14) Dujardin-Beaumstx, Sur lus pTeparations

de la kola. Bull, de TAcad. No. 20 p. 509 — 15)

Duhatnf'l. .">iir l'aotion comparee de la caf^me ot

du kola dans Ils mascbes alpines et aux hautes alti-

dudes. BuB. th6r. Jaia 15. p. 511. — IG) Bei-
obert, Edw. T., Ibe empTnomatio eil of oo&e, or

oalfeone. Amer Newa. May 8. p. 478. — 17) Jaeqne»
met, E,, Etiido des ;p^cacuanhas, de leurs fabrifications

et dea substances v^getales qu'ou pcut lenr substituer.

gr. 8. 899 pp. Paria.

K(»bner (2 und 3) führt im An.<ich1nsse an die

Kinpfehlung seiner Formel für Chininbydrochlorat
zu Subcutanir.jectionei. (0,5—1,0 in aa -i.OGIycerin

und Wa.'iser ohne Säurezusatz), die sich verschiedenen

Aerzten bei Neuralgien, Exaltationen chron scher «isistf-s-

kranker and Wechselfieber bewührte, einen Fall von Idio-

oynoratie gegen Chinin an, die sich bei einem
nerrSsen und anämiaobeo Kinde aooh bei Sabontanin-

jection (von 0,3) in Form eines oebartaebaitigen

Eianthems zeigt und in-ilii sondt're Interesse durch die

gleichzeitig auftretenden C iliken und blulijjen Stähle

darbietet, da das Vorkommen v .n Magen- und Darm-

blutungen nach grossen Chiuingabsn (1,&) auch in

Griechenland ran PItkiria neoordlngs beobaebtat

wurdo.

Tazzoni i6) weist auf die therapeutische Ver-
wendbarke. t des Clii Ml na I b u m i nats bin. El
wtrd durch Weehselzersetzung von Chininsulfat und

Natronalbnminat gewonnen, enthalt 54 pCt. Chinin,

bildet ein weiaaea, alkalisches, bitter schmeckendes

PaWer and giebt mit Waaser and Aloobol <ia grSiaenr

Conoentration lacteseirende) Lösungen. Am teichtaaton

löst es sich in mit Uikb- oder Salzsäure angesäaerlem

Waeaer.

Tvon (7) empfleblt anter dem Mamea Antiaeptol
das durch Wcehsettersettong von CiMdMointalht vtA
j djndkaiium sich bildend» Ginebosinjodoealfat
als Krsatz des Jodols.

Isach Cerrello und Lo Monaco (2) kan« dar

dinretiscbe Effect der Combination van

Coffein und Cliloralh y d ra t , der sich bei gesun-

den Tbieren (auch Hunden) constant in erheblichem

Haaaae «igt, «ibvead Coffein alleb nur aobadantattl

diurpti'it'h wirlil, nicht auf Paralyse des vasomolo-

rischen Centmms bezogen werden, da Combination mit

anderen maskelerscblaffeaden, aber ntobi dia BmpSnd*

lichkait des rasomotorisoben Centmms aufbebenden

Stoffen z. B. ebenfalls üiarke Diurese, selbst mehr alt

Coffein und Chloral, erzeugt, da derselbe Effect auch her-

vortritt, wann OoflUo mit Mhr UaiiMB Dosen Paralde»

bydTorbnndttBwild,muhe dMTBaomatoilacfaa Oanlmm
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•lebt bMieHiiBMii und d» Coffein in d«r ChliwofonD«

rarcose bdl UbmaQg 4m CmtniBM dwHanlaaa nioht

aUigert.

Temolie ron Laisaro (10) Ober den Antago-
nismos des Coffeins ood Cbloralhydrats er-

geben, dans der darch Chloral herabKosctzti: HlutdrucV

durch Coft</in nur in eirizelnen tällen i r
' i:..

kleineo Cbloralmeogen) eine Steigerung eriuhrt, wabrend

In der Begel dei Siahw ueb CeiKloanweDduiig nmd»
irteeer wiid, aMmtlieb wran groaie Cofitianengcn
MDiilst worden Letttare Wirkmig biagi naeh L.

rieht von Gefässerweitcrung ab, die Coffctn bei cblora-

lisirten ThaTcii nicht hurvorbringt, eiklärt sieb viel-

mehr dadurch, dass bei starker Lähmung drr ller»-

ganglien durch Cbioral dieselben sieb in einem Zu-

ataode finden, dass die primäre erregende Action des

Ceflfelaa nicht mebr ta Tage tritt, rielmebr die aecvn-

dtre libmend«, «el^ besonders groMeo CoHbTedesen
eigenthümlicb isi.

Sie (11) tübrt auf Grundlage gemeinsamer Versuebe

mit Lapicque die Wirkung coffei'nbaltiger

Droien (Caffee, Kola) auf di« Muskelarbeit und
denaiinger lediglieb auf die deoGoiTeTo sakonnende
Erregung der Nervtncentra, wodurch das Gefühl rl> r

Anstrengaog und Krinridunif «bitweise nicht zur Wahr-

tichmuiin kommt, zuiück. Itass Coffein in klt^iii ii Dom ii

(0,3} beim Lauten einlrutendc Kursathmigkeit und
Hersklepfen vtrhindert, bat S. an mehreren jungen

MioMm eenstatirt und ebenso bsetätigt er. dass die

Kolabisenitfl, welobe 'in Praakreieb aof Anr^ang
ron Heckel (12) bei Militärmänioben versucht werden,

Mannur in den Stand setsen, 40 Stunden ohne Speise

auszuhalten und grosse Anstrengungen zu ertragen.

Doch gescbiebt beides nicht durch eine Wirkung des

Coffeins als Sparmittel, sondern bei gesteigertem Stoff-

veohsel, ao dass der 6cbliesslicbe KndefTect eine F^r-

eebSpfong der TorriUlie sein würde nnd das Uiltcl nur

tdBBporären Niitian bat. J>ie datob Cofieio bedingte

Steigerang des Hoskeltonna konett an der Hoskelenrre

nicht bei durchschnittenem Ischiadicus, wchl aber nach

einseitiger Arterienligahir zu .Stande, so das'v sie als

centrale, nicht als prriphen" Wirkunir frscheint. In-

wieweit bei den Ueckel'scben Kolaüadett , wie U. wiit,

das Kotaroth noch eine besondere nutritive Wirkung
bat, bleibt ao bcveisen: die Angabe ii.'a, dass acbon

ehie 0,19— 0,15 CoUVTn entsprecbende Dosis an-

strengende Ta^jcsm^rschii (T2Kn*imeter in 15Stunden) bei

französi.sehen Militärs prmogln'hen bezw. erleichterten,

wahrend ü)SLMiils mit ^;leichfn Ci.tl«- inmengen dies nicht

tbatcn, ist wohl zu b«aobtt;ii. Aetherisches Oel und
ein Theil des Tannins sind aus dem Backwerk entfernt,

das äbrigens aueb bei den AlpeiU>eateigern ausgedehnte

yenreadung findet nod naob den Zeogniase von

Duhamel (15) weit besser als CoSei'o und OooaTn

wirkt, namentlich der Schwcissaccretion und der Nadsea

weit besser entgegenwirkt (doreb die GerbsiureV)

Ueber die Wirkung des enp^reumatiecben
KaffeeSls (Caffeon) giebt Reichert (IC) ao, dasi die

bei intravenöser Application eintretenden Stnmngen
auf mechanischer Verstopfung der Capillaren beruhen

und mit d.-r. durch Olivenöl erzeugten übereinstimmen.

H«iSQbcutanapplication erwies es sich zu 1—Som pr. Kilo

ganz unwirksam. Auch das Destillat von frisch ge-

rfietotem Kaffise gab bei Binf&broDg in die Teneo keine

Bflbcte »nf AtbmoAg and Blntdniek.

19. C«prifolHi<MM.

Li;moine, i<r»Tf;i; (Lille), L<- hurcau «OmeM diu*

ritique. Qaz. de Paris. No. i*. p. i77.

Lemoine «ckttfft die iKaearitde ron 8an>
buo.oe Big!» in Abbodbanf nt eis wabx «irfcwaiM

Diureticum, des in allen liillon von Hydrops, be*

sonders günstig aber bei acuten Nierenkrankbeiten

«irktf wo es die Uaromenge auf das 8—9faebe steigern

ksDO. Bei iörtgesatater Darreiehaog komnit es oaob
S—8 Tagen so reieblleben diarrbolsebea Entleerangen.

Auch bei Thiercn lässt sich nach den vr>n Tom be-
male aTigestellteti Untersuchungen der li uiotiscbe

Effect des die H'-rzaction in keiner Weise bei infliissenden

Mittels nacbweiben D.assclbe wirkt nur tri.HCh und
in Decoct (nicht im Maei rat, das Nausea, Krbrechen

«nd roieblioh« Diarrhoe herrormft); die Aossenrindo ist

weit seihvBober.

20. Synanthercae.

1) Jaff«. M. (Rdnigsberg), Ueber das Verhalteo

des Santoninn im thieri«!cben StofTweehsel. Zteebr. f.

klin. Med. ü; XVII Suppl. S. 6 — 2) C.Tnint;, J.

Leonard (New ^ rkj, Ibe efficacy of wormw;H li (Arte-

misia Absynthium) in certain conditionb et t!i'> ooro-

brospinal axis. New York Reo. Jan. 25. p. 8ä.

Nach Jaffe (l)oxydirt sich Santonin im Tbiof^

kör per tbeilweise, bei Händen bis zu lOpCL, We-

niger reicLIieb bei Kaninchen, deren ilarn ausserdem

noch eine ron Santonin abstammeDde Säure und reich-

lieb UBToribidertee &int«iiis entbilt, »o ^nem ala

Santogenin bezeicrmolen
,
gut crystallisirenden, in

Alcobol aod besonders in Chloroform schwerer als

Sbntoniti tüailioben nod weniger stark finksdrebenden

Körper, der darcb Alkalien vermöge Hj-Äufnahme in

eine Säure {"Santosreninsäurf) Qbergclit und vermalb-

lich eine moleculare Verbindung von Mono- und Dioxy»

santoale, C„H,,04 4* ^^isHrsO, darstellt. Mit

ScbwefelsSare und Olycn ron säure verbindet sieb San-

tonin im Thierkörper nicht. Bei Hunden kamen bei

SaotoninffltteniDg wirkliobe Hftinaturie eintreten.

Nach Corning '2 wirkt Wermuth in Form von

Tinctar oder Wein ausserordentlich günstig aul psy-

chische Pepression, Neurasthenie und Ilyp^/Chondrie.

Absintböl eetat bei Subootanii^eetioo die Bopttodong
bomb und wirkt aaeh als allgeminea Analgieum bei

K''pfwch und in . tw.vs S'-hw^eheror Weise bei Muskel-

rheumatismu» (Lumbago} und Spinaliirilation. Günstige

Kri. i^-e hatte C. auch hei Inflgenia. Absintbin Ten

Merck erwies siob werthloa.

21. Polygonete.

1) Litten, Ueber einen Kall von Rheumcxanthem.

Therap. Mtab. Dee. S. 606. (Anscheioeod sehr schwere,

unter Schüttelfrost und lieber sieh entwiekelnde Bant-

bämorrhagien verschiedener Form und pemphit;iis-

artige Pusteln und Blasen über den ganzen K örper

bei Bc-;heili;iur;g der sichtbaren .Sehle'.mb.iute, m''hr.-rf

Male nach Ubabarbermixtaren cingtlrcten und in bis

8 Tagen ohne Narbenbildung geheilt; Chrysopban-

säoro cneogta das Bsaotbem nicht.) — i) Gaotier,
H., NonveUe dtude nur 1» ibubaibe du Tibet; ea enl'

ture et aes diaarvse preprIeMe. 8. SO pp. Paria.

22. Cupuliferae.

1) Lange, Victor (Kopenhagen), Ein seltener Fall

rem Idiosynkrasie pegen Tannin bei äu-sserlichom Ge-

brauohe. Dtscb. Wcbschr. No. 2. S 11. HoNpital.itid.

3. R. Bd. VIII. No. b. (SUrkes Hedem des weieh i

Gaumens und Zäpfchens, sowie allgcroeme Urticaria

oaeb Bepinseln dee Itaebena mit Gi.>roc. Tanninlösung.)

— S) JSrgeetnefer (Bielefeld), Bin Fall von Idio-
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synkrasie gOK^n Tatmin hi-l äusM-rliehi-r Anwcnduri^;

Dtaoh. Wchschr. Nu. 'M. S. 779. {Hrchgradigcs Uedem
der Uvula und ri.s wi'iohcn liauim n-., Schwellung und
dunkelrothe Färbung der Hachen- und Kehlkopfscbieim-

baut nach Insufflation und Bepinselung dei« Rachens

Bit lOpm. Xanoinlitaag, nusburaMia )MQiMMht»t ond
invik Biipillm «Hl mwI« GoeMoappliaitioB

23. Caoabineae.

I) Hey a*i Id s, J. Russell, On tberapeutical uses

and loxic elTocU ofCannabis indica. Lanc«!. March 29

S.

637. — i) Egasse, Kd., Le cbanm indien. liuU

• lb*r. P4vr. IS. 28. p. ISS). 170. ~ 8) Lailler,

A-, Du chanvre indien. Ann. m^d. p!«}rch. Juill. p. 7S,

— 4) Banal, Not« sur les «xtraits de Cannabi.t in-

dica. Montpell. med. Novb. 16 p. 481 — 5) »Jlover,

S. P. (Beirut). A case of Cannabi» indica poironing.

Amcr. News. May 3. j/ 4"S. Sinik- r C llaps, Muskel«

zucken, Todesfurcht nach einer Mixtur, welche statt

der beabsichtigten Tinctura Cannabis der amehka-
nitohen PharmaflopM des weit stärkere Ppt. d«r engli-

obCD eotbielt; die Darib entsprwb 0,Oft Hanfntnet.)

Rcyn»)lds wf.st b-'-züglich der thfr.iijou-

tischon Verwendung des indi&cben Uan(es
darauf hin, dass nur beatimmte Krankheitsformen das

Mittel iadieiren. So iat ee bei Beneben pejebieobeo
Störangen (Matiie) gendein sdiidUob, bei «äderen
(Melancholie) nur rorüber^ehend wirksam, dagegen von

ausgezeichnetem Krfolgebei seniler Insomnie mit Wander-
trieb und bti nächtlicher Unruhe vim Paraly(ik«rn.

Yonüglieb wirkt das Mittel auch l>«:i epileptoideit und
choreirormen Krämpfen und in manrhen Fällen von
flimtumoren, niemals aber bei Rpilepsie, sehr günstig

bei Neuralgien, namentlich Gesiobte&chmerz, selbst in

tdir toveterirtea fSUeo, aoob bei Migräße, dagegen
bei Nenrltli nar in Terbindvog mit Arsen, und gar
nicht In i hystt.rischen und tabetischen Schim r/en und
J'arae!>thij^ieti der Arthritiker. Auch bei Gastraltne und
Enteralpif, W'> m-utidinj^s See d.is frtte Haiiluxtraot,

welches jedoch nach Barrai {4) nur ein in 20 Th.

Butter gelöstes alcohollscbes Ettraet ist, zu 0,05 als

•OQTer&aee Mittel priei, bei Obrenklipgen a. «. Nerven-
leiden bntte Reynolde keinen Brfolfr. R. giebt dia
Ettract der Ph. Brit tu 0,01.'i-0,2 in aleoholischer

Lösung, mit 0,015 beginnend und aiimälig steigend.

24. L«iriD«ae.

1) A 1 1- lan d er - Lewin (Petersburg), Zur Pharm a-

cologie der Camphergruppe. Arch. f. exp. Path- Bd.
XXVII. S. 336. (Strassburger pbarmacol. Lebomtorions).—

' 9) CoBbeBAle D. Fran|cois, Kecherohee exp^ri-

nentelet sor l^tetion physiologique du pb^nol eampbr^.
Montpell. m^d. Juillet 16. p. r.4 — 3) Hirtleib,
Bernhard (Greiswald), Beiträge zur therapi;uti»i-hi ri V r-

worthun^ di r ( .»mphersüuro. Wii-n Presse. N. .
>^

S. i6b (Bericht über die too Mosler aod Niesei an-
gestellten, bertita in verigeo Jnbre refbrirten Ter-

Vach Versuchen von A 1 e i an d er- Lo wi n (I; Ober
d;e \V 1 r k u n ß des Citnfihors und eiriij^er verwandter
Slofte (Bornylamin, A m idocam p h e r ISsst sich

eine entschieden verändernde Wirkung .luf die Blaaticität

des BenmoekeU mittelst des WilliAois'scheo Apparats
nMbirelseo, indem ui dem «on mit Oampber geaooQttel-
tem Kalbeblat gespeisten isolirten Froschherxen die

absolute Kraft und das Pnlsvolumen, später auch die

Schlagzahl, die dunh Atropin nicht wieder gesteigert
wird, h«rahgeset7t un 1 das Herz derber und fester wird.

h-
1

tir i cliloral.sirt. n Thieren mit durchschnittenen
Vagi steigert Campber den Blutdraek bei Infusion and

anhaltender n< eh vom Magen aus sehr bedeutend and
ändert den Characler der Ptilscurve in drr Weise, dass

die Contraction.szaekeii vi-1 >;;;sser und bisher werden;

auf der Höhe der Campherwirkung wirkt auch mitanter
der ßritickung-srciz drurkstcigeind. C. bewirkt starke

Vertiefung der AtbeasOip oad bei geringer Verlange

samung denclbem erbeUiebe Tennebrtiag der in

der Zeiteinheit ansgeathmeten Luft. Bornylamin,

^\H,.<
|- jj'^. . u. Amidocamiiher, C„H, /VM,)HO

geben dasselbe Vergiftungsbild bei Fröschen (Lähmaog
und fibrilläre Zuckungen) und Warobl&tem (starke

Krämpfe mit naobfoigender P«ralxse)aDd die BialiobeD
physiologischen RlTeete wie CampiMr, «tieh Ubmuf
der peripheren Nervenendigungen und Aafhebang des

Mu.scarinstilUtandes bei Fröschen; doch sind die Effect«

des Amid :r.im[d) 'rs nuf Circulation und Atbmnn^ weit

.schwücbt^r ats die des Camphers, so das» er bei chlorali-

sirten Thieren mit durchschnittenen Vagi keine nennens-

wenheUlutdrucksteigeruDg bedingt, während Bornylamin

den BIntdrack in grossen Gaben (0,1) noch eclatantSf

als Campber steigert, aber sogleieb mit dem Maximum
der Ulntdruckerbohung aneb Ersebeinangen beginnender

Bersllbmunt^ 'Arrhythmie, kleine Pulse) herbeiführt,

sodass der practischcnVerwendong als I^citans Bedenken
entgegenstehen.

Combemale u. Frari : i "i': constatirten ("l-ifh-

artigkeit der toxischen Wirkung des Cam^hur-
phenols und dtr i'arb' lsiiure sowohl in Bezug .iu-

die Symptome und den Leichenbefund bei Thieren

(Krämpfe, Uypriämien und Kcchymosen in ?erscbiedeoen

Organen) als auob in Einsiobt der tSdtUeben Dosis,

so dass die fragliebo Sobstam niebt als obomkMho T«r-

bindong, sondern als Missbnng an betnehten Ist

25. Berberideae.

1) Anlde, Jobn. Stadies on tberapeotics : Berberis

sqoifolium. Med. News. Oot S5. p. 418. (Im Fluid

Bitract als bitlerea Tonienm gegeben.) S) Mn«-
bergcr, J, Deber die Wirirangen des eiTttalliiirttP

Podophjllotoxins. Arch. exp Pathol. Bd. ZXTUL
H. 123. S. 32. (Leipi. pbarmac. Inst.) — 3) Dadle7,
Fatal podopbjlliB poisoning. Mev York Ben. Apr. 19.

p. 40«.

t^euberger (2) leugnet direote Wirkung des

Podophjrllotozini auf die KenreneoBtrM, da din

danach auftretenden terminalen nervösen Frscbeinungen

ans den am Applicatioosorle berrorgerofeaea starken

BntsSndoBgeB and dar bei Bondn md Kstno wA
Sobcotanapplication emtffttandtn GtomarnlaMpbritis

sich erklären lass<^n.

Auf Katzen wirkt schon 1mg, auf Hunde 1—S cg

subcutan nach wiederholtem Krbrechen und blutigen

Durchfällen tüdtlicb; an der Applicationsstelle findet

sich bei Kanineben stets AboOMsbildung und Phlegmone.

Bei der Seetion ist starke espillire Hjperimio der

Dnodenalsebleimhaut, besonders an der BinmAndung»
stelle des Ductus choledoehus, Auflagerung gallig oder

bräunlich gefärbter, aus abgestossenera Epithel und Baete-

rien be!,tebender und weisslichen Pseudomembranen unter

diesen flüssiger Massen auf der Dünndarmschlcirabaut

und fleckförmig angeordnete Hyperämie im Dickdarrae.

Hyperimifl der Le^ und starke Füllung der tiallen>

blase eoBstant. Unterbindung de« B. eboledoobna in-

dert an den Erscheinungen niühts Auch in einem
Falle von Dudley (3), in welchem 0,5 Podophyllin

statt 0,5 i'ulv. rh;t l'i'd'^phylli t;*M' rnmen, run^ichst

Ursache stark>r Kmetocalharsi» mit Collaps, die in

3 Std. beseitigt wurde, dann aber 12 Std. später starke

Depnasion mit günatiiger Störung nnd Verlust det Be>
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wnsstaeins urä nach S4 Std. entschiedenes d m% auf-

trat, das mit geringen Unterbrechangen bis zu dem
54 Std. nach dem Rinnehmen erfolgenden Tode anhielt,

•athielt d«r Harn Biwate and Blat, doeh keine Fibnn-
ejKnder. Dietelbe Doeii fQbrt» to «ioen radenn MI«
XU choleT^formen BtaeheiimiifeD md 8—4 wSelienUialMr
Depression.

26. ll«ni«iMniM«a.

1) Miirrell, William, Pirrotoxin and its ases

Lancet. Sept. 20. p. 641. (Bekanntes.) — 2) Boc-
ohu>l%, Emesto, Richercbe cbimiobe solla roiiee di

Golombo. Ado. di chim. Ott. p. 188. (Tariaer Labor.

4er pfeara. Cheniie.)

27. Ranunculaceae.

1) Marfori« Pk» (Bologu), PharnaeologiMlie (Ja-

fenoebnn^n 11b«r Hfdraitin. B«rberiii tind einige

De«ivat,-. Ar h f -if PafhHl. R,1. XXVII. H. 3.

S. 161. — '2f t.ilk, Kdnuini (Bf-rlm). Ueber Hydrss-
tm:n urnl licssen AnwendLins; bei Uterusblutur.gt.'ri.

Therap. M. natsh. Jan. S. 19. — 3) Oerselbe, H^-
drastin und nydi.vttimn. Ttnbew's Arcb. Üd. CXIX.
H. 8. S. 393. — 4) DaweoD, Brna B. (Kovmii«,
lod.), ChM of Mdnte pdeontn^. Fblt. Rep. Jin. 4
p 4. (Vergiftung eines Ifi Mnnatr alten Kindes mit
dem Reste einer aus Acomittiuctur besb^-hunden Pferde-

mixtur; Gentsunn unter Behandlung mit Digitalis und
Brandy ) — 5) Mc Whannell, L. (Bukenhead), T«ro

casea of acortite poisoning. Brit. Joarn. Oet. 4. p. 761.

(Tod einer 48 j. Frau, 65 MiooteD naeb Veraobloflken

einer Obm Lininentan Aeoniti, »UU RieiniuSI rer-

aeblaekt, trots Brechmittel , Magenponpe, Actberinjec-

tionen and Brandj; Genesung eines 50j. Hannes nach
1 Drachmen von Flemings Tinftnr unti r H'-handtong

mit Breobmittel, Subcutaninjection von Digitalistinotur

ood Whisky.)

Mar fori (1) hat bei Versuchen über die Wirkang
der Hydraatisalkaloide, Hydrastin, und Der-

bertn, sowie vtrsebiedener Derivate dersel-

ben, nicht allein eine ijuantitaiiv und i(ualilaliv den

ECTecten der Orandsubstanz verschiedene Action der

Derivate, sondern auch bedeutende Abweichangen

namentlich in Bezug auf die mittelst der Koy-Cohn-

heim'scben Methodp s;eprüfter Beeinflussung des Kreis-

laufes bei Bjdrastin und Berberin constatirt. Ais

daraeieristisoh IBr die Hydraatinwirkang eTsebeiot bei

Itleinen Dospn starke Gofässvercngung und Steigerung

des Arteriendrucks, des hauptsacblich durch Erregung

dea TaaoaMtorisobeo Oentmin bedingt wird , and Ver-

mebraag der Pulsfrequeni durch Erregung der berz-

besohleanigeoden Karren; grosse Dosen bewirken starke

Verminderung des Blutdrucks in folge mangelhafter

Reratbätigkeit und Pnlamlailgtamung durch Reizung

der extracardinlon Vagnscentren. Berberin lähnit den

hershemmenden Apparat, sodass Sinosreizong erfolg-

tos bleibt, bei I^ben und WarmblQtem, Sbt gar

keinen Einfluss auf den Druck und die Gefässe und

erniedrigt in grossen Dosen den Arteriendrock in Folge

SobwSebang der systollseben HeRtbltigkeit. Oleiobe

Hangen beider Alkaloide m kleinen arzneilicben Dosen

wirken wie das officinelle HydiasUaextraot gefisaene-

gend and druckateigernd.

Ton den bei Spaltung des Hydrastios durch leich-

ten Ci]PdSitiiftpc»eeMi naoh d« VenMl OnHüNOt

yoan nyn TozKOLoam. 4t7

(Hydrastin) -f 0 ^ t,„H,,0, (Opiansüuro) -f
Ci|H,,NO, (Hydrastinin) theilt die Opians-iure die

Ungiltigkeit anderer aus Hydrattiii und Horbcrin dar-

fMlellter S&nren, der Hydraatinsäurc und Ber-
erinainre, und wirkt wie diese in gerini^eni Oräde

antispptiboh Das Hydrastinin unterscheidet sich in

seiner Wirkung voia Uydrastin wesentlich daduri h,

dass es nicht wie dieses durch Krregung de" Hüriion*

marks bedingte Krämpfe hervorruft, sondern het Warm-
nad Kaltbtfttam (centrale) Faraly.se (böchstcn<) mit
etwas allgeawineB Zittern bei Kanineben) crseugt;

anf den Biotdroelc wirltt es dareh Brregnng der die

Gefüse zusammenziehenden Uulbärcentren erhöhend,

doch sind bedeutend grössere Dosen als beim liydrastin

erfordcrlif^h. Auf di'n l'iils>> -hli^g wirkt es (auch bei

Vagisectii.n) vi>rmindei nd. Das vom Berberin nur
durch 4 At. H verschiedene Hydrobcrberin

,

CmH}, NO4, bewirkt Zittern und allgemeine i'aralyse,

libnt, wie Berberil», ilie intracardialcn lündigungen des

Tagna und steigert den Blaldrnok dureb Ecrcgting der
monotoriieben Ontren des verliofterten Marita. —
Das Hrdrastin fiirid M. als solches im Harne wieder;
Opiansüuro kunnte darin als SpaUungsproduet nicht

nach^ewieaen werden.

Zu etwas abweichenfltm Resultaten ist Falk

(2 n. H) bei Versuchen über Hydraslin und
Hydrastinin gabMiaien, Indam er fand, dass das

Hydrastinin anhaltender und !;tarker auf den Hhitdruck

wirkt als Hydrastinin. Dieses Verhalten, in Verbin-

dung damit, dass HydrasUnbin nnriatioon bei Sub-

ontaninjection niemals Abscedlmng: höchstens bei der

Einspritzung .schwaches Brennen Tir.d si'W^h rascb

verschwindende laCltratiouen des üoleriitiutbindege-

webes vemrsaabt. sowie die feblende tetanisireode

Wirkung rechtfertigen den Versuch, di'^ Mittel anStolle

des Hydrastins bei G obärmutterblutungen einzu-

(ilbren. Laodan nnd Falk haben das Mittel «a 0,06

bis 0,1 in wä.sseriger T.ösung uiil äuss(^rst günstigem

Erfolge bei oongestirer Dysmenorrhoe, bei Blutungen

doTob Pyosalpinx nnd einfaobe plastisotaeEndonetritis,

sowie bei Hämorrbagien in Folge von Myornrui gcgoben,

während es bei Blutungen in Folge chronischer Mo

tritis weniger leistete. In einxelnen Fällen wurde eine

eontrahliende Wirkung anf den Uteras darob sebwaohe

Wp*if>n oder leichte BUUungen, die es Vei Endometritis

berTorrief , beobachtet. Nebenwirkungen kamen auch

naoh 0,lii nicht m.
Die physiologische Wirkung ilcs Uvdrastins und

Hydrastiniüs lasst sich cach Falk (ri) folgend'rtiiiasstn

parallehsiren: Hydrastiii hrwirkr Kil'N:"i;'Tii Te-

tanus mit r-)lgonder Lähmuri^, llydrastirun bei Warm-
und Kaltbliiiern Lähmung durch Kinirirkung auf die

moterisohe Spbäre des Rräekenmarks, der ein tetani-

aehea Stadlvm nachfolfen kann, Uydrastin Itbat das

Herr (bei KaltblQterri /arrst div H'-mmut.K'sganglien),

Hydrastinin steigt^rt die
1

'iiritr.\ct:lit:it d'-s H'.rzmuskel.s

und ist Weier bei Kult-, ii'^ch l'^'i WnriiilHiti-rii t-in

Herzgift. Die localc Wirkung des Uydraslins auf die

Museulatur fehlt dem Hydrastinin. Hydrahtin bedingt

durch Beisung dea Taaomotoriscben Centruma soneh-

nende Öelisaspannnng and Blotdmeksteigwrnng, je-

doch nicbt andauernd und dorcb tiefes Sinken des

Blutdrucks (besonders während der tetanischen Anfiillr)

unterbrochen; Hydrastinin b<:witkf .nid.iutriidi' sVitk^

(icfässcrinlractiriii vor allem durch KMiw:rkiii:t: auf iu'

Gefä^si' seihst. IJeide Ki^riifr wirken ji ii 1 sver Inr ^vanif 11 i

durch centrale Vagusrei-'iirit; Heim Hydrastn fnigt

anf die Reizung dea vas^moti rischcu Ceatrums Llb-

naf desaelben und in Folge davon Sinken de« Drucks
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428 UuSRMi.>iN, PhAKMACOLüOIK CSD TuXlCOLOOIR.

UDd GefiMaoehUffung bis za den durch HenlUmnog
erfolgend«!! Tode; bei lljilruUnin itt der Tod doreb
Lähmuni; des Athemcentroms bedingt und die dem-
selben Torauügehende BlutdrueksenkanK eine secun-

däre, nicht durch Gefässersohl »fluni; beiiin^;!!-.

Falk (•) bat »oeb Yersocbe mit dem durob Bin-

«Irkaof von JodnotbrI auf HTdrietlnin entiteheiideii

Hydraelin inmethylmetbin Jodid,
[C,.UuNO,(CÜ,)]CH,J.

angestellt, «onacb dasselbe i urareartige Wirkung be-

sitzt, dagegen auf die Getäsae nicht in dem Maasse
wie Ujdrastinin wirkt Nach F. ist auch Opiansäare

Biebt gana obae toiische Wirkung, indem das Natriom-
aals in grSsseren Dosen beim Froseb Gehirn, dann
aoob KiMBhirn und Mednlla oblongata berabsetst,

dann ein Stadium heftiger Releikiümpfe and Kiämpfe
der Vorderbeiix' le'iin^t, während es KaainnhMi sn
1,2 snbeutan und 3,0 intern nicht afficirt

98. PapaveneeM.

1) Dieter ich, Eugen, lieber den Moiphiogebalt

der Hobnküoben nadveiaobiedener seltener Opiumiorten.
BelAmberger Annalen. 1889. & 99. — t) Oninard,
Action physiologique de la morphirc chez le cbat.

Compt. rend. T. GXI No. 25. p. 981. — 3) Tan
ber, K, Utbi-r das Scliicltsal <h-s Morphins im tbie-

ri&chen Organismus. Arcb. U exp. PaSbol. Bd. XXVII.
Ii. 4 u. 5. S. 836. (Str&ssb. pharmacol. Laborat.) —
4) Dott, D. ß. unri Ralph Stock man, Pbarmacologjr
of morpliine aul its derivative;. Proeeed. E So«.

Edinburgb. XVU. Sept. S6. — 5) L<weBDoyer,
H., Ueber CodeTn. (JQdisebes Kiankeiihaiis ta Derlin.)

Dtsch. Wochensohr. No. i^. S. 429. — 6) Kobler,
0., Erfahrungen über ddn Werth des Codeins als Nar-

cotioum. lAll^. Krankenhaus in Wien; Abtheilg. v.

Sebrötter ) Wien klin. Wochenschr No. 12 S. ?3I
t) Engel, R. v., Ueber das Protop. n (^Mirh.

«harmaflol. Institut.) Amb. f. esper Path. Bd. XXVII.
L 6. 8 419. — : 8) böse, Carl, Beitrag snr Kennt»

niss der Wirkung dt^s Laudanins. 8 ?4 Ss. Dias.

Kiel. (Laborator. der liharmacognost. Sammlung.) —
9) Hall, J. N., Recov ry aftor ingestn-ii ot aboiit

tbirtjr grains of morphia. B<.>>>uin .ioum. icbr. C.

p. 183. (Verschlucken von Pillen, welche angeblich

8,0 MorpliinsDliat enthielten, bei einem starken Trin-

ker; Anneodung starker Brechmittel nach 2 Stunden;
ktinerlei aainotitelM Ersobeinungen [?]) 10) Van»
derbnrg. C. R. (Colambus), A derioe for fOT«ing re-

spiration, with a r .
pr.rt of its use in three cascs of

opiam narcosis. New York Ree. Kebr. 8. p. 144. —
11) Mothersolc, A oast^ poisoning bjr ohlorodyne;
recovery. Liverpool Northern Hosp. Under the care

of Ür. Dickinson. Lsncet Sept. 27. p. 670. — 12)

Ooeke, 0. iL (Manobesler}. Gase of opiam poiaoning,

tnated by atropine. Ibid. No. 92. p. 109$. (Ver-

giftung einer 43j. Frau mit 3 Drachmr-n Tinet. Opii,

Auswaschen iles M i^orü., Alr..[..in im Bctragi; v .ii

tiran thu.ls intern, 'Lheiis hy[.)-i it-rmall^ch. »..iuroli

Vielleicht das Aussct/en der Athcauug im Cotua ver-

bindert wurde; Genesuog; diä Waschflüssigkeit enthielt

nar wenig Opiam.) — 13) Mattison, J. A «u-

rions ease of opinm addletioii; morphia bj nose.

Pbilad. Rep. Deo. 13. p. 672. — 14) R^gnicr, L..

L'intoiication ehroniquc de la morphine et ses diverses

}orm>.'s. (im. des hop. No. tiS. p. 629. (Sehluss-

foigeruiigen au« einer grössereu Arbeit, welche nichts

wesentlich Neues geb^ n ) — 15) Mck&n, i rjje C,
Gase of opium poisoniog. Boston Journ. March 27.

p. 301. (Vergiftung eiües 23j. Mannes mit l'/i Unzen
Laudanom, lebensnltend« Wirkang künstlicber Ath-
mnng naeb erfolgloser Afoopinanwendang; Pneumonia
dcitra ?> Tage nach d>jr Vi;Tt;iftufij;

;
Grim.suiiK.j —

16) Ley, «.arl, Ueber die pharmaoologisobe Wirkung

des CbsUdonini Chelerytbrin und Sangoinarin. Diss.

8. 54< Ss. Marburg. (Warburger pbarmacologiscbea
Ins'.itut.)

Dietericb (1) bat Mohnkuchen und verschie-

dene fremde Opiumaorteu auf ihrem Morphin»
gebalt nnteiraobt. In sratacsB koiuita kmn Morphim
naebgewtesen «erden, so dass die bei Thieren nadi
Füttdrung mit solchen beobachtete SchläfriL-l'cit rinderen

(rrund haben mu^s. Ftrsisches Opium in .iL.-kantigen

StatiK^n (1*?84) liefert'- 10,50, Ispehanopium in Hrodeo
(18 B4) 4,62 und Belgaria Opium ans dem Distriot

Warna (Dorf Aiaplod, Bei Praredl, 188») lO^ftlpCt.

Mor[ibin.

Guinard (2) leitet die stark eicitirende Wir«
knng des Morphins bei Katzen, welche besonders
anigopiAgt naeb grosseren Dosen eintritt and niemaln
mit Seblaf oder Stupor, sondern stets mit Oaarelsioneii

endigen, die, an den npsirhts- nnd Ohrenmuskeln be-

ginnend, ailmäli^ in allgemeinen Tetanus überßehea,
von einer Schwächung des Gehirn.s ab, da raorphinsirte

Katzen durob Cblorofoim mit leichter eingeschläfert

werden. Beim Erwaeben tritt die Torberiis Aafrsgimg
wieder ein

Durch künstliche Dorchleitungsreranohe hat .sich

Tanber (3) überzeugt, dass eine Verminderung
des Morphins weder in Leber und Niere, nocb

im Blute stattfindot vielmehr ziemlich genau dieselbe

Morphinmenge (ca. 90 pCt.) aus dem tur Durchbla-

tang benut^B Blnte wieder arbaltno wird als not

Morphiam- Blutmisch T-ig^n überhaupt. Während das

subcutan oder intern eingeführte Morphin nach zahl-

isicbm VMna«hra T.*s im Ram ststo nur quali-

tativ in mioinaleu Mengen mittelst des Fröhde'schen

Reagens nachgewiesen werden konnte, gelang es T.,

bei einem Hunde, welchem in 10 Tage 1,632 Morphin-

bydmeblorat entsprechend 1,240 g freien Morphins

subcutan beigebracht waren. 0,512 pCt. reines Mor-

phin = 41,3 pCt. ans den gesammelten Fioes wieder

SQ gewinnen, sodass also die Hag•ndarnsnhlain-
hautal.sderhauptsächlichstcAusscheidungs-

ort des Morphins anzusehen ist (vgL auch Ber.

1887. I. 466 Q. 1889. 1. 426).

Von Dott nndStoekman (4) liegt diM »lUffO-

zeichnele Studie über die physiologisoho Wtrkttog
den Mnrphins und seiner Derirate vor, welche

darlhut, daäs diejerugeu Derivate, bei denen derGrund-

kern des Morphins keine Ver&nderong orfEhrt, MMidsni

nur Wa.sserstoff des Hydroxyls durch Radicalo eraetst

ist, auch die weseotlichen Wirkungen des Morphins er-

balteo ist. tuid dass es dabei tienitoh gleiohgfiltig ist,

welches Radica! eint;efuhrl wurde. In Co^leTn, Codä-

thelin und Arnjimorphio , in denen dasselbe H-Atom
doTob BiD Alkylradieal ersetzt ist, erscheint die naroo-

tiaeho Wirkung herabgesetzt, dagegen die Krampf-

wirkon^ und die lühiuende Wirkung auf die Nerven

erhöbt, ebenso ist ihre Lebensgefährlichkeit (in Folge

vos Kiinpfon) hShor. AoetyU, Dinostyl«, Benioyi« aod
Dibenzojimorphin , hei denen 1 oder 9 Hydroxy' t?

durch ein sauies Kadical ersetzt sind, zeigeD in kleinen

Mengen gering« narootlsohe Bffeete, bewirkon ab«r in

grösseren heftigen Tetanus; sie bedingen in Vio
Dosis des Codeins Schlaf, in 3 fach höherer Dose Te-

tanus ; anf die Nerren wirken sie in gleicher Dose
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htfftbsetMnd. Ob 1 odor 2 H ersetit sind, sobeint

gUiobgältig. Die nämliob« Wirkaog teigen Horphin-

aobweftlsäare and Isitrosomorpbin, in denen HSO4 nnd

HO die Hydrox/I H-Atome encUea; Cblorooodid, io

wüshm d dM OB dM OodefM MMttt, and TH-
cMornmorphin, in welche beide OH-Grappen und noob

ein H dea Moipbtns diuroh Gl «rseUt sind, behalten

dit fibmal»riitii«lw Wirlnnf dM HorpUns, ^d wUtn

aiUMideai noch »nsgMproohene Haskelgifit, Metbo-

oodeTn, in welchem I Melhylmolecfil 1 Hydroxyl-H,

ein zweites Methyl 1 H des Morpbinkerns erseizt, Me-

yiylmmrphiamchlorid und Hethylcodein zeigen keine

Yon derWirkang des Morphins und Codeins abweichende

Effeot«, doch ist die narcotische Wirkung geringer, die

lIliBflBda Wlrknng uf Hwv»n ttickw.

Ffir dl« AnwAodnng dM God«ln* »Ii Briats-

mittel des Morphins Sprecher aasgedelnte Er-

fabruogen aus gröSMren Krankenanstalten, über weiche

LSvennsyar nnd Kobler b«rifibton.

Nach LSwtntntyrr (5) empfiehlt es sirh in Doscd

von 0|0S5 — 0,05 drei- bis (ütiimal tiiglii-b be.sc»uderä

bei Wbnenhaflen Zuständen der Bauch- und Becken-

organe, und mar nicht bloM bei visoetalaa Meuxalöea,
ondero aneb bei VagengaabwSr and Kreb« der Leber,

des Darmes und des Baach feiles; doeb kann es bei

Gallenstein- und Niorencolikcn das Morphin nicbt ir-

Setzen und ist bt-i circamscripter Fentonitis wfji^en der

fehl«9nden hcrameaden Wirkung auf die Peristaltik un-

feeignet. 8ebr befriedigend sind die Resultate bei

'btbbikern, n« m dia DruokgafBbla auf der Brost,

dai SeKenateeben nnd den qullendam Snsten in gftn-

itigster Weise beeinflusst und lange Zeit gegeben werden

kann. Auch bei exaoerbirenden Bronchocatarrhcn, Pneu-
monii-' und Pleuritis, sdwic liei pulmi-nalem Asthma
«iriit es güttstig, wie es auch bei Herzkninken ohne

Gefahr gereicht werden kann und b- i Steaocardn- ex-

quisit Undarnd wirkt. Bei peripheren Neuralgien und

•a^tmlen nrgianischen Erkrankungen sind die KfiMte

^*M<Mi vü-kt M b«i lalobtan Bricgnnffainr

atindan nndlnaaninte naeb eiaebSpfenden Krankbeiten

günstig. Kobl-:r ii^' rühmt die Wirliunt; vnn 0,03-0,04
pro dosi and 0,1 — 0.15 pro die zur Hekiimfifur i: dea

Hustenreixes bei ILl ' n ilose der Lungen, wo es l-:»tr.

Hyoscyami und Extr. Cannab. »eil über'riflt i d. eh m
den grösslen Gabm laob nitnnter Neb» ner ) 1 ui^n
(ßgbwindeltBinganommaiiaaln das Kopfes und balftiBiiag)

bedingt. CodeVn erleiebtert dl« Sipeetoration m) Bron-
chitis besser als Morphin, steht dagegen hinter diesem

bei liustenreis in Folge von Laryngitis und Larjnz-

tubereulose zuiüclt. Hei einzelnen Kranken trat bei

längerem Gebrauche Oewöbaung ein. In einem Falle

von Idiosynctasie gg. Morpbin Bod Opinn wordeCodeTn
anstandslos ertragen.

Das 1870 von 0. Hesse entdeckte, von ßijkman

in Macleya cordata und 1889 von Seile in Chelidonium

mi^ua aofgeiundene Alkalotd Protopiu, Cm Uta NO«,
wiikt Mwb Tannehen t. Engel's (7) bei Frasämo In

Idelnan Itosan naraotiaeh, io letalen (7—8 tng) ansser*

dam libmand anf die nakalsnbatana und die penpbemi
Nervenendigungen, sowie auf die R' flexactif r w ü rf.d

kleine und mittlere Gaben die Reflexerregbarkeil Uilaci

lassen, f (1 V'.'armblütem ruft es auch in grÖ.ssercn

tiabeo (U.Ü4 für Meerschweinohen, 0,(^-0,1 f5r Katscn)

kaine Mareose, sondern epileptiforme Krämpfe ohne
SMorang der Reflaaecragiiaclfeit hanror nnd USdtot

dniä. Entiaknnf odav BnebSpfong: glaiebMitig libait

M daa Hers uao dM TaMmotoriaebe Oantrum. Aneb
kleine nnd mittlen Ooaen badiogan bei Sängern vor>

ttbaiiabendea Abainkan dM Blntdraaks and l&hmeo dla

iaktMkwMi aar |SM«mliB IMMa. iBMk. Ba. L

Hemmnngaappante im Herzen; grSaaer» setzen dea
Blutdruck definitiv berab, der dureb Rrstickungsreia
und sensible Reize nicht erhöht wird, während Reizung
dcsllalsmarks seine Wirksamkeit bewahrt. Heim Frosche

sinkt anfangs die UerisoblagtabI, später wird dieselbe

viadar normal, dagegen nehmen die Systolen an Kraft

nb^ nnd daa aabr blaaM Ueta aebligt ontar varmRirmig
tarlanfendan Conbraelieaien, die doreb Atropin niebt
gebessert worden, noch stundenlan;:; weiter.

Nach Faick und Dose (8) istLaudanin ein sieh

nnmittelbar dem ThebaTn anreibendes tetanisirendes
Opiumalkaioid, das analog dem Stryobnin auch in

nicht krampferregenden Dosen und in grösseren Gaben
bei ourarisirten Tbieren atarke filatdrnokateigung durch
Erregung dea aiomotorfaaben Centmms barrorbringt,

welche, wie aueh die Krämpfe, durch Chloral b^ -ii it

wird. Ka wirkt aut Frösche, Tauben, Kaninchen, Katzen
und Hand« (Sdtliob; 0,OiB kann Knnineban in 95 Min.
tödten.

Aus der amerikanischen Literatur liegen ver>

aobiadene Belege i&r die Heileffecte der künst<
Heben Respiration bei aenter Horpbinmver«
giftnng ror. Pell und Vandcrburg (10) empfehlen
foreirte Anwendung in allen schweren Fällen mit
starkfjesunkener Athmung, i''.rsterer unter Zuhilfe-

nahme der Trachentomie und Anwendung einer mit

einem Hlast-bal^ in Verbindung .stehenden Röhre V.

unter Benutzung eines von ihm als Automatic
forced respirator bezeichneten Apparats, der nua
einer OeeiobtasMafc« ond einer ionan mit Yantilen aar
Bzüpiration nnd Inapimtion Tersehenen HcssingrShre,
die ebenfalls mit einem Blasebälge verbunden ist, be-

steht. V, bat damit in S Killten vor» Morfthinmv<»r-

piftung i'Ü,.T bei einer Erwachsenen, 0,1 bei einem

Kind) die Athmung i—3 Stunden unterhalten und
dM Leben gerettet

Hothersole (II) empfiehlt im Anschlüsse an
einen Fall von Vergiftung durch Cblorodyne (vier

Unzen, eutsprech -nd 1 ,u M -.rphin), d-r unter .Anwen-

dung von Magenpumpe, bei.ssem Kalle'' und äusseren

Reizmitteln günstig verlu f, da.s Waeh-- r h a 1 1 e n als

bestes Mittel bei Morphinismus acutus, wozu er

jedoch nicht dM bekennte Ambiilatory treatment, son-

dern dM in l^eonen aiiageführte Einapritaen kalten

Wassers in Mnnd nnd Nase geeignet halt.

Kin vnn Matt.ion (13) bei.bachteter Fall von
M 0 r p h i u m .^ucht nach Kmführung von Mor-
ph 1 um iösung in die Nase, wobei der Kranke die

ursprünglich ^egen Kopfschmerz gebrauchte Dosis

(5— 10 -Tropfen 'iproC Lösung) dergestalt steigerte,

dass naeb Ablauf mehrerer Jahre 4,0 Morphin in 120

bis 250 g \V.asser im Ta(;e Kt^eluiupit wurden, ist durch

die Aetiiili:>gie sowchl als durch 'i:e ohne h'-rti^e

ReaoUoii erfolgende glückliche KuiwübnungsRur (zuerst

Herabsetzung auf 1,0) merkwürdig, nach welcher auch

die die Moiphiamsnobt begleitenden okroniseben Intozi-

Mtionserseheinnngen (Sebaehwiebei Appetitmangel,

Ged&cbnisssehwiobe, AbmaseroDg, Impotenz, Stablver-

stopfung) unter tonisirender Bebandlaog aabVMiden.
M. bat auch i Fälle von Morphiumanebt in Felge
von Suppositorien beobachtet.

Nach Ley (ir>) ist von den Alkaloiden doa
SebSllkranta Cbelidonin ein Gebimgift, daa Stu-

por, Ataiie nnd Analgesie, welob« m Bintritt moto-
rischer Lähmung sich geltend macht, erzeugt Vom
Morphin untersehri.ii-'. es sieh duicb die Abwesenheit
V [;.. fli'lkrampfi'ii [i-

I Ff'"seti.Ti. Wiihr-Mid ' S b im

Kaninchen intravenös TeUiius hervorruft, und durch

die periphere Herabsetzung der Sensibilität, die auch

bei Applioation einer 5proo. Lösung auf Hornhaut und
Bindehant, jedoch niebt ebne $rtliebe Irriiati <r-, ein-

tritt. Auf die Papille ist Ch. ohne F.inflna«. Bei Kalt»

blütern setat es die ZabI der Heraeontraotlonen hemb
and fObrt in diMteliaeben StUlataode» bei erbaltener
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Bflbtarkmt des Hwiaintailt, IttA WumUStBrii (Ka-

ninchen) redacirt es die PalszabI bei Steigen der

einzelnen Erhebungen der l'ulsoarven und gleich-

bleibendem Blutdrücke; Atropin hebt die Enebeiaungen
beim Kaninchen, nicht beim Frosche auf. Maskeln
werden im CoutaiOt mit Ch^-LSsang unerregbar und
verfallen in St«n«; mi«roiMp»ah ist TrAbung aod
fettiger Zerfall d«r MntkelMDdel nuhweitbar. Noah
weit stärker auf die Huskelsobstaoz wirkt Chelery-
thrin, das bei Fröschen vorwaltend Paralyse, keine

Analgesie und am ApplicAtionsorte starke Irritation

und selbst Abscedirung bewirkt. Die (iiftigkeit de«
Chelidonins ist nicht gross, da Frösche erst nach fünf

mg zu Grunde geku und sich oft noch nach 0,01
(Ueerschweinchen noch nach 0,1) erholen. Id Baäog
Mf das in dar canadisoiMa filtttwonel «nthaltene, von
den Chentkem mit Chelerjrtbrin idantifieirteJjangui-
narin br-stätigt L. di-- frühere Angabe vuri Schroff,
das.«) es tctanische Krämpfe (bei Meerschweinchen und
Katzen auch Zwanghbewegungen am Kopfe und an d-r

Vord^reilremitüt), bei Warmblütern Trübung des Sen-
sorium (angsterregende Zwangsvorstellungen?}, Speiebel-

doss, tmrmebrte Koth- und ünoantlMroog and ver-

mebrt« Aibemfrequens bewirkt ond dsreh plStsliehen

Afbeautillstand tödteL Die Klimpfe gleichen denen
des Stirebnins, sind aber von kurser maer und gehen
rasch in Liihmaag über. Auf die Herstbütigkeit
wirkt S. stark herabsetzend, besonders bei directer

Application
;
Vagusdurchschneidung und A tropinisirung

sind ohne F.ioüuss; der Blutdruck wird zuerst stark

erhöht, dann stetig herabgesetzt (auch im Tctanoa^
Looal wirkt ea anf Mnakeln lihmsDd, ohne die Stroa-
tor n beeladaatMi; «beoio letai «• loenl di« Seasibi*

litftt hacsb, Jedoeh bei glAiohMitiiar itarker Inttatfon.

29. Bottneriaceae.

1) Gram, Christian (Kopenhagen), Kiiniscbe Ver-
suche über die diuretische Wirkung des Theobromin.
Tborap. Mtsh. Jan. S. 10. — 2) v. SebrSder, Ueber
die Verordnang des Dlaratin. EboBdia. JntL S. 874.
— S) Hoffaann, Ang. (Heidelberg, Uebor d. ther.

Anweadong des Dinretin (Theobrominnatriäm>Natrinm'
salieylat). Arch. f exp. Patb. Bd. XXVIII. H. 1 u. 2.

S. 1. — 4) Dinretin- KniMI, ein neues Diuretieom. 12.

8 .Ss, Ludwigsbafen. — 5) E o r i tschoner , M , Klin.

Versuche über d Diuretio-Knoll (Theobrominum-
Natriosalicylicum). Wien. kl. Wchscbr. No. 89. —
6) Koniodji • Pomeranta. Le thiobroBsine et la

dinrMioe et leiir aetloa tbArepentique. Boll, de th^rap.

Aoüt 15. p 112. - 7) Lazzaro, Carmelo (Palermo),

Parallel« farmacologico fra teobromioa. Ann. di Chim.
Oct. p 177. — 8) Schuchardt, Bernhard (Gotha),

Die liola-Nnss in ihrer commerciellen, eulturgesohioht-

lichen und mediciniscben Bedeotoag geschildert.

TbOringerCorfeap.-BI. No. 8. (Bigliiiang einer Iröberea
Arbeit dordt AvaaOg» ans ReSebeaohraibiinfni osd
die Yerbaadlungen in der Pariser Aeadteie da nddl-
oinei vgL anter Robiaeeae.)

Als ein Tortrettiobas Dieratioom ist das anter

dem Namen Dinretin von Knoll (4) in den ITandel

gebrachte Tbeobrominnatriam - Natriomsali-

eylat in beaeiebnen, «elebee wine Vlrksamkeit an«>

schliesslich dem 47— 48 pCt. betragenden Gehalt an

Theobromin rerdankt. Nach den übereinstimmenden

Versnoben von Qran (1), Hoffmann (3)Koaindji-
Pomerantz (6) atid Koritsclioner (5) wirkt es in

vielen Fiillon, wo Digitalis, Strophanthns und Coffein

nowirksacu bleiben, diaretisoh, wenn es in Tagesgaben
von 5,0 and mehr verabiaiiAii viid, «od kann, da es

bei ziditigar Daaaialint kaiai «rbeblUhM HebeMr-

soheinnngen maoht, and die Wirkung sich nioht oder

nur sehr langsam abschwäoht, selbst bei sehr schwäoh-

lichen Krankon und selbst bei Horbas Brighti langt

Zeit mit Erfolg gegeben weiden.

Maeh Gram 's Yersacbea im KopeobagaMr Hospital
wirken Theobromin, Theobrominoaleiom ond
aalssaares Theobromin weit weniger suverlässig;

aneb erregt Theobromin hiufi)( Brbreeben, was Dinretin

nioht oder nach Hoff mann'» Rrfahrungen auf der
Klinik von Rrb nur ausnahrasw-nse thut. Nach Hoff-
mann kommt mitunter Diarrhoe nach Diuretin vor.

Nach Koritsoboner, der selsbt Tagesgabeo von iO.O

in einseinen Fällen verabreichte, sind wässrige Diar"

rböOD, welebe jedoeh weaig aehwiebea, nieht selten «in
Brsats für die niobt sehr vemebrte Diärese, während
pr Kopfweh, Nausea und Rrbrcchen nur bei Nephritis

als Nebeneffect wahrnahm. Nach K o u i n d j i - Pom e-

rants tritt Kopfweh bei Gesuriden und Kranken na-

mentlich ein, wenn D. während der Mahlzeit genommen
wird, wahrscheinlich in Folge von Zersetzung durch
die Sala^we des Magens. Auf Tbiere wirht D, nach
K.- P. 4—5 mal weniger giftig als CoftTn, Indaa ea an
0,3 subeatan nicht tödtlicb wirkt Koritseboner
hat bis 10 g pro die gegeben, wonach bei eintelnen
Kranken Gerzpalpitationen mit vorübergehendera .\ngst-

gefühl eintraten, was auch K an sich selbst nach dieser

Dosis beobachtete. Nach K o u i n dj i - P. ist Diuretin zwar
nioht der DigiUiis und SUophantus überlegen, hat abur
TOr CoffeTn den Vorzug, da.ss die Wirknug stärker ist

nod S—3 mal so lange anbilt, dsls D. niemals firannan
in der ürethra berTorroft, sof die Bersaetion niobt
oder kacTD f'iwirVt 'ind Blutdruck und Nervencenlra
nicht alticirt. Die harntreibende Wirkung des Diuretuis

hängt nach Ansicht .•ämratlicher Autoren nicht von
einer Henwirkung ab, obschon sich nach lIoffmanQ
der Puls in manchen Fällen hebt, und kann naob Ko-
ritsoboner bei Healeidendea trots fortdaoernder
sebleobter Henaotion sehr erheblioh sein. Sie erreieht

mitunter das 6—Süsebe der Normalquantität, dauert
aber nar aosnahmsweise auch nach Aussetzung des
Mittels for', Ir. dem Harne iat nach Hoffmann
Theobrüifiin nacbweisbar (nicht io den Faeces). Auf
die Nieren wirkt D incht irritirend, kann sogar nach
Ror;t<sc honer Blut und Fascrstoffcylinder aus dem
Harne verschwinden machen. Nach K. tritt bei Diuretin-

behandloiw awar absolute Venaindemng 4es Proeent-
gebaltes des Biweisses im Harne ein, dagegen erfolgt

Vermehrung der gesammten Kiweissansfuhr beim Schwin-
den starker Exsudate um 20— CO, bei schwächeren om
10— 40 pCt ; das sp^ c. Gewicht des Harns wird erhöbt,
die Ausscheidung des HarnstöfTs namentlich in den
ersten Tagen gesteigert. Als Tagesgabe, welobo die
Diärese bei Hydrops steigert, reieht naeb Korit»
sehen er in ßOpCt »,0^ In SOpCt 6,0, ansnahmsweiae
mitunter ^0 ans. Man beginnt jedesmal mit der ge-

ringeren Qabe und steigert snoeessive, da die Grösse
des KfTectd nicht immer der Dosis parallel geht, und bei

sehr bedeutender plötzlicher Abnahme der Flüssigkeit

bei Ascites und Hydrotboras Gotlapserseheinnngen wie

nach der Punetio abdominia eintreten können. I>ie

QabMgrSssft gilt selbstverständlich niobt für Präparate
von geringstem Theobromingebalta, wie soloba n«rii

Sebroeder (S> im Handel orkommen und naA Ko-
ritsoboner weil geringere Wirksamkeit haben Das
Dinretin muss. da es in Pulverform sich leicht zersetzt,

in wüssriger Lösung, welche, ebenfalls der Zersetzung

wegen, keinen Säurczosati erhatten darf, geieicbt wer-

den. Da auch die Säure des Magens zersetzend wirkt,

empfiehlt Koritsoboner, die Darrsiobaag 8 Std. naeh
eingenommener Hahlaeit so beginnen. Am sweek-
mäsiigsten wird D. in Aqna Menth, pip. mit Zasata

on Zookersyrap gegeben. Sabootane Application ist

an «nrasaid«, da anak XanindJWPamarnntn dia
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liijMtloliHtotIcaM TUenn »teto «bMedireB ood aaeb
Korit'^oboner beim M«ImAmi gradMO QMI||lill dar
Kmstichst«lle eiatretea kann.

Lasiaro (7) erklärt naeb Tbierversuchen di« Wir*
kaDf daa Tbeabromiaa (all MatriamTerbindang

IabmiMbf) auf dieCiravIailon fBrnebr derjenigen

e« Digitalin als des CoffeVns rerirandt, indem es die

YentrikeUjrstole bei Kaltblütern (Discoglosaus pictu«

und Rana esculcnta) verstärkt und die Uerx&ob lagzahl
Terlangtamt, bei Waimblätern den Blotdrank steigert.

Die Herssoblagsabl nimmt hei WarmblQtem zu; bei

k&Dttüeker Cifvolatioo in den LoDgao tri(t wadar 6r-
«•iterang (CoflUo) nodi Tcnngniic (DlfitaliB) «ia.

80. Mdiaowt.

1) Wilcoi, R. W, Cocillana, a cliiitcal study.

Bo&tOQ Joqrn. Jan. 2, p, 13. — 2) Kgasae, Le

eoeillana Bull, de tb6r. Join Ift. p. 498. (Bntbilt

Utaie amerikaniscbe Litaratar.)

In VwrltaiMil» vird dia Riad» da« ia Bollfi«

waolMadn BMines Gaarea tricbiloidaa L. Mf
Fmpfetilnnfr Ton Rosby, der suerst ihre emetischen

und aaswurfbefördernden Wirkungeo erkaonte, anter

im NaoMO Cooillaaa als Braatamittal dar Ipa*

oaoaanha and das Apomorpbina benutzt. Wil-

eoz (1) «mpfiablt aiaa Tinotor {1 : 10) so 3,0—8,0
odar aiaBzIrMteBi flaidam ia&—SSTkapfaa 8—-8MdL
bai aubacuter oad cbronischar BiaBAÜtii ilM* Ottd

tnwkmam flaatoa übaibaapt.

31. Rutftceae.

Fuhrmann, Friedrich Ein iajl von medicinalor

Pilocarpin Vergiftung. Wien. Wohschr. No. 34. S 1445.

(Bersbektoramung, starker Druck ia der Herzgegend

und Atbembeaobwerden, Magenkrämpfe, Erbrechen,

atarkaa Ifliamara vor den Angaa naeh i Spritaaa von

0,01 TikMaifiaaiB mariai b. a 81J. Kanne.)

83, TerabintliieMa.

.\ulde,J., The use of Uhus toiicodeodron. Pbilad.

R«p. S«tit. 21. y ."iCO. (Tinctura Toxioodendri su

3 mal tgl. Vt Tropfen Wi rbcumatlMhaD uud gicb

tiaobaa ficiden, byaipel, T/pboa, aqoaaeaen Bant»
aStetieaen n. a. w.)

88. EiyllirOKjiMft.

1) Ifosso, UgoHno, Ueber die physiologische Wir
knng des CoeaTns. Eine experimentelle Kritik der Ar>

beiten über den Meobanisnna seiner Wirkongsweise.
Pflüger 's Arch. Bd. XLYH. H. 11 n. 13. S. &58. —
S) .Albertoni, Pietro, Axione della ooeaina solla

«oatrac^itä del protoplasma. Ann. d. Chim. p. 306.—
8) Paolaaon, E., Beitriga lor Kenntnis* der pharma-
Mrto^aaiiOB Qnqipa dea Oooaiaa. Anb. f. aip. PatliaL
Bd. XXTIL B. 4 a. 5. 8. 800. (Btranb. pharanooL
Laboratorium.) — 4) Ehrlich, F., Studien in der
Cocainreihe Dtsch, Wohschr. No. 32. S. 717. — 5)

Stuver, B., Cooaine and antipjrine combined in the

treatmeni of obstinate vomiting, and as a loeal an-
aesthetie for miiu-ir sargioal Operations. Med. News.
Sapt. 6. p. 889. — 6) Qlüok, (aidar, Iba piaTeatioD
ol tfie teile eflbet ef eoeaina. now ToÄ. Ben. Jon« 81.

t
707. Brit. Jeum. Jnlf 5. p. 94. — 6a) Parker,
W., Tbe Prävention of coo. poisoning and resoroia.

BiltiMm. Aaf.80i p^tM* 1) Sarriai. Aithw,

Catapborio medieation aad eoeiJne as a looal an-
aestbetio. Lanoet Oct 85. p. 869. — 8) Reolus,
Panl, De Vanesthisie locale par la cocai'ne. Gaz. hebd.

No. 13. p. ->4e- 9) Delbosc, E , De la cocaine et

de sei aocidents. Etüde exp. et clin. These. iV. 53 pp.
1888. Paris. — 10) Pernice, Ludwig (Halle). Ueber
Coeainaaästhesie. Dtaob. Wchscbr. No. 14. S. —
ll)Daniont, Fr., üaber den gegenwärtigen Staad dar
CoeaTn-Analgesie. gr. 8. Wiesbaden. — 12) Hsntej»
Thomas H. (New York). Cooaine analgesia; its extended

application in general surgery, when bypodermically

employed. Bost. Journ. Nov. 18 p. 458. — 13) (»ui-

nard, Aim^, Cocaine et circoncision. Uaz. hebd

No. 37. p. 437. — 14) Bousquet, Acoidents looaux

Sroduits par les injections bypodermiqnes de oocaio«.

lall, da Obir. p. 897. — 16) Straaaa, Leopold,

Oeber loeala Oangffii nadi Gbealahijeetiflnan. Dtsa. 8.

23 Ss. WQrzburg. — 16) Sllckler, .T. W. (Orang-i),

Another peculiar effuct of cocaine. New York Ree.

Mar.-?, 1 p 33^. — 17) Ricke, Max, Ueber Intou-

oationaer&obeinungen des C. bei Anwendung desselben

aaf Sebleimbiate. Dias. 8. 32 Ss. — 18) H&llopeau,
8ar nae fonna prolong^e de oooalnisrae aigu. Gaa. da
Paria. Ne.i9. p. 681. Gaa. das Hop. No. 142. p. 1330.
— 19) Detlefaea, Fr., Zar Oaaoistlk der battneiBa-

toriaeben OoeaTn-Paranoia. Dias. 8. 8) Ss. Berlia.

(Zusammenstellung der bishcri^'n Arbeilen und Mit-

tbeilung ••ine.s neuen Falles aus der Abtheiiuiig von

Mendel, mit Halluciuationsn aller Sinne und luri-

bunden Delirien bei einem Apotheker, der anfangs

mindestens 1,0

—

l,b im Tage injicarte.) — 20) Mann-
baiB, Paal (Berlin), Ueber das Cocain und aeine Ge-
fabren ia pbyaiologisoher, toxieulogischer and them-
peutischer Beziehung. Kine literarische Studie. Ztschr.

f. kl. Med Bd. XVIU. H 3 tu 4. S. 380. (Sehr

brauchbare Zusammenstellung der bisherigen Beobacb-

tungaa über Zufälle nach Cocatu.) — 21) Legg, üyrus

(Stamford),Ceeaine poisoning. Britjourn. Sept.27. p.32.

(Sohwiebeanatand und Dyspnoe nach Injeotion ron

V« f >D daa Zabnfleisoh bei einer schwächlichen Frau;

Erholung naeh Excitantiaa and Anyloitrit; BSekWl
beim Transport in ein andern Zimmer, aaf dieaelbe

Weise beseitigt.; — 22) Stick 1er, J. W. (Orange),

Another peculiar pffect of cocaine. New York Ree.

March 1. p. '238 (Knormo ödematöse An.scbwellung

der Backe nach iigeotion von b Tropfen 4 pr&& Lösung

in das Zellgewebe zwischen Wange und Zahnfleisch, in

4 Tagen maohiriadaad; keine Altgenieia«Baebeiannf»a.)
— 23) Sebwabaeb (Berlin), Intoxieatianeeraebeinaa-

gen nach Einspritzung von Solutio Cocaini muriat. in

die Paukenhöhle. Therap. Mtsh. Mär». S. 149. —
24) Uuebcr. Th., Kine interes>>ante Geeaininteiieatioa.

Milit. arztl. Ztschr, No 4. S 160.

Moaao(l), der inBezog aaf die physiologische

WIrkvQf dai Oooafni laeleht tet, daas daaaelbe

ein Curare der aradblen Nerven sei, entgegentritt und

nachweist, dass es auch motorische Nerven und die

Ganglienzellen des Kückenmarks lähmt, hat sich bei

Tbierea and Meaaohen von einer direoten llnakel-

wirkang überzeugt. N'ach Selbstrersnchen mit dem

Ergograpben wirken kleine Mengen (0,1) inoerlicb ge-

geben, varnebread aaf dieArbeitaleiatang deaUnakele,

und ist diese Vermehrung am .lusgeruhlen Muskel be-

deutender als am ermüdeten. Sie zeigt sich auch beim

Fasten, wo unter Cocai'ngebraaob die maehaniseba

Arbeit des Muskels am das Doppelte zunimmt, und

ebenso zeigt sich nach einem langen Marsche Cocaia

von beträchtlichem Einflösse auf die Wiederber-

•tellnDg dar nonnalen Bodiagnagan der wiUkflrlieben

mA 4ir aaf aamab Beise aifalgenden Contraation

89»
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dtr •rmfidctin MosMa. M iDbrauodlMr Ria-

piitUDg dentlben CoM!aiii*atft sinkt dl« Artelto-

leislQog des Haskels.

Dies entspricht der Wirkung an Fröschen und Hun-
den, bei denen kleine Dost-n (beim Uunde 1 tag pro

Kilo) die Contraction verstärken, grosse (3 mg pro Kilo

beim Hunde) dicselb« herabsetzen. Dass C motorische

Herfen liltiBt, gebt duaua hervor, deae einige Tropfen
einer lOproe. LSsong aaf die EverobMIenerren sppli-

cirt, nach wenigen Minuten DisphragmastiHstand be-

dingt, die Reizung über der coc-ainisirten Stelle nicht

aufh<.'bt. C. liihmt bei Froscbi'n mit durchschnitteoem

Rüokenmarke den vorderen Tb«il rascher als den hin-

teren, in welchem der Girtsutritt durch Circalations-

«iSrangen in Folge dea Schoittee belündert ist Bei
aohwerer CoeeTnTergiftung Ist eelbet ia den Stadion,
wo der Tod durch AthemlShmung sicher ist, die Sen-

sibilität der peripheren Nerven nicht völlig aufgehoben,
da schmerzhafte Reize stets starke Contraction der

Blase refleetiirisch «.rregen. Külte wirkt auf das Räckon-
mark btt localer Application jjenau wie Cooai'n. Bei

Tritonen zerstört letzteres auch dio centrifugale Lei-

(nogsfäbii^keil des Rijckecmatks; wenn bei diesen ein

graner Tbcil dea Raekenmirlis anbeeebädift bleibt,

lAbrend der Qbrige Tbeil mit C. Tergiftot wird, eehwin«

4«t dlA Motilitiit vor der SensihMität

Von sonstigen physiologischen KlTecten de'sCooai'ns

beim Ueoachen betont Mosso, dass es in kleinen

Mengen intern die HnntaiensiMIltlt iteigMi nnd dl«

physiolögiscb? Reaotioa der elementaren Perception

durch centrale Einirirliang, da es eine neDneoawerthe

Differeos in d«r Leitangifiliigkeit d«r Herren nicht

hervorbringt, beschleunigt. Ferner vermehrt Cocain

die Quantität der >om Menschen inspiricten Laft und

bewirkt starke Gefässcootraclion.

Die durch Reixung der Haut mit induoirten Strömen
eonatntiite Stoigerang der HantaeneibilitÄt tritt bei

internen Dosen Ton OiOS—0,1 ein; beiDoaen von 0,\9,

welche Zittern und L"ebelb»8nden erregen, ist der

Effect n'.oht grortser. Kmzeln« Personen zeigen schon

nach 0,1 t>,'deiitende Aluiahtne der .Sunsil.ilität hei aus-

gexprocheuen Nebenerscbeinangen (Koplsobmers, Appe-
titlosigkeit, Kälte und Blässe der Haut). Die mit Hülfe

des Uipp'aeben Cronoscops oonstatirte Bescblounignng

der phrtielogiaohen Reaction erscheint in 25— 20 Min.

und verschwindet nach Ablauf einer Stande. Die Ver-
mehrung der Inspirationen (mit dem in Communleation
mit Müller'beben Ventilen gesetiten Ricdinger'schen

Zähler nach^'-wicsen) erreicht nsrh 0,1 in 1 Stunde ihr

Maximum und kann sich sowohl mit S(ei>;erant; der

Atbemfrequcnz als mit Abnahm« demeiben verbinden}

Doeen von 0,15 bedingen sehr beträchtliche Vermiod^
mng der eingeatbmeten Luft (bei leichten Vergiftunga>

erMmetnungen). Bei der plethysmographisch festgestellten

starken Cintraetii-n der Blut^e]ä.sse verschwinden auch

die respiraturiscli-Ti SchwankiinKen und die L'ndula-

tioneii der Cnrven: das Verschwinden dea Dicrotismus

und der Undulationeu im absteigeoden Tboile der

Pulscurve deutet auf Alteration des Blutgeftsstonus.

In Bezug auf Cocainwirkung bei verschiede-
nen Thieren und Pflanzen oonebltirte Mosso,
des« BrhShang der TenMAtur de« nagebenden Me«
dinoB bei Proeohen die bei CöonTnvergiftnng bei Kalt-

blütern häufig fehlenden Krämpfe constant hervorruft.

Bei P'f>i>chen steigert Cocain constant die Temfieratur.

Hei Bünden und Kitit flirti v-r^chwnd'Ti uninitt-Mbar

nach ItiJ.-ction von U.O'i der Pateliarretiex und der
Blasenreflez, kommen aber in 5 Minuten wieder; der

bei Oarcbscbncidung dee verlängerten Marks veraohwin-
dende Patetiaricflex itird durch Injeetion Jdeimter
Mengen Coo^o (1,6 mg pve Kilo) wiedeiheigeitollt. M

AbMhai« der Tenpemfor der Hund« rfnd ianMr
stärkere CocaVnmengen nothwendig, um den Patellar*

reflex anfznheben. Die Giftigkeit des Cocains ist bei

verschiedenen Tbierspeoies verschieden, ohne dass sich

das aus der Verschiedenheit ihrer Temperatur oder der

Grö.sse ihres Gehirns erklärt; bei Fröschen und Hnn*
den ist die toxisoho Dosis gleich (0,04 pro Kilo), bei

Tauben beträgt aie das Vierteehe (letale Gabe 0,08«
0,1} In kleinen Oowm (D^OQ—O,! pKM. LBaoog) be-

günstigt Cooatn dea Reimen derSansn mtti die spätere

Fntwickelung d-r Pflanze: in grössarw (1 pC'.'; vrfrVt

es retardirend, in noch grösseren {i pCt.) hindernd aut

du Keimen.

Albertoni (2) bebt die Protoplasmawirkung
als eine die meisten FtTec'e des Cocains und auoh

die looale Anästhesie erklärende Wirkong, hervor« die

thdlwolM «In« «xeitirend«, in Mi«g««piooh«ner«rW«in«

nb«r «In« imnljfvirMide ist.

Die erstere ergitbt aich ans der Scbviogavgs-
beaebleunigung der CITien dea Mondepitbela beim
Kroscbe durch schwache Solutionen; die letztere durch

die Paralyse von Lepidopterenlarveo und Ami>l eu in

pbysiol igischeij Kochsalz Lösang«^n. denen 2pCt.
Cocain zugesetzt ist, durch Aufhören der amoeboiden
Bewegangen der grossen Blutzellen von Astaouj, sowie

der fievagnngan der Spennatoioiden and der Cilien (bei

starben LSsnngen und bei langer Binwirknog edhmeher
Lösungen), durch Auihören der Krregbarkeit derSobleim-
drüücn unter der Membrana nictilans des Frosobes, die

Verhinderung der Diapedese der Leacoeyten und durch
das rasche Aufhören des Muskel- and Nerveoatromea

•

Poulsson (S) hat eine Anzahl der von Binhortt
dargesl< Ilten Abbauproducte des Cocains, welche der-

selbe als Cocay I verbi nd u II ^;e n bezeichnet bat, weil

sich in ihnen constant eine tiruj j e CH, NC5U, (Cocayl),

die als hydrirtes uu l methyiirtcs Pyridin aufzufassen

ist, intact findet, auf ihre Wirkung untersucht.
Darob Oxydation dea ficgonins (vgl. Ber. 1889. I. iS8J
nnd Benzoylecgooina mit Kaliumpermanganat entelwhen
an Stelle von OiTprripioiisaurecocaylverbindungen

OxyessigsÄurecf'C-aylverbmdungeü , aus welchen ver-

schiedem- Kster K''''il'"'''t werden können, die Homologe
deü als Metbylb^Dzoylecjonib aufzufa^äenien CoeaVns

(,HomocoeaTne*) darstellen. Diese Homooooain«,
von denen P. eingebend den Aetbfieater de* Benaojl-

oijeesigsäaroeoearls (Honaethin«««»!«)» daneben
aoob den Hetbyl- und ?ropfleeter (Homomethin*
coeaTn und Hoinopi i p i ncocaTn) stndirte, beeltaen

nicht nur die locil aniisthesirende und popillencrwei-

ternde Action des t 'i cnins, sonderti auoh gleiche toxi-

sche Wirkung auf Fr ische, Ueim Uomaethincocain sind

all« dieee Wirkungen sogar »tärker als beim Cocain,

dooh tat der local anästbesirende Effect mit weit hoch-

gfndig«Nr loealor Beiaang verbanden. Das als Ben-
ioylhoneegonin sn beoeiefanende Beaaoylozyessig-
säurecocayl stumpft die Rmpfindong nicht ab and
wirkt nicht pupillenerweiternd, weshalb die fraglichen

Wirkungen dea Cocains nicht auf der Verkuppelung
mit der Benzoesäure (Fi lehne) beruhen können, son-

dern offenbar mit der Aetherifioirang in Verbindung
stehen. Ausserdem ruft Benzoyleegonin, jedoch nor
in grossen Dosen (8 mg), beim Kroscbe starke Ver-

nMtünng dea finataeoreta, Mnakelatmflgkoil nnd Iwtanni
mit Mdii«lgander Uhmang hervor; die MoaMlBtUT«
wird durch Nervendnrehschneidang aufgehoben. Ausser
dienen Stuffcn hat F. auch das Recbtaeocain unter-

sucht, welchivs aus dern durch Krhitzen von gewöhn-
lichem linksdrehenden Kogooin mit Alkalien gewonne-
nen Rechtsec>;onui durch Hethyliren and Bensoyli en

erhalten wird, und dasselbe als qnaütativgleiohwirke nd
mit gewShnUohrm Coeun «rkinnti doeb trfit die A b«
itnmpfhng da« <hl8h)« dnnh A«ointM«««Ia n««h«r «nf
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VBd TeiwAwindtt ruober, auch gebt dk ioiiMhe Wir-
kung bei Fröschen schneller vorüber. Andere ätberisirte

D«riv»te des R«ohtsL'cgonins (R^ohtaecgnnin- Aethyl-,

Propyl-, Isobutyl- und Amylrstcr) er/tugcn nach Ein-
horn und Mftrqu»rd auf der Zunge gaox ähnliche
aaiitlieiireiid» Wirkniigeo vto g<«Shanehw C^Mia.

Ehrlich (4) bat analoge Stadien mitStoffen aus
der Cocaioreihe anfcestetit, wubci die eiMelnen Kör-
per an Mäuse verfüttert wurden, bei denen Cocain zu 0,08
aobon m 30— d6Std. Tod anter ErzeuKunt; eigen-
thümliober Veränderangen der Leber herbei-

fflhft S. betiMlitet di«M ia «iiiMrofd«ntli«har VainoM-
laBabne ond Anlafe tieh iottenide vod als ntelit ent-
zündliche facuoläre Entartung; mit colossaler Zellver-

gröaseruug aufzufasseiide, von fettiger Degeneration, an
der auch die Galtencapillaren, die Sternxellen der
bindegewebigen Grundsubstanz und das Endothel der
Gefässe theilnahmen, besonders in acut tödtlichen

FiUen begleitet« Alteration fOr cbaracteristi^ober als

di« Jipiatbesie, die nicht selten bei Miosen som Z«r-

9Mg» der Haot Anlasa gtebt. Diese Leberreränderang
wird nteht dareh Rcgonin und Methjicegonin, «elebe
20 mal «<.jiiger glfXig sind als Cocain, hervorgebracht,

wohl aber durch diej»nigen Derivate de* Cocains, in

denen an die Carbonsiiure^ruppo des Hf'nzAyltcgLinins

an Stelle des Methyls andere Alcobolradicale treten,

wie Coeäthj lin, Coeopropylin and Cocoisobutylin, welche

in ihrer toiieelien Wirkung sieh tob Oeoein qaantite»
tiv liantlieli nlebl aateredtelden. Aber eueb die-

jenigen Körper, in denen an Stelle des Benzoylrestes
andere Süurerndic^lc getreten sind, I s a t r o p y 1 cooai'n

,

P h e n y 1 8 c e t y 1 e r g 0 n i n , V a I e r y 1 c o o ai ii und
Ph tba I y Id 1 cg V nin, von denen der erstgenannte

Körper ais iDtciisivsten giftig wirkt, besitzen die Wir-
kung anf die Leber, jedvcb in geringerem Maasse, w&h-
reod von ibnen nur das PbeDylaeetjlecgonin, and
Mch di^ea nnr in schwacher Weise, anastbesirend

wirkt Stark aosgesprocbeuo anästhesirendo Wirkung
kommt dage(;t'n dem von Einhorn als laococain hd-

seichneten H c. m om et h i n c o c a i n (a. oben) »u, das

auch die Wirkung auf die Leber in hervorragendtr

Weise zeigt uud auf Mäu.se weit gifligei wirkt. Die
durch Addition eines Moleküls Jodmethyl aus Cocain

entetebendf Verbindang. Ooo&injodoetbjrlnt, wirkt

weit weniger tvxtoeb und nfSeirt die Leber nicht.

Nach Stuver (5) wird der lüoal auästbesirendc

Effect des Cocains durch CombiDalion mitAnti-
pyrin bedeutend gCfftelfert und empfiehlt sich be-

sonderi die Verbindung van 0,0^ Cooeio und 0,06 Aoti-

pyrfn bnlbitOndlieb bei hartnlehigen Brbreeben ond
6 proc CocaTnIösung mit 15proo. ÄntipyrinlSsung von
kleinen chirurgischen Kingriffen. <ilQck(6) empfiehlt

Combination mit Carbc>l>aure, wodurch nicht allein

der anästbesircnde Lffecl verstärkt und die Lösangvu
haltbarer gemacht, sondern auch toiische Ersohei-

DungcD CO terhatet werden eollen. Mach Parker (fia)

bnt Beaerein deiuelben Bffieet wie Phenol.

Harri«!, '7) empfiehlt an Stelle der Subcutanin-

jeotian ca tau h u r is e. hu Ä ii * e n d u ii g von Cocain
zur loca! r A i i i !i ^le, wobei er am positiven Pol 10 proc.

Solotion verwendet und constanfen Strom von 20 Mm.
AnpttW 40 Minuten verwendet. Dnrcb die!.e Methode

gewii es eeebsnnl die Anwendang des Galranooaaten
in der Ung« ron i Zoll ond Vt 2oli Tiefe aebmenloi
n nmehen

Die looai« An&stheaie durch Cocain bat

•iann waraen Lobmdmr in RenUs (8) gefunden,

der dieselbe auf Oranllaft foo 700 Beobaobtongen

bei Anwendung von 2 proc. Lösong für vollkommen

gefahrlos erklärt, wenn man bei der Einspritzong die

VöMioht benbMbtnky dm 8t«mp«l wihrend dea ZarSok-

troffensein einer Vene nur geringe Brtiobtheile der

IqjeotionsflfiisigkeitdiiMt fe dasBlat gtlangaB bBnn«B,

Bei den meisten Operationen reichen 5 Spritzten i'O.l).

meist noch weniger aas. R. benutzt das Cocain aach

tor AsBstbetfrang der S«nMae, niolit nnr bei Hydro-

cele, sondern aach bei Operationen an Gelenken.

Wenentliob Ot den BA«t der sahoufauieii Anwcn-
dong ist, daas man in der Oatta bleibt ond nidit in
da« Unterhautzellgewebe dringt, da !>onst nur unvoll-
ständige Scfanertlosigkeit eintritt, und dass man in der
Mitti! des Cccaifnoanals einsehneidet, wo die Analgesie
am tiefsten ist. Zur Ersieluog tieferer Anästhesie kann
man mehrere Injectionen über einander machen, auch
erreieht man complete Sebneraloaigkeit der Kooeben«
jcdoeh nnr an Pingem ond Zeben, so dass hier selbst

Aoiptttatione« aabiienlas forganeatmen werden können.
Beim Tbemoeanter bSrt die Wirkung in KuIk<i der
Zerstörung der nicht resorbirten CooaVnmonge sehr rasch
auf. An entzQudelen Stellen (Fanaritiura, Furuakcln,
;M smone) tritt die Analgesie diutlich hervor. Sie

währt oft länger als \ Stande, mitunter selbst 1' , Ston«
den. Auch bei OperattOMB am After reicht Cocain
völlig ans, doeb bat man vor der Pilatation in den
Spbinetereanal einen mit CeeainlSsang getrilnkler Pfropf
hydrophiler Watte einzuführen und um das Oriflrinm

ani durch Einsenken der Nadel an 6 verscbiedeneu

Punkten eine Art atiästlielischeti Kranz herzustellen

ond die Nadel der bis sur ilälite gefüUtea Spritze bis

in die inneren Fasern des Schliesemntkels an ftbrea,

Oelbose (9), der anf Veranlasanng wttn Reelus
das OeeeTa bei Thiercn eiperiraentirte and die krampf-
erregende Wirkung bei Kaltblütern b^'streitri, b:ill die

Mebncahl der Ncbenoffecte bei der localen .Vnästhe-

sie mit Cocain für Folge enicr zu hoben Dose, die

nicht über U,2 gesteigert wi;rdeD sollte und leitet die

Ohnmächten von der auch bei Tbieren zu constatinD«

den Wirkung auf den Synpathieas ond die daraua re*

snltlnada Animie des Gebims ab. Letstere kann bei

Operationen am so leiobter eintreten, als namentlich
atifreebte Stellung des so Operirenden bei bestehender
Anämie oder psychische Depression das Auftreten zu
fördern geeignet sind. Auch die Pupillenerweiterung,

das Erbrechen und Purgiren leitet D. vom Pyrnjathicus

ab. Bei den versobiedenen Warmblütern ist die con-
vulsionserregend« Doab DD SO kleiner, Jo grbser die
Hirnmasse ist

Nach Pernice (11) ist man behufs looaler
Aolsthesie durch Cocain sogar im Stande, auf

1 proe. Lfisnng herabzugeben ond bei kleioen Operatio*

nen mit 1—1 \—3 Spritzen, bei grSssersn mit 3 Spritzen

ond nachherigcm Auftupfen mit Cocainlösung vollen

Erfolg zu erhalten Seit Einirihrting dieser Lösung
sind in der Balle'bchen Foliklinik keine Zufälle mehr
eingetreten. Während P. küiucu Vortbeil in der ober-

flächlichen Einspritzung in die Cutis sieht, betont er

die Zweckniasigkeit künstlicher Blutleere, da Cocain

in blutleeren Geweben weit intensiver wirkt, wibrend
in stark rntsBndeten Geweben auch bei Eiosteeben von
der Peripherie her niebt nober Anlathesie erhalten

werden kann. In Pälti^n, wo Abüchnfirung niebt mSglldt

ist, wird Aetberspray angewendet

Manlay (12) hält bei der eobeatanon Anwen-
dung von Cocain Vor Operationen, die er bei

Laparotomie ond Herniotomie wiederholt mit aus-

reichendem Krfolße betiut/.te, zu Vermeidung von Collapa

Ki nothwendig, den au Qperirendeu durch einen Licht-

schirm das Operationsfeld so verdecken und durch

Aotber- oder Yiobfwaasenpimj die Haut vor dem Bin-

teeben der Madel naompflndli^ in machen. Die bei

timiden Patienten in dem Intervall swiBobeo der Goosin-

eioipritsung tuid der Operatien oft eintretendo KlaiDleit

4o» Pnlsea mit tapidw Athaiutg und TodatUisaa de«
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Oesiohts verliert tioh im Laofe der Opantioo, sobald

dieKiaakoji iB«rk«D,dandiiaelbe ToUioHmn Mhoiuiloi
mliafl.

Als anangenehme Nebeneffeote der loualen
An&ftiheiie dnrflb Coo*in bat Oninard (18) in

t Fillen naeb Anwendnnf loealer Oooafn-
anästhcstc hd Cirfumcision Nach b 1 o t u n j!;en ein-

treten sehen, die er als Folge der durch das Cocain be-

dirii;ten Zusammcnziehuiig einer kleinen angeschnittenen

Arterie ansiebt, weshalb vi durch Waschen mit lau-

warmem Borwas^cr unmittelbar nach der Operation die

TuocoQstrictohsobe Wirkong d«* Codaint anfiubebea
and siob von den YorhaadenMin «dar Niehtvwhiaden
sein eines epritieaden Gefässes tu fibeneogen rätb.

Aocb Seifert bat nach Ricke (17) mehrfach Naoh-
blutunpen bei Application auf Nasen- und Rachen-
schlfimhaut bt-nbachtet Ein weiterer Nebeneffect ist

das von deutschen Zahnärzten häutig genug beobachtete

Uedem der Backe, das naob einer Beobachtung von
Stickler (22), wobei 5 Tnpfeo 4 prgc. Lösung in du
Zellgewebe zwischen Waage und ZabofletMb «inge-

«piitft waren, gans enormen ümfeag erreiehen kana.
Ks liegt indfss' n naht-, an die Anwendung nicht ste-

nlisirter alter Cocainlösuug zu deuiteij, da solche von
Str.iiiNS (Iii) als iTsaohe looaler Gangrän in zwei

Fällen aut der Würzburger chirurgischen Klinik (Cir-

oomoisio, Ung. incarn.) nachgewiesen wurde: doch
war beidcmale ein Druokverband vor der Cocainappli-

cation angewendet. Auob Boasqnet (14) beobaehtet«

in 3 Fällen von Opemtion der PUmoea loeale Gan-
grän.

Rick« (17) weist unter Mittheilung von 14 Beo-

baebtungen ane der Praxis von Seifert, wo Sehwindel
mit gesteigerter Pnlsfrequens, aaUmtatisobe Beeobwer-
din u. s w. nach Apj-ilication in der N'ase auftraten,

au! das hüufige Vorkommen ci ge n th ü m 1 i che r Sen-
sationen in den Zähnen (Schmerz, Slumptsein)

durch den direeten Hfnfluss der starken Lösung aaf

die Nervi dentales hin. Bei mehreren Ktankan
«teilten aiob die Braoheinangen bei PintfllaagMi tu
versebiedenen Zeiten niebt oonstaat da.

Dass auch nach Rinfährang ron Cocain in

die Pauken höhle, abgesehen von dem früher schon

TOB Kieaeelbaoh und Snarez de Mendosa be-

obaebteten Tor&bargehenden leiehtea Sahwindel and
Rrbrecben, intenaivere iDtoxioatioDseneheioangen ein-

(r.-t.Ti k innen, beweist eine Recbachtung von Schwa-
bach :'231, wo 5 Tropfen einer lauwarmen 5proc.

Li siiMS voll C. mur. wi':'derholte Anrälle von Schw indel-

gefuhl Liid F.rbre'hen, grosse Abgeschlagen bei t uud
nnaagenehmf s K:utegefQhl dber den ganzen Körper,

di« »aoh am 2. Tage anhielten» bervorrialsa. S. empifiehlt

daher, bei snbfeotivea Oeiiaaehea in Ohr itata mit
5 Tropfen ?proc. tSiang zu begioaea«

Maob Uallopeaa (18) kann aa aach geringen
Hangen Goealn i. B. O^OM an einer eigenthttnlieben

anf Erkrankung gewiaser Hirncentren hindeutende
prolongirten Form von Cocainismus acutus
kommen, in welchem die unmittelbar nafh einer In-

jeetion auftretenden Nebenerscheinungen (contiauirliohes

Kopfweh, Itis rnnie, scbleehtcr (ieschmaek im Munde,
Schwindel- und Uhnroachtsanfälle mit Gesebwä'zickeit,

tiefe Abgeschlagenbeit und Tüdujahuungen, Eingc-

aohlafensaia der iUüida and Vocderanac) aaeh einiger

Zeit tah Nene eintreten and aelbtt 1—4 Venate hin-

durch sr, halfen iit;d die Kranken arbeitsunfähig machen.
Längereil Andautrn der Symptome hat auch Hu eher
(19) bei einem Pioniere nacli Kinträufelung ceringer
Menire 2proc. Gocainlösung (höobsteos 0,05 Cocain, mor.)
vor Omer Polfpenoperaticn in die Nase beobachtet,
indem 14 Tage lang tägbeh eiBBal oder mehrmala
Scbwächcsufäüe von

'/t otaade Dtnur ntt Ikadnnheit
im Mande aad Kriefeiela aad AmttaealaaiiHi ia dan

Zehen auftraten; auch Wiill aaAUende Zunahme der
BmptadUehkait beiweMona OfWativaaBiagriSBBaarfiak.

34. Fraogiilineae.

1) Leloup, Sur 1e Oatha ednKa «t eei f^ttU tM-
rapeutiques. Bull g^n. de thirap. Sept 1.^

— 2) Mei lac h . Sciphie, Les sucres commu iiurei. ^,ue».

Ibid. Janv. 15 p. 24 — 3) Dieselbe. Ueber die

Anwendung der Glycose als Diureticum. Wien.
Wocbenscbr. No. 38. S i- ij. — 4) Charles, F.

GimnatowB. Faregoay • tea. Ikit. Joam. Julj i6.

p. 608.

Die in .Arabien als erregendes Gcnussmittel be-

nutzten Blatter von Catba ednlis sind nach Lc
loup (I), obsehon sie kein Coffein oder ein analogea

Aihaloid su enthalten aoheinen, eia in ihnlioher Weiaa
wie Kola und Co« daa Bnageigenihl aafbebeadea,

namentlieb das Nachtwachen sehr erleichterndes

und besonders nach geistiger Ueberarbeitung indicirtes

Mittel. In einem Falle von Meniere'schem Schwindel
und bei H)ül«rie schien der Aufguss gute Dienste zu
leisten.

S. Mailaoh (S) betont aaeh den im H&a. Goehia
gesammelten Brihhrungen an Bankraakea mffOedemea
dit; diätetische Wirkuug der Glycose, auf

welche sie nicht allein die wiederholt an »ich selbst

cotistatirten diuretischen Kflccte der Tra ibericur, son-

dern auch diejenige des Müohsuokcra (ü«r. 1689.. I.

S. vermöge Umwandlung in Gljeoee bariAt» Öte
Mögliohkaiti dnroh Qljeoia QljaoaDria an «CMOiaa,
beatreitet aie, da aalbat St g Traabemraeker pro hg
Kaninchen gegeben werden können, ohne dass Zacker
im Harn auftritt Die Steigerung der Harnmenge, die

nur in solchen Fällen fehlt, wo der Uarn stark eiweiss-

baltig ist, wird in maximo dorob 150 g Glycose (200 g
Sirop de glycose) erhaltea; der BaiiMilag wiid aiehi

dadurch alterirt,

Yersuebe, welche Cbartea (4) mUMati und dem
daraus dargestellten Alkalolde (Coffein), das io den
Blättern darehschnittlich zu 0,79 (0.2—1,02) pCt. vor-

banden war, an sich anstellte, ergaben bei starken

Theeaufgüssen kurzdauernde Beschleunigung der Ath-

munc, Verminderung der ausgeathmeten Kohlensäure,

aalioglicb Iciohte Staigetong dea Blatdraaka aad Pa)a>

verlangsamung, später leiehtea Sinken des Blatdmeba
urd Pii-^beschleunigung, Zunabn.: der Har-Tim^nc-i" urid

unfiedeutende Vermehrung des Hü na'.oüs ui.d der

Fhosphoraäure; bei Einnahme d« Alka aids in Mengen
von 0,12—0,25 Verlangsamung der Atbmung nach
kmaer Besch leunigong, leichte gesteigerte Gefäasspaa»

anng, der Doaia proportional, TerlaBcaMnaag aad var-

atlrknag der HeraeontraetioBaR (bei 0i,t6 8taigaa dar
Freqnena und Irre^ iliri'it des Herzschlages), Harn-
drang nnd Yermebruij^ Jer Urinmenge, des Harnstoffs

und der Phosphorsäure. Bei Anstrengungen (Härsehen)

schien Mat^ stimulirende Effecte aul Nerven, Muskeln
und Verdauung auszuüben, auch gab derselbe guten
Effect bei nervöMm Kopfschmerz mit Obstipation.

85. EupborbiawM.

1) Meyer, Hans (Marburg), Ueber den wirksamen
Be^tandtbeil des Ricinusöls. Arcb. f. exp. Pathol.

bd. XXVm. H. I u 2. S. 145. — S) Hirsch-
heydt, Emst v., Ueber die CrotonoMnn Bodolf
Baehheine Dorpater pbannaooL Ontera. lY. & €—80.
(Ausführttche Darstellung dar im jB«r. 1687. 8. 411
referirten Studien.)

Meyer und Groeoewold baitätigen nach Ver*

auchen an Kataen die Angabe raa Baohha im, dam
die purgireade Wirkung derraiaattBtotaolalmr«
•tmaa» «taik «ia die dea BioiaaaSla hi Uala^
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ItMfawlmte and RiciDelaidio sind iwar in fester Form
uwirfcMi» itAhan *b«r in feiaer VevtlMiliiog oder in

Oel gelfliit den RtduniSl an «bfihmdir WrkuDg
aieht BMh.

86. HyrthMAM.

1) Agftsae, R., Le Jeabal. Boll, de tb^. Jnttl.

15. p. 14. (Zusammenstellung der Beobachtungen
ftber die Heilwirkung des Jambul bei Diabetes.) —
S) Nannotti, Angelo (Pisa), Osserrasioni sperimen-
tali e oliniohe intomo all' a^iione dell' essonta di Raro-

fani nelle affezioni tabercolari Speriment. Agoatd.

p. 149. — 3) BenjaficM, Uarry, Eucalyptus globu-

lus. Laucet Dec 13. p. 1S69. (topmiluiig von

Bac»lrptiuea%üueD bei Fiebern und tob Sebnupf-
puhen an> den Blättern bei Oatsrrben.)

Nannetti ("2) hat die von Cadeac und Meunier
coDstatirte schwächende Wirkung de» Nelken-
öls in Dampfform auf Hicr<viOrganismen (Typhus- und
Aotsbaeilleo) aueb ffir Taberkelbaoilien eonstatirt

und von Kimpritiunf einer NeikenöleianleioB (1 : tO)

in die nach Inoculation tubercalöser Gewebe entstehen»

den Abacesae stets Vernichtung der Bacillen beobachtet.

Sehr gute Erfolgt' gab niederlK Ito Auswaschung mit
Nelkenölemuision bot tubörcuioseii Absoessen, Uloera-

tionen und Fistelgängen, während bei tubereulösen

Geleoktetdea and DraaenverbirtBagen Nelkenöl oboe
Wirhonc blieb.

37. Thymeleae.

1) BoffmBBB, Arthur (Onraatadt)» Japnniiebee
Pflenaenpapier ala einfiuiber finatz der Oblaten nnd
Gelatinokapseln zum EinhOlien pu!verförmiger Arznei-

mittfl. Ther. Munatsh. Mai. S. 235. — 2) Barth
(Berlin), Ut btr die Benutzung von Papier zum EinhfiUen
pulverförmiger Arxncimittel. ii)berda<<. .Tuni S. 319.
— 8) Dünne, Thomas Edward (Aghavot), A caso of

poisoning by meieroon berriea. Brit. Jouro. Sept. 13.

p. 629. (Breonende Sohmenen in Mnnde and Stoblande,

Erbrechen, Durchfall und Collaps nach dem Ks en von
Kellerhalsbeeren bei einem 4j. Mädchen, Genesung unter

entleerender und demuloirender Behandlung; Zunge
und Mundschleimhaut weiss, oberflächlich angeätst)

Das aus den Bastfasern von Wickstrnemia eaneseens

CPaeaeriaa Ganpi) dargestellte ioaeerat dOan« Japa>
nieebe Pflanzenpapier empfleblt Hoffnann (1)

zur Herstellung von Papierbeutelchen behufs Ver-

sohluekens schlecht schmeckender Arzneipulver, indem
man diese auf die Mitte eines Blättohens eng zn-

sam mensch attet und die vier Zipfel in die Höhe hebt

und zwischen Daumen und Zeigefinger zusammendreht,
dann den gebildeten Strang aatt der Scbeere abttennt.

Dan eingebüllte Palter wird mit einem Sebloek Waaeer
binuntergespQlt. In feuchten Medien dreht sich die

Umhüllung leicht auf, sodass im Darme Verzöi^emng
der Resorption nicht eintritt Zur Einhüllung von

0,5 Antipyrin ist ein Papieistüok von Ü,01359 Schwere
erforderlich. Han kann derartige eingehQllte Pulver

durch ein D. ad obartam japoniena auob aoa der

Apotheke versehreiben, wobei aaan, nm dae Volumeo
an verfcleioem, den Zuokerzusata möglichst oiBBohiiBki
HaA Barth (2) wird Cigarettenpaplar in Arn
TfopaB vieliMb in gleieber Weine benntrt.

38. Pomaceae,

I) Johacn>ssen, Axel, K:n Fall von Vergiftung
mit Vogelbeeren Üenoch Fcslschr. S. 227. — 2) Külz,
K. und A. E. Wright, Zar Keantniaa der Wirkang^ Wilwbiaina reap. Phlerotine. Z»lti«br. ttr Biol.

Bd. IXViL

Johanaeaaen (l) berichtet über eine wohl kaum
den Ytg^UtmmHL beiaaiäbleada Btkmnkang oinea 6j.
ans einer nerrw belasteten Vamille atammenden Knaben',

nanh i^rrr. Gr^nw.'ir znr.r b'>deutcndtfr' Mengen Voge!-

beerea Kopiweh und iititit; Magenschmerzen und 6—

8

Standen später unter EiebcrerücheiDungen Steigerung
dea Kopfrebmerzes mit Phantasiren ErbreohMi and
DorabfllloB bekam.

Ki"ili und Wriphl (2) be'-iori di:rcb umfassende

Versoobe dargethan, dass die beim iJunde eonstatirte

bedootendoZnokataasaebotdQBglm Barno naob
Binfabr rooPhlorbizin keineswegs bei allen Thier-

klasaen conatatirt werden kann und nicht aar bei

Kaninchen, sondern anoh bei Fröschen, Hähnem and

Enten fehlt. Bei Katzen führt auch Pbloretin, der

Zuckerpaarliog dea Pblorbir.ins, Di i1m tog herbei. Die

Angabe, daes Pblorhisin das tilycogea desTbierkörpen

aelnriiidoa maeho, konnte wedor an Hnadon neob an
Katzen constntir' vr^rden. vielmehr war stets nach

Careoa und EinfübruDg grösserer Dosen Fblorbixin

itioUkli Olycogen la 4« Liliw aad In daa Matkaln

torbaadon.

39. Rosaceae.

Blondel, Raoul-Smil, Lea produits odoraots des
rosiers. Ktude de botaniOQ« mMi«al«w Thise^ 1189.

IV. 168 S«. Paris.

In einer aebr intereasanten Stodie Aber die Bieeh-
Stoffe der R:.;fr, irrer Sitz und die fiewinnung des

Rosenöls in hui^&iicii {uaoh eigener Anschauung) iheilt

Blondel einzelne Versuche über die physiologische

Wirkung des Rosenöls mit, wonach dieses weniger

tozisch als die häufig zu seiner Verfälschung ange-

wandten Oele Ton Pelargonium und AndropogOB
iat In Snbotaai aal Zneker eingenommen braebte

Rosenöl aohon zu S Tropfen bei leerem Hagen deut-

lichen Magenkrampf, bei steigenden Dosen (10 Tropf.)

Verlangsamung der Verdauung, Flatulenz und Schlaf-

neigung hervor. Bei Kaninchen wirkt« Rosenöl zu 1 ccm täg-

lioh subcutan in 4 Tagen nach 2 Tagy anhalten icm T .;ior

tödtlieb; Aodropogonol in derselben Dosis in 48 Std

,

Geraninmöl in doppelter Dosis in 32 5td. Die Dämpfe
dea siedenden Boaanfila braobten bei B. läetigaa Joelraa

dar AnfBBlidnr aai 4t«M Eoptatetn herrär.

40. LegmninoM«.

1) Kobert, R., Ueber L'lei europaeus L. Deutsche

Wochenschr. No. 19. S. 406. — 2; Colpi, (.ir>vanni

Battista (Padua), Azione biologioa del jtquiritj (noso-

grafiamo d'asione). MorgagnL Dea 1889. p. 75S.
— 8) Deraelbe, HeoeaaiaOM) di azione del jequiri^;

abrina ed abrutioa. Tema. med. äaggio. p» 278. —
4) Kobert, R., Ueber Aoms precatorini t. Etorpat.

Naturf. Verhandl. Bd. IX. (Sep -Abdr) — 5)Rai-
mondi. C (Sicna), Soll* azione biologica c tossica

dcgli alcaloidi di difTerente specie di lupini. Annal.

di Cbim. Febbr. p. \0'i. ~ 6) Derselbe, Sai prin-

cipi attivi e tossici del lupino. Ibid. lagllo. p. 8.

(Auch als Separatabdruck erschienen.)

Haoh Kobert (1) stimmt die physiologische

Wirkang das ülaxlas (Bor. 1887. f. 446) mf« der-

jenigen des Cytlslns so sehr überein, dass er eine

Identität beider, die auch in Besag auf ibroReactioaen

groMO Aeballohkeii daiUoten, annimmt Beiden ga-

meinsam ist namentlich aach voräbergehende starke

Staigwong d« Blutdrookas, dia aiobt bloia bei direotar
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Infasion.sondern ancblwiu'erenApplicatiönsm^thoden

unter pec-igneler üo^irung constant eintritt und aus-

scUiesslicb vom vasomotorischen Ceotiuiu abliängt, da

tM iwlirtflo Orgioan keine OefEsscontraotioD dinttitt.

Nur bei prrossen Dosen und bei Warmblütern unter

kÜDstlicber Atbrnong bewirken Ulexin and Cytisin Lah-

Dnng der periplMtm Endlguogra dar notioriiobeB

Nerven.

Oolpi(S} batneao Yertvob» mit Jeqnirityaaf-
IfSs««!! K«iDBebt und vindltelrt Ibnen Steigerung der

Ncrx' rimiiskt ln izliartcit und der Refleiaction bis lum
Emlnt'.ü telarj'forrocr Conralstonen (bei Fröschen und
Meerschweinchen), Yermehrung der Berzscblagsabl. liic

bei curarisirten Thieren niclit eintritt, und Brweiterung

der Gefässe, welcher Verengerung selbst bei den klein-

aten Doaen niebt vorausgeht und die am Froschbeiae

»Mb DorabseboeidiiOK des laobiadioos nicht eintritt

dagegen am Kaninebenobre bei gleiobseitifef Sipi-
patbicusdnrchscbneidung bedeutender wbd. C. leitet

die fraglichen KlTte^e von einem in Wasser leicht 15s-

liehen (1 : 10) Glycosile ab, das sich in Folge von Fer-

mi-iitatiAi) biMe uivi <ia.s r,ach C's Vc-rsuchen tetani-

sirenl wirkt, die Temp herabsetat, Diarror« uiiri

(lasfroi nti ritis haemorrhagica , sowie Blutextrarasatc

in den serösen Bäaten bodiogt ond anob die Jequirity-

«DtsGndang am Aug« berrorbringt. Einem swelteii mit
Alcohcl »xtrahirbaren Glycoside (Abrutin), das eben-

falls Kniinpf«, jedoch mit gleicbieitiger Temperatur-
slcigerui:;/, htrvorruit, spricht C. wegen flcr geringen

Menge, w«kb»3 in üeu Abru^samen vorbanden ist, jeden

Antheil an den Effecten des Aufgusses ab. Das Jequi-

ritygift ist bei Fischen, Fröschen, Hühnern, Tauben,
Meerschweinebea, Kaninchen und Hunden tödtlich

Die TergifhiBg llsst tiob in dni Perioden tbeilen. In

der ersten findet sieb Beeobleonigang der Albnnn^
und des Herzschlages, Stpigerung der peripheren und
centralen Tcmiieratur, starke R*fleilbüktigkeit, Tiemur,

MuskelzurkuMsi'». mitunter selbst tc-nischer Krampf der

Hinterbeine, un i häufige Uarn- und Kothentlei^rung;

in der 2. Sink ii der Temper., Atbem- und Herzschlag-

'ziMr-.Prostmtioo^ Diarrbo« und R5tbnng der Angen;
in dersrmfibwne vod irreguläre, bisweilen katae und
oberflächliche, bisweilen tiefe, seufzende, krampfhafte und
stertoröse Athmung und allgemeiner tonischer Krampf,
der, da er auch b> i Kaltblütern mit Steigerung der Reflex-

tbätigkeit nach Art des Strychninkrampfs auftritt,

nicht als asphyctischer angesehen werdeu kann. Oer
Uarn enthält eine reducirende Substanz.

Naob Kobert (4) steht das in den Jeqairitj-

samen Tarbandane aotlT« Prinoip dem Klein so

nahe, dass beide Körper identisch sein können. Beide

besitzen keine muscarinartige Wirkung auf das Herz,

flondero coaguliren gewisse EiweisskSrper dee Blutes

und der Lymphe, wodurch Verstopfungen der Gef&sse

mit sprundüren Rmbolieo undHämorrbagien namentlich

im Oarmcanai entstehen. Die durch beide im Blute

bsfVOirgenifiraenCoagnla babtn mit d«m8ebmidt*sobcn

Fibrin grosse AehülioLlieit. Ricin und Alrin werden

durch die Verdaaungafermente im Magen und ansaet-

balb des Kdrpen durob Peptonlsirnng nnwiiknm.

Vom Blut aus wirken schon 0,1—0,2 mg pro Kilo

tödtlich. Auch Ricio kann die Jequiritjopbthalmie io

cbaiacleristiscber Weise bei vorrufen.

Raiuond? (5 u. fi) spriobt in einn pharna*
f I ') ^; i s ch e II und t< xic'dogiscben Monographie dvr
Lufjiiitjü ilio .\iis:<'h'. aus, dass das von ihm a^jH

Lupinus albus dari>;es>il',.. und 1887 ph\ s;olOj;)M?h

geprüfte Lupinio, dessen salzsaures Salz orystallisirt.

identisch mit dem aui T.ü{inus luteus von Baumert
isoürtcn Lupinidin süi, wiw auch beim Vergleiche mit

den Arbeiten von Löwenthal (Ber. 18S9. I. 432)

nicht unwahrscbeiolich ist. Das Lupioin aas Lopioos
albus wirkt nach Ii ebenso wie die Abkochungen von

Lapiana Jvteua und aUnis vorvaltond benbaetsaod anf
die Centren vnd Nerven dea OeAble und der 6ewe>
gung, erfordert aber bei Warmblütern f;ri c f^^rr,

am Torpor, Parese und Convulsionen zi. i:rzjjf;tn.

Auch Frösche überstehen schwere Parülvsrii iurch

3,5—5 mg I.upitÜD. Abkochungen von Lupinen wirken

auch rascher herabs^taend auf den Blutdruck, dessen

Sinken bei könaUieher Albmung laagaamer und erat

narb grSsaeren Dooeii eintritt. Aueb am isoticten H«iw

zen wirken Lopiaendeooote intensiver als Lupinin

allein. Bei Kaninoben wirken erst 0,015—0,0S Lupinin-

bydrooblorat aaboatas tödtli^

e) Tbiarttoff* and daran Darlrftt«.

1. MoUiuca.

1) Cameron, Sir Cbarlea A. (Dublin), Note on
pAi^oning by mussles. BriL Journ. July If. p. 1.^0.

Laticet. July 2C. p. 174. (In Soapoint voigekommener
asphyctischer Tod einer Frau und von 8 Kindern in

1—3 Sid., schwere Vergiftung einer Brwacbseneo und
eines Kindes mit Erbrechen, Dyspnoe, Geaichtsschwel-

lung, Verlust der Goordination und lirämpfai in den
Armen, nach Kusebeln aua «inen stagnirendeo, tbeil'

weise mit fauligem SQaawaaa« gefUltan Pfuble; in

den Muscheln, welebe stark vergrSsaevte Lebern und
sehr brüchige Schalen hatten, constatirte C. ADweücn-
beit eines LeuoomaVns.) — 2) Mc. Werney, Edmund,
.1., Preliminary note on tbe bacteria of poisonous

mussics. Brit. Journ Sept. 13. p. 6?S. (Baoterio-

logische Untersuchung der io No. 1 beschriebenen

MoBobeln, wobei durob Culturan ans der Leber ein

dem Pioi1er>?rior*sdien Baeillos Ibaliober nnd ein

Bacillus fluorescens, ausserdem n.ich drei bisher von

Mc. W. nicht idenlilicirte Cocci*n erhalten wurden.)

3) Cameron , Sir Charles A., Note on a case of ap-

parent poisouiog by iug««U oi oysters. Ibid. Sept. 20.

p. 685. (Uebelkeit, Erbrechen, Durchfälle, Leibschmen
nod grosse Prostratioa bei 10 Personen, welobe bei

einem Luocbeon Austern gegeraen batten, wibrend die

Qbrige Tischgeaellsobaft frei blieb; aueb sollen tjpbSse
ErscheinUQgeo friiber in Belfast ond Dublin naob
Aostemgannaa rofgakummen aabi.}

2. Piscee.

1) Takabashi, D.. u. Y. Inoko, Biperiraeotelle

Untersuchungen über das Fugngift Bin Beitrag zur

Kenntnias ^r iTisobgifta. (Pbarmaool. Institut au
Tokio.) Areb. f. eip. Patiiol Bd. XZVI. H. B o. 6.

S. 401 — 2) Diese 1 be n , Weitere Untersuchnngeo
über las Fug u-(iift. Ki end. S. 453 — 8) Springfeld,
Das Gift der Aale, i Greifswalder med. Verein.) Ütseh.

Wchschr. No. 16. S. 340. (Vgl. Ber. 1889. I. 340.) --

4) Abel mann, M. (Petersburg), Uebcr die Bedeutung
des bebertbrans und dea Lipanin. Petetsb. Wchsebr.
No. 89. 8. 860. — 8) Oautier, Armand und L.
Meurgnas, Sur loa alealoidea da l'boile de fOte da
morue. Bull, de TAead. No. 5. p. 17S (AusfAhrliebe

Darstellung der bereits im Her. I. 410 referirten

UoteraocbuDgen über die im Leberthran enthaltanen

BaMn.)

Takahashi u. Inoko (l ;j 2^ -rirpitern ihre fifi»

beren Angaben Aber di« W i r k u ü j^i. n des Fugu-
ßifles (Ber. 1889. I, 433) dahin, dass die dadurch

bei Fröschen erzeugte Paralyse uicht allein auf LAb-
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aimif der peripheren NerrenendiguDgen beruht, sondern
dam aoeh di« Qasr- und LftopleitiiBg in &u«kieDatMlM
aufgebobmi wird, nnd die düvb graiie fkeen berver-

gebrMbtc spinale Lähmunc so rapide eiritritt, dats

frübieitige Strycbniaiüjcctiün ohne Wirkunj? bleibt

An dem onaffioirten NerreDsfi^rn lä^^t sich die Er-

scheinang der secundären Zucl(uf>K ^ebr scbön emugeu.
Grössere Dosen erregen beim Frosobe »tarke Hemeblag-
Terlaogsamong, die dnreh Atrepin niobt aa%eboben
wird. Bei WarmblStern erfolgt die durah groM» Doseti

bedingte starke Herabsetzung der Atbenfreqaens obne
oriierige Beschleun ig unf; ; intravenöse Einspritzung be-

dingt fast DomcntaDcn StiM^tdnd. Der h<'ch)(radig ge-

•unkene Blutdruck stei){t wieder durch Aortencora-

pressiori, Helleboreir, Chlorbarium und Tratisfusicm.

Naob Aufhören der Atbmang ist die Reixbarkeit der

Phreniei erhalten. Die Huskelreiibutait «iid doroh
Fugugift siebt alterirt. Die HeaiiuiinwjrbttBp dei
Vagus wird heral^eMtit und Beblienlieh emiobtet
Bei geringer Vergiftung treten die motorischen Stö-

rungen in den Yordergmnd. Auf Tetroden ton, und
swar nicht allein auf giftige, sondern auch auf den
ungiftigen Tetroden stiotonotus bt Fugugift obne Effect;

dagegen gehen andere Fische durch kleine Mengen
leiebt an Bratiokailg zu Grunde. Das Fugugift diffun»

dirt leiebt dorek tbierisebe Menbranen ; in saurer oder

•Oaliieber LSsnaf sebwiobt laagdtuemdes Soeben die

WMoBf ab.

Abelmann (4) bestätigt die Angabe llar|^maan*a
(Bar. L dlOi) aber dae Terbalten des Leber-
tbrane im Magen und erkürt das Lipanin als
i r r a t i 0 n e 1 les Präparat, da es gleicbgijHig r>ci.

Feite mit 6 pCl. Oelsinre einzuführen, indem selbst

bei Hunden nach Kistirpation der Bauchspeicheldrüse

und Eiafübrung nentralen Fettes 3^ ptoc. freie Fett-

slare in Dünndarm sich findet, welche Qbriguus,

ebemo «eidK wie da« neatraie Fett, sor Reeorption
gelangt Upanin erglebt keine günstigeren •nilt»
nisse der VerdauoiiR als Butter und Lclicrthran, von

welchen 97—98 pCt. rtsorbirt werdi n. Ausst rdem ist

Lipanin für den Magen tiioht ^i.difTt reut, und bei

Bunden bringt 8 wöchentliche Fütterung mit täglich

80 g Lipanin deatliobe Zeiahen m MageDfUiruay
hervor.

8. Hammalia.

1) Rouiaeaa, L., De ta viande «nie et de leo
assooiation ao racre de canne (oxine) an point de Tae
phjsielogique et ebiraique. Jonm. de nwd. Jnin 8.

— 8) Zab^, Nouveau raoyen d'administrer la riande
crue. üai. des Höp. No 76. p. 699. — 3) Wood-
bury, Frank, On calf-pepsin, and especially the gly-

oerit« of calf-pepsin as an adjunct to a milk diet.

Amer. News. Jan. 4. p. 17 (Empfiehlt an Stella TOn
Pepeinwein ein Olreeriaeatract des Kalbmagens, wo-
dnreb anek gekeebte [steritisirte] Milch eoagolirt wird,

besondeis lur Förderung der Milchverdauung bei Mitch-

euren, zu 2,0— 4,0 bei Krwacbaenen und 10 - "20 Tropfen
bei Kindern.) — 4) Poebl, A., Sperrain ein neues

Stimulans. Petersb. Wohschr. No. 81. S. 211. — b)

Werner, Paul, Spermin ein uraltes Stimulans, aber

in neuer und zwar miaalangener Form. Ebend. No. 88.

S. 340. — 6) Unna, P.O. (Banburg), Zur Kenatniss

dee Laoaltoi. Tbaiu. Manatsb. Febr. S. 79. Apr.
8. 178. Aog. 8. S8T — 7) Pascbkis, H., lieber

einige Ar wer inngsweisen des Lanolin. Ibid. No. 28 '29.

S. 1180. - 8) Kowalcwsky , K. (Kasan), ücber
das Verhalten der Milch zum Ouajakharz. Centrbl. f.

med. Wias. No. 9. 8. 14S. — 91 Ol sc ha n e tz k y ,

M A., Untersuchungen über den Stoffwechsel wijhreiid

der Kepbrnur. Dtaoh. Wobscbr. No. 87, S. 589. —
10) Bekeivogt, B., Keftr nad aelaa DantBllong aus
KokaUaL gr. 8. I» 8b. Neowiad. — 11) Miaaal,

Zur dinretischeD Wirkung des Milchzuckers. Dtach.

Wehsobr. No. 16. S. 841. — 18) Vangban /Tiator a,
A new poiflon in ebeesa. Pbilad. Rep. Ne. §8. p. 584.
— Ih) Stewart, G. Eland, Over one hundred men
poisoned at a free tea. Lancet. Sept. 29. p. 6H7.

(Vergiftung von über 100 Londoner Strassen pflasf;rern

nach einem FrOhthee, durch Breebiurchrall>.-, .starke

Schmerzen und Empfindlichkeit im Epi und Hypo-
gastrium, Schwäche der Beine, Tremor, Zungenbelag,
Appetitlosigkeit, Nebeleeben bei nornwier Pupille, Puls«

besebleonigang «hanatariairt, in einielDen F%Uen mit
starkem Collapt Terbonden*, am 3. nnd 4. Tage Aof-
treten von Geschwüren am Zahnfleisch und an der
Innenfläche der Lippen und Wangen mit Lockerung
der Zähne; keine Todesfülle. Die Ursache scheint das

aufgetischte verdorbene Rindfleisch gewesen zu sein,

dessen Reste auch noch verscbiedaBa nHBilicnglieder

krank maabten; im Brbroebenea «am matalliseba

tt. a. Gifte niebt nachweisbar.)

Zab6 (2) empfiehlt die von Roussuau (15 ange-

gebenen Oxintabletten , welche ans höchst fem ge-

schabtem and dadurch von allen Cvstieerken befreitem

rohen Rindfleiseb und Zoakar, bei 40* ia eiaam VeatiUr-
ofen völlig getroebaet, unter Znsata TonCalearia phev-
phoria bereitd werden, als sehr zweckmässige Dar-

reichungsform für rohe» Fleisch. Jede Tablette ent-

hält 10 g Muskelsubstanz und 0,25 Calciumphosphat
Das Mittel soll bei chronischer Diarrhoe von Kindern
baaandan gdnstig «irkaa.

An Stelle des aar seitweisen Hebung seiner Alters-

sebwSobe von Brown-S^quard (Ber. 1889. I 435)
benutzten Hodensaftes befürwortet I'oehl (1) die An-
wendung des im Sperma, aber auch in patbolugischen

Secreten vorbandtne Spermin, wi-lche.s Laden bürg
als identisch mit .\eth)*lenimin , dem untersten (iliede

der Iminreihe, |g'^NH erkannt hat, in Form subcu-

taner Tojeelionen wlssrig«r LSaung des von Ihm an-
geblich aus Tustikeln und Prostata junf;-r Hullen und
Hengsten dargi:.>*tcl It'.'U Sperminuui muriat;eura. Ub-
sch'jn dis Mitt>'l nach den Unti-rsuchurij^rii von Tar-
chanoff mitunter alte Hunde zur Begattung zu

reizen und den Blutdruck zu steigern scheint, was

aaob Rostsebinin bei Menseben beobachtet baben
will, sind die von msslaaban Aanteo, wla Weraer (5)

seigt, gemachten Beobachtungen über belebende nnd
tonisirende Wirkung der PoehPschen Prtparate doeb
nicht beweisend, so dass dies neueste Product der

modernen Dreckapotheke, von welchem Poe hl übrigens

rermuthet, dass es sich Im CastONum Sadatt beiaSta

als abgethan zu betrachten ist.

Unna (G) betont die Wichtigkeit, welchi; d^s La-
nolin für die Bereitung der Pflastermulle ge-

wannen hat, in denen Lanoiinum aobydricum, das U n na
als oonstantes Ppt. dem gewöhnlichen Lanolin mit in-

eonstantem Wa^sergebalte stets substitairt wissen will,

7aselin, Adeps beosoatus and 81saon Tbeaerde jetat

fast völlig v.rdrängl hat, 80 dass es beinahe in allen

rilastermullen mu fe;nstvertheiltem Kautschuk die

Pflastrrmi<isr l)ildij'. Lanoiinum ;inbydric im ' ihöhtin

bedeutendem Maasse die Klebkraft und gestattet durch

seine ungemeine Indifferenz die Darstellung von Pflaster-

mullen aus Substanzen, wie Salicylsäure, Chrysarobin,

Pyrogallol und Silbernitrat, aus denen die genannte
Araneiform früher nicht oder nur schwierig baitbar dai^

sastellwn war. Für Pjrogallcl und Arg. nitr. mnas
das Lanoiinum anhydi Liebreich mittelst Wärme von

dem darin noch Vürbandenen 1 pCt Wasser befreit

werdi.D. Wichtig ist femer das Lanolin mt Be-
reitung durch Wasserverdunstung kühlend
wirkender Salben (Küblsalben). woaa aieb ni^t
das wasaerbaltiga Lanolin oder nüt Wasser vstaetatea

Lanolin anitjdr. eignat, da diaMi dia aafganoBmanan
IdpOt. Waaaar lib« failitallt, an daaa aar «eaigw
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Yerdonstang gelangt, hondern eine Misehnng Ton 10 La-

nolin anbydr. mit 20 Adeps benzoatus, welche die Za-
miscbaog tod 70 Waater ermöglicht, aber MboQ mit
80 Tb. Waaer eine vortQgticbe KäblMlb« und mit
0OTh. eine lam Gebrmtieb« aaf aasgedebnten Flächen vor-

trefflich geeignete RahmMibe (Cremor) giebt. Grossere

Lanolinmeni^en in der Salbenraischung nehmen zwar
mehr Wasser auf, li-ch tritt der Punkt rasch ein. bi.i

welchem Wasser beim Verweilen wieder austritt. Medi-

•inalo Küblsalben und Rabmsalben «rillt man, wt-nt)

mttn »tott Aap» destillst» od«r BotmuMMr Aq. Calois

oder Liquor Plumbi taliMBtifli In den ipmatiBteii Ter*
hiltniascn hiiszufnj^t ; ein UngaentuTn refriecrarts Zinci

durch Krsatf. dcb Adepit benx. durch L'n((t, Zinei

benzoatuts em l'ni:t. refrig. Ichthyoli durch Verwendung
ron 6 Ichthyol und 'H Wasser. Aassertlem ermögiicht
Lanolin die Aufnahme saurer und salzhaltiger

Flätsigkeiten, wie Euig, essigsaurer Thonerde, j« Mlbst
von tdiwflfliger S&or«, Waneratoffiaperoxyd und Chloi^

«Msai. Die mit Sinna darfaetelltea LMoUnitlben
aind üMdi ü. keine KQhlaalbe», wirken hSobsteae bera1>-

setzend auf das Jucken; Salzsalbeo wirken besonders
bei indolenten, mit abnorm reichlicher Hornbildung ein-

bert;ehiadcn Fleditm Kijr Aoetum und Liquor Alu-
minao ac«ticae wird das Vcrbaitmss von 40 zu 30 UagU
»fi. und 10 IiAnolin anhydr. angegeben. Zum Bül-
«irkenUuen m schwefliger Siure «af IUutia]r«OMD
«mpfieblt U. ein in gleiebem yerhiltnime Mit nurem
schwefelsauren Kalk bereitotti Unguentum ralcii
bisutfurü^i, das fortwährctpt Si>, entwickeU uiid dits

daraus ctitstohcn lr U, S<\ an Kalk bindet. Dasselbe
kann auch al^ 'Au&a,ti i\i Cbry^arobrnsalben dienen, um
die übergrosse Reizbarkeit gewisser Localitäten gegen-

über den letzteren zu mindern. Das besonders bei

Pnnctation des Gesichts brauchbare, die Honisobvine
entfärbende Ungt. Hydrogenii peroxjrdati (Solut.

Bydrogcnii peroxydati 20,0—40,0, Vsaelini 20.0, Lano-
Ijni 10,0) liisst sich bei Acne und Comedonen auch
mit dem üngt. Galcii biiulfurosi combiniren. Die

Chlorcaloium&albc hatU. als die Hornscbicht erweichendes
Mittel, namentlich in Verbindung mit Schwelet und
WasscrNtnfTsupcrosfd (Inoolini, Ungt. spl , Solut. Calc.

nhloraü, Sol. Hjrdrngen. peroxyd. aa 10,0, Sulf. pnedp.
4,0) oder waA ohne H|0, (Ungt. Zinei, Unotini, Sol.

Calci! chlontt M 10,0, SttUur. pneoip. S,0) bei Aoon
erprobt.

Naeh Pneebkin (1) liMen tfeb tnoolinanlben,
besonders auch Hg-Laoolinttlben, weit schneller aof
der Haut als Fcttsalben rerreiben, doch bleibt bei Hg>
Salbeti ciTie ^r."s5cre Meng*; auf der Haut zurück, was
indess der Wirkung lucbt li^iutracht that. Zur Besei-

tigung der Zähigkeit des Lanolins lässt sieb neutrale

(centrifugirte) Seife benutzen, die zu 3 Th. mit
5 Wasser und 1 Lanolin eine vorzügliche Küblsalbe

gebt, die aa C'oldcrcam mit 3 pCL fiorsiare« lOpCk
an» oder OJ) — 1 pCt. Salicylsäare veraetst «eraeD

kann, nr'i^^sere Meng»^n ^eiie machen die Ma.isc ausser-

ordeiitln.li lest. Zwpckmäüig kann auch Paraffin,

theils in der von Ilribiug angcijebenen Mischung
(Lanolin anbydr. 6b, i'ara'fin liqu. 30, Cereaini 5, Aq.
30) zur Darstellung einer Salbe d^lteerantlll»
tbeti» durch Zusata grösaerar WaaMraanpB u Grdmea
verwendet werden, 2« Pomaden sind LaaeHn-Tasetio-
salten unzweckmässig , da Vasdin die Kopfhaut reizt.

Zur Darstellung von Lanolinmilcb (zur abendlichen
Riiifettung und zum Schutze der iitut nuch dem
Waschen) empfiehlt sich Lanolin 5,0 mit, Aq. dest. 10,0
zu verreiben, auf G5" zu erhitzen und unter Umrühren
0,'2^ absolut neutrale Seife, in sehr weoig Wasser ge-
löst, d.inn allmäliK bi« 100.0 Wasser und wenn gewOmoht
Boiax f'der Tincf. Henzoe'i \ß inzns' tren.

V^r<gh\n (13) hat giftigen Kase untersucht,
in welchem kein Trrotcxicon nachgewiesen werden
konitte. in «iaer Sorte, weloha bei flondnn und

Katzen emetoeatbartisoh wirkte and so 100 g Hände
in wenigen Standen tSdtete, fand sich ein BneUlon,
weleber iteriliairte Milch bei K6iperwirme in 41 0td.
stark giftig maebte, dagegen bei kfihler Temperatur
keine giftige Substanz ersengte. Bei einer sweiten Sorte
von Käse, welche bei directer Verf^tterung an Tbiere
nicht toxisch wirkte, war ein nicht zu den Globalinen
oder Peptonen ^""r'-n i''-' T-val t'ürrj::i vijrhanden, das
subcutan bei Katzen Brechdurchfall mit Collapa and
bei Miuseo Paralyse erseugt. Spuren des ietitenil

Giftes sollen sich in allem frischen Käse tindcn.

Nach Kowalewsky (8) i.st die Reaction der
Milch auf Guajakharz ^cbr uiii^s'^rnii^;, dagegen
bei üc<,'eTiwart ve.n Terpenthinöl äusserst .scharf aus-

gesproch : i. i i conatant. Die blaue Färbung ist nicht

so gesättigt wie bei der Blstprobe, beginnt nnob
einer Stande sbiablaanen ond mnebwiadet anoh drei

Stnnden

0 1 8 c b a n e t s k y (9) oonstatirte bei einem 1 1jährigen

mit Piilyarthriti.s rheuinatica behafteten Knaben im
'Züricher Kinderhospital als Stoffwechseiverände-
ruugen bei der Kefircur Älkalescenz des Haraea
(dffenbar durch die alkaliseh nadiendaa A4MbealM-
standtheile), Versebwinden der Se^meate, aaflnfliebe
Vermehrung u. später Abnahme der Schwefelsäure, Harn-
stoffausscheiduGg uud auflalleudcs Sinken der Uaru-
tAareausfuhr bei Gleichbleiben der Kooh»iUmeogen.

Niesei (11) beatitigt naob Venaobea in der
Gfdfiwaldflr Klinik die dlaretisebe Wirkang dee
Milchzuckers bei Kranken, deren Nieren intact sind,

und welche nicht an schweren Krnährungsstörungen
leiden; doch kamen bei den von ihm behandelten
Herzkranken niemals so bedeutende Hammengen (nie-

mals Qber -f- 400 com) vor, wie sie S6e (Her. 1889.

I. 434) oonstatirte. Laetoaarie trat anob nach Bin*
(Bbrung von SOO g minhaneker aieht ein.

[Nielsen (Fuglebjerg), MassenverRiftun^j durch
Fleisch. Ugeskrift f. Läger. 4. R. Bd XXII. No. 27.

.Auf dem Gute Kathrineholra bei Slagelsc (Seeland)

wurde eine Kuh am 1. Oclobcr c;eschlachtet, nachdem
sie einige Tage an Kalbstieber gelitten hatte. Am
5. October assen 115 Gä.ste Fleischbrühe und Fleisch

von der Kab. Das FUisoh wurde in einem Kopfer-

kesael aabineitet, der aber ganz reja war aad täglich

benutzt wird und niemals Anlass zn Vergiftungen ge-

geben bat. Am 6. October zeigten sich schon bei

einigen Gästen choleraäbnliche Symptome, am
7. und 8. Oct</b«r erkrauktea über die Hälfte der
Gäste. Die Symptome waren entweder wie bei Cholera

nostras oder Sehmenen, Dyspnoe, Kopfweb, taumelnder
Gang, geschwollene, stark bellte Zange und Prostra-

tion. Die Personen, die viel von der Flmebbrilha
gegessen hatten, waren am mataten kiaak.

L imii, (Kopanhnfaa).]

in. lOgamiM pltfMkaltglseha Mi iMiwtoglNlt

I) Uarnaek. p'rich, Uebcr de:i !':v,-rliT Arznei-

wirkungen und die Aufgaben der wisstn'n "i^ii tlichen

Arzneimittellehre. Berl. Wohschr. No. 10. 11 254.

(Oarlcfung der allgemeiDen Verbaltaisse der Arznei-

wiiknag und der Aafgabea der PboiBakodyoamik, mit

besonderer Betonung der Nothwendigkeit der Er-

ferschong der Einwirkung auf die Zellen.) — 2) Cho-
duunsky, K., Quelques traita fondamentales de la

ph;.rmaoologie th^orique. Arcb. bohemes. IIL No. 2 o. 3

p. 460. — 8) Cure:, Antonio (Catania), L'asione bio-

lo^ica deir idro^iTi.» e del carbonio secondo le fun-

zioni chimiche Terap. mod. Gcunajo. p. 33. — 4)

Garneiij, Ib. (Abeidaea) and W. fraw (Daada^

Digitized by Google



HOIBIIAIIII, FlABlUGOLMIB OXD TtOlOOliO«!, 409

TIm nlatire &iiti««ptio power« of bomerio organic

«omraDdi. Jons, of Cbem. Soe. Jalj. j>. 696. — &)
OfbDi, Woloott und H. Ä. Hare, SystenwIiMlw
Untenachung der Wirkung oonstitatioDeU rerwandter

ehemiteher VerbindoDgen aaf den thierisehen ürgaais-

mus. Aroh, f. Anat. Physiol. Abth. I88!t. Suppl.-Bd.

S. 371. 1890. S. 844. — 6} Heina. R., Pjrhdiu und
Piperidin, Cbinolin ond Dekabjrdrocbinolio. (Pbamao.
laotitot SB BroaUa). Tirob. Arob. Bd. GXXa H. K
8L 116. — 7)6Q«rber, Aug. (Ziirieb), üntoraadnugoii
über die phTsiotogischen Wirkungen der Lupetidine

and verwandter Körper und deren Beziehungen zu

ibrer chemischen C nstitunon. Arch. f. Anat. u.

Physiol. Physiol. Abth. fci. 401. — 8} Gaule, Justus,

BesiehuDgen zwiaoben Moleenlargewioht, Uolccular-

stractor ond pbysiologiecber Wirkung. Bemerkung zu

der Arbeit dea Herrn Gürber. Kbendas. S. 478. — 9}

Wiilkowtki, Oarid, Uobot di« Wirkung der Amido
kof dea BIntdraek. Uiu. S. 8f Sa. (Berl. pbarmaeol.

loatitot). — 10) Ajevoli, Kriberto, Anti.sepsi ehirur-

gioa ed ostetrica »coondo i pia recenti »tudi Ifi.

220 pp. Neapel. (Reobt zwcckmii^^ige Zusammenstellung

der auf obirurgiaobe und gynäoologisobe Antisepsis bc-

ll^licbeD Daten, mit besonderer RQcksicbt auf deutsobe

UM fraoiOiiMbe JUtentnr, ftecoptformola ond toek-

niooho AnsfQbraiig.) — It) Oopport, J. (Boaii),

Ueber desinficirende Mittel u. Methi'den. Berl. Woeben-
scbr. No. IL S. 246. — 12) Pfllacani, P. (Bologna).

Rioercbe alteriori sopra alcune candiziuni di auto • in-

tossicaaione acida dcli' organismo. Terap. moderna
GeoD. p. 1. Febbr. p. 65. — 13) Ramm, Wladimir

(Orodno), Ueber Bittermittel. Kobert's bist. Studien,

n. S. 1. ~ 14) Hofmeister, Franz, Zur Lebre tod
der Wirkung der Salsa. 6. Mittbeilaog. UntonBokminD
Uber den Quellangsrorgang. (Pbana«eoL Inititut der

deutschen Unirers. Prag.) Arcb. f. eip. Patbol. Bd.

XXVII. H, 6. S. 395. — 15) K uchanuwsk i, U,
(Warschau), Ueber das Transsudat in den Darm unter

dem Kinflusse der Mittelsalse. (Wanobauer pbarmaool.

butituL) Arch. ( klin. Med. Bd. XLVII. H. 1. S. 1.

— 16) fieini, &.» Arbeiten «w dem phemeeolofi-
tAm Imfttot der Uotveraittt Bieelea. f. Die Wir»
konp rnnreritrirter Salilös jngen. S. Iforpbologisehe

Veriir. ier ingen der rothen Ulutkörpercben durch Gifte.

Virch Ar h. Bd. CXXII. H. 1. S. 100. 118. - 17)

Fal k - r: berg, Wilb., Ueber die angeblicbe Bedeutung
intrj,^ u ärer Gerienungen als Todesursacbe bei Ver-

gUtoogeo durcb Anilin, Chlorsäure Salze and Subli-

nni (Herbarger patbol. Institat). Dias. 8. 67 Ss.

Marburg. 18) Jeoobj, C, Apparat zur Oorch-
blutung isolirter Sberlebender Organe. (Straasborger

pbarmaeol. Laboratorium.) Arcb. f. exp. l'ath. Bd.

XXVI. U. 5 u. 6. S. (Vgl, Ber. f. Phvsiol.) —
19) Gaglio, G. (Bologna), Az:one di alcuni farmaci

soir ionervazione vasomothc« del cuorr. Terap. mod.

Mario, p, 145. — 20) Stefani, A. u Ü. Gallerani
(Padue), Contriboiione fernacologica alle dottriaa doli'

sitifiU delle diastole. Arch. per le So. med. Yol.

XIV. Nn. 9. p. 219 — 21) Frenkol, Sophie, Klini-

sefae Untersuchungen über die Wirkung von Coffein,

Morphin, Atropin, Sccale cornutum und Digitalis ange-

atelit mittelst des v Bahch'^icheD Sphygmomauometera.

Arelu f. klin. Med. Bd XLVI. S 538. (Auch als

Bener DiatJ 8. 48 Sa. Eöoigaberg i. Pr. — 33)

Gotllleb, Bi (Wien), Bsperinontelle Untanoebangeo
Sber die Wirkunpweise tempentorberabsetsender
Araneimittel. Arcb. f. cip. Patbol. Bd XXVI. H. 5

and 6. S. 419. — 23) May, Karl, Ueber den Binflusa

der Antipjretica auf Blutverthtnlung und Zahl der

rotben Blutkörperchen. Diss. 23 Sa. Wftrsburg. —
34) Lupine, R., Des propriit6s pbarmaoodynamiquea

et th^rapeutiques des nouveaux mtdicamenta antipjr-

rdtiqoeo. Atob. de aM. No. 1 tb 3. p, 448. (Kritische

Städfe «bw diemmmi Aslipyretiee.) ~ 15) Dem m c,

B.» üfber die Wlrkvng ond Doeinuig der haoptrteb-

liebsten neoeteo Antipyretiea, mit Beziebung aaf das

lÜBdeielter. Demme'a kl. Beitr. XXVU. S 53. — 3«)
Debio, Heinrieb, Erfisbrangen Qber einige neuere
5^ rhUfmittel. Petersb. Wchschr. No. 33. S. 295. —
27, Note cliniobe soll' uso degli ipnotici. Gazi. I/Orab.

.No. 43, 44. (Mitthciluntjeii aus i' r 1 ireratur der

modernen Hypnotica ) — 28) Schutz, Emil. Ueber
örtliobe secretionsbemmende und sccrctionsbcfGrdernde

Wirkung. Arob. f. eij^ Fetb. Bd. XXVIL S. 8.

S. 901 (Pbemaeol. Ineßtat der dtub. ünir. Preg).-'
29) Rosen bach, 0. und F. Pohl (Brealau), Das
aritagomstr.scbe Verhalten der Jod- und Salicylpräpa-

rate bezüglich der Auscheidung in Gelenke, Kuudate
ond Traos6udato. Lkrl. Wcbscbr. No 36. S. 813. —
30) Leueh, Gottfried, Ueber die Ausscheidung von

Jod* aod Selioyipriparaten in Kxsudate and Trana-

endnte. Ceutrbl. f. klin. Med. No. 46. — 31) Stook«
Bnn, Bnlpht Bnert es tte «nretion of beleema in

tbe oiioe. Brit. Jonm. Jnne 14. p. 1865. -- 89)

Bräutigam ur.d Xowaek, Erregt PerubaKam Nephri-

tisV Centrbl. I. klin. .M-jd. S. 121. — 83) Marfori,
l'i(i, Sulla tra.sformazione di ah'uni acidi dell-i serie

ossalioa nell' organismo dell' uomo. Ann. di Cbim.
Nov. p. 350. — 34) Mandelstamm, Kmil, Ueber den
Binfloea einiger Anneimiitel auf Seeretion und Zn>
wmnenetenng der Gelle. Dia». 8. 48 fla. Derpnt —
35) Müller, Oscar, Ueb«r den Einfluss einiger phar-

maciilogischir Mittel auf Seeretion und Zusammen-
setzung der Galle. Diss. S. 3'J Ss. Durpat. — 36)

Dietericb, Eugen, Ueber den Kinfluss verschiedener

Salbengrundlagen auf die Diffusion untergemiaobter

JodkalittalSsangen. Helfenberger Anonien« 1889.

SL 115. 57) Rossi, Gineefpe^ 8epm In hoerc»

ebimioo-touieolegioi del bwaM e snl vaatagpie del

prooeaso Gntaelt-Flttekiger eni preeemo Selm nelln

ricerca doli' arsenico. Terap. moderna. Maggio. p. 288.

(Rein chemische Studien) — 38) Sohuehardt, B.

(Gotha), Mittheilungen über neue Arzneimittel. 8.

l!)mbelia Hibes. ^. Naregamia alata. 10. Guarea; Co-

cillana. Sep.-Abd. aus d. Tbüring. arztl. Corrsbl. —
39) Fnlk, Edmund (Berlin), Ueber Nebenvirkongen
und Inteiieatienen bei Anveadung nenerer Arme!*
mittel. Therap. Mtab. Febr. März. S. 97, 151 (Anti-

pyrin). Apr. S. 811 (Thallin), Mai. S. 257 (Antifcbrin)

Juni. S. 314 ^l'henaccliii u. Methacetin). Juli S. 369

(Pj-rodm, Salol u. Botel). Aug S. 418 (Ejialgin).

Sept. S. 463 (Bromiithyl). N .v. S 511, Dec. S. 649

(Coeein). (Vortreffliche kritische Zasammeastellung.) —
40) Cordelt, Eugene F., Tberapeutio prograea during

tbe peat jwr. Maryland Faonlty Tmnaeet. p. 991.

(Znaammenetellaog.)

Cbodonnskj (2) sucbt zo zeigen, dassdie Aufstel-

lung von Gesetzen der Arznei- and GiftWirkung
verfrüht sind, indem ein ausgesprochener ParaUeliamas

tvisehen OenstItatioiD nnd Wirkung nnr in wenigen

Fällen nachweisbar ist, und meist die VerSndertiD|trcn

der acUren Substanz io den ZeUeo noch nichtgehörig

erfonebt sind, was nmaomebr Sebwierigkeiten mnebt»

als ja dieselbe Reaction in fenolüedenen Medien

difTerentf" Frod'j-t» liefern kann, wie i. B. Nitrobenzin

durcb Uasen zu basiächem Beazidin, durob Säuren sa

iadiffennteni Hydroniaibeniel reduoirt wird. Mancbe

Effecte, z. B. Narooea können auf die verschieden-

artigate Weise zu Stande kommen and werden daher

dnreb Snbetnnsen «ebr düHnrenter Nntar (Aleobel,

Äelbor, Aldehyde) hervorgeLracht. Selbst bei Derivaten

TOD Alkaloiden mit einer mehr abgegrenzten Wirksam-

keit, z. B. Atropio, Cocain, Piloonrpin knnn eine Mohte

Modification in derComtilntionbliweiteadi« angekebrto

Wirkung berrorbiinfn.
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Ch. poltmisirt Regen den von H. Schulz hervor-

gehobvucu i'aralitjltamus der Wirkuug kletuer uttd

grosser Dosen mit der Wirkung des schwachen and
starken aursteiKendcn Stromes in drn Nerven, da es

»aob Arzneimittel ohne Mntiire Wirkang gebe und das
PlIBftr'scbe ZuokDOfsgeMti io seinen 3 Phasen keine

Analogie fSr die oontriire Wirkung sei, das Contrfra
vielmehr aof der Intcrferent zwischen dem errregendcn
itnd dem die R«isbarkeit des Nerven tfrändernden

KfTccte kn-ruhe. Die Ubile aldrhydi-ifhe Natur des

Kiwiiiäs als Ursache der Wirkung (Loewt zu betrachten,

geht nach Cb. nicht an, da manche secundäre, tertiäre

und selbst qoaterpira Bssen weit energiseher als pri-

nire wirken, s. 6. CboUn sllrker als Indifferente Al-

kylendiamine.
Der Eintritt von N und 0 in Kohlenwasserstoffe,

wodurch dl^^i(• häufig zu stark wirkenden Substan?.rii

werden, 'ml kmaawtg^ viitvcbeidend, da 2. B. Alkyl-

cjanine und selbst einzelne Cyanide, die mit verdünn-
ten Säuren keine Blaosinre geben, uogiftig sind, ebenso
einzelne CarbylamiBf, die im Organismus zu indilTorcn-

ten StoSen verbraont vardeD, wUread die Nitrite mit
der 6mppe — C^N toiiaeb sind, wobei die grSssere

oder gerir.ß'.-re AotivitiU von der Natur des mit d«-r

<iru{.)[jO (.'N V'-rliundi.'ir ii R.idicals abhängt. Lsl dies

rino Säure, so ist der KiTect am grijssten, weil ihre

/<ersetzung im Körper In wirksame Stoff« am leichtesten

ist. Auch bei der aromatischen Reibe ist, wie das

differente Verbalten der Wirkung der versobiedenen

Isonenn seigt, der bloase Bintritt ven 0 oder M nieht

entscheidend. In einseinen Fällen ist eine Analogie
zwischen der oheroiseben und physiologischen Function
tinverkennbar, z B. bei di-n Djhydrov\ benzolen, wo die

Orthoverbindun j bt&rker als die Fara- und diese stärker

als die Metaverbindung wirkt, und die Zunahme der

Wirkung;<igrö sc in directum Vcrhültnisse zu der Distana

der Hydroxyle steht. Unmittelbare Nachbarschaft von

OH und des Phenol bjdrosvls wirkt befestigend in der
Orthostellnng, dagef^n wirkt die eteotropontive Onippe
in di.-.ser ?tel!ur(C, rieh', in dei Para- und Metastcltanjr

abschwächend, weshalb l'animidnphenol energischer als

OrthoarmdHfduMiol wirkt. Die Arjsjcbt S I 0 1 n i k 0 w '.s

,

dass mit der Zahl der H\drwxj'k die UKtigkeit steige,

st irric, da d e Dihydroxybenzole weniger giftig als

Phenol sind. Die Bedeatuug des Hjrdroijle leüt sieb

amlt an d«n SalieylTerbinduagen, die alle w!e Salioyl*

s&ure wirken, wenn das Bfdroiyl intaot bleibt, wShmnd
bei Substitution des H im Hydroxyl der Effect abge-

sehwieht wird. Auch im Caflt iti veitiichlet Hydroxyl
die WirkuHg. ßubsiitution viin Radicalen wirkt keines-

wegs immer scbwiichend. wie dies bei Ammoniak und
den meisten Alkaloiden der Fall ist, sondern bautic;

S0hwäch< nd (Orthoamidopbenol. Cbinolin, Pyridin, l'i-

peridin. Tropin, Hydronaphthylamin u. a.), bringt bei

einaelnen (Piperidin, Morphin, Ohinolin, Tropin) Krimpfe
hervor und ir.scht b- i aiidcr'-n fStiyehnin) dieselben

aus, cr2eu;;t rarcu^ische Wirkung; (bei i'bunvlen, Disul

fönen) fdrr hebt >l!eselb'- (biim Morphin) auf. lu den
aromatischen Subütauzen iubrt Substitution von Radi-

calen zu einer narcotisirenden odor pamijsirenden
Wirkung and hebt die Erregung auf, wenn dieselben
in ihre wirksame Position gestellt werden. 80 sind

durch Substitution des Uydroiyls im Phenol Anisol,

Pbcnctol, Propylorthoamidophenat, Phunaoetin Narco-
tica. Dagegen tritt die Wirkung; des Radicals nicht

zu Tage, wenn es m einer Gruppe substituirt wird, die

durch ihre Natur und chemische Position die Wirksam-
keit aufhebt, und Dimethylorthoamidophcnol und Di-

aclhrl'>rtboaniido{;hcnol sind ebenso indifferent wie

Ortboamidophenol. Aueh hebt die Sabatitntion Ton
Badiealen die irritinende Wirkan? ron Verbindungen
auf, die diese dem Kiiitritt ven NU, in das B- ti2in-

motekül verdanken, wenn die Subälituirung an die^^er

Orappd gesohiebr, a. B. Aethjlanilin.

Curci (3) ist ira Verfolge seiner Untersuchungen
über die lieziehangen der pbyiiologiscben
Wirkung zur chemischen Zasammensetxung
sa dem Sehlusssstse gekommen, das« der Wasserstoff

«mntirend and eonralsionserregend auf das nenrose und
TC||»latire ^tem wirkt, während der Kohlenstoff aoi
beide und snf das Protoplasma lähmend wirkt and das
vegctftfive Leben, die Wärmebildong und die Gibrungs-
processe herabsetzt Die Wirkung des B äussert sich

r. I ti' !!
; ilirecter Verbindung mit C, so dass in den

Kohlenwasserstoffen die C-Wirknng prävalirt, und xwar
um 80 bedeutender, Je mehr C und Je weniger H darin
exifltirt, webl aber boi Terbiadung mit aobwaelMii Bla*
montsn (M,S,0>. Unter der Form des elnikobNi ate»-
holisohen Hydrnxyls hat H eine gewi.Me anrugende
Wirkung auf das Gebirii, beim zwei- und dreifachen
verstärkt sich die Wirkung, dehnt sich auf das Rüokt-n-
mark und die peripheren Nerven aus und wird ooovut-
sionserregend. Als Pbenolhjdroiyl und N-Hydrozyl
hat H stärkere und ausgedehntere excitirende Wirkung
und vermehrt die Secretion der Drüsen. Von aroma-
tisohen ond alooboliaobeo BjdrosjleB wird er vwatftrkt)
wenn sie sieb in demselben IfoIekSle befinden. PlieBot-
hydroxyl besitzt örtlich anlsthesironde Wirkung, cbi-nsi.

H der Cyanvctliindungen (CNH). Was die Uydrocaf bür <;

anlangt, so geht die Action derjenigen mit offener Kette
von den KmptiuduDgsoentreo, die derjenigen mit ge-
schlossener Kette von den motorischen Gentren aus.
Garboojrl and Carboxjl heben die «haiaotsiiiatisabe

Wiritonf einar Atemgrappe aof; Carbonjrl ist eis« an«
.wirksame Gruppe, Carboxyl verleiht saore Bigensehafteo.

Die Wirkung eines Elements oder einer Atomgroppe
ist um 80 intensiver und ausgedehnter, je grösser die
Zahl der Elemente oder der wirksamen Gruppen ist.

Jede.s Element oder jede wirksame Gruppe bewahrt im
Molekül seine eigentbümliche oharaotenstiscbe Wirkung^,
doch manifestirt sich ganz oder theilweise diejenige

des stirker wirkenden «oer in grüeserer Mass« Tothan«
denen. Dia iwti Tsnehiedenen Gruppen desselben
MoIekTls angebörige eicitirende. und paralysirende Wir-
kung konnerv sich gleiehzeil;g cutwickcln, wobei die

stiirker i 1 ;ti''rhand gewinnt, wenn sie den nämlichen
Sitz haben i beide machen sich geltend, wenn der Sitz

ein verschiedaneir ist, doeb flbsrwiegt soUiasslieh iauMr
die Lähmuns:

Den Einiluss der Orlbo-, Para- und Mets-

•tallung in isamaren atomatiaehen Verbin-
dnng»-i anf r?;p 1\"irkung haben Gibbs und Ha f5)

an TerstibieJeaeu Körpern untersucht ond dabei ge-

fnndan, daas im Allfantainm dla PannrblndnBgan

die grösste Inlensilät.swirkung besitzen, ein Factum,

weiches Carnelly und Frew (4) inabOModere in

Bezug aaf die aDtiseptisobo Wirkvnf battfügten;

dook komown In beidao BatlabwigMi AniubmoD tw.

Nach Carnclly und Frew machen in Bezug auf

das antiscptisohtt Verhalten die Hydroxybenzoe-
siiuren, von denen die ürthosaure (.Salicy Isäure)

kräftiger »ntiseptisch aU Meta- und Parasäure wirkt,

und das Pyrokatechol (Orthodibydroxybcnzol) eine

Ausnahme. In der Reihe der von C. und F. geprüften

Verbindnogan oorrespondirea die Para- und Metaver*

bindungea nnterainandsr, daMgan weichen die Ortbo*

Verbindungen mebrteb ab. Verbindungen, welebe die

COOH-Gruppe enthalten, sind verbältnissmässi^ s hwach
antiseptisob , während Phenole ond NitroverbinduQjjeo

(am intensivsten Paranittophcnnl) und N^btolo {aa*

mentlich a-Napht«l) sehr atark wirken.

Bin« Ansnabm« nnter den von Gibbs and Eare
ceprn^ten Groppen ( A m i d iih e n z o Ssi n re d , Nitro-
benzoesäu ron , NitraniUne, Toluidioe und
Dioi/benaala) maoban bsaaglieb der AUgaoMio-
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wifkmg die Dihydrozybenzole, anter denen die

Orthombindang (Pyrokatechin) doppalt m tUrk wie
ih PtnTerbtnaang (Hydrochinon) mti SOnsl giftiger

als die Hetarerbindung (Resurcin) ist Vom f'yfo^;alIol

und Phlorogljoin, welche beide den Puls durch Vagus-
reiz hemmen, das Ansehen des Blotes verändern und
durch Sistirong der Albmung tödten, ist Pyrof;allol

Ib—20 mal giftiger. Paratolaidtn tat etwa um 'l\

giftiger als Heta- und doppelt lo giftig wie Ortho-

telaidin; qualitativ ist die Wirkung iMOforo gleiok,

•b aie aimmtlieb die Blutk5rpereben xersiören und
Metbtmoglobin erzengen, die Beflexthätigkeit (auch beim
blutlosen Frosche) und I i Warmbinttm die Tempe-
ratur herabsetzer und durch Atbemläbmang tödten.

Heinz (6) vorj^leicht die Wirkung dos Pyri-
dins und ChiuQÜDs mit derjenigen der durch to-

tale Hydrirung daraus entstehenden Basen, des Pipe-
ridina und des känlieh von Bamberger daigestell*

t«n DekahydroebiDelini, bei denen er qnalilatiT

gleiche Wirkung auf Nervensystem, Herz und Blut

oonstatirte; doch sind die Effecte au< Nerven und Uuiz

bei den ursprünglichen Basen doppelt so stark, die-

jenigen anf das ßtut, «eich«; derten der Ammoniaka-
lien cnt.^precheu, bei den hydrirten Baien grösser.

Die Wirkaog auf das Nervensystem besteht theils in

cuiitraisr UUmung, worauf das scbiiusslicbo Ausbleiben
der Reflexe berubt, tbeU« in SMcber tteimbaetraag d«f
Leistungsfähigkeit der uotorlieben Nerven («tebf der
peripheren Endigungen, welche erst später gelähmt
werden, und der Muskeln). Die llerabset^^un^ der pe-

ripheren Sensibilität bestreitet H ; an der i'ornea tritt

Anästhesie durch lOproc. Pyridiuhydroobioratlösuug

nidit berver, wohl aber starke Reizung, D.sonders bei

Aniiendnng der fiaaei die auob Srtiieb vermSge ätten-

der Wirkung die SeniibilifKt aofteben kann.
Hit dem Piperidin im Zusammenhange steht auch

die von Gürber (7) untersuchte Reihe der Lupe-
tidine, indem das Lupetidti. Oicn< ihylpiperidin dar-

stellt und die Lnpetidine Derivate dieser Verbindung
sind, in denen n< eh ein Wasserstoffatom, und zwar

das dem N gegenüberstehende, durch ein Alcoholradi-

eai vertreten ist. Alle diese StolTü sind für den

Froe^ befläge Bbneode Nervengifte, welche die Mus-
keln inteet leaeen, «ebei ihre Wirkung jedoch quanti-
tativ in Bezug auf Dosis und Z<it und qualitativ in

l<e7.u(f auf den Angriffspunkt vrr.-,ebii-den ist. Ausser-

dem erzeugen sie autVaüiRe morphologiachc Vt-rando-

rongen der Bltttkürpcrchen, und ^wstr vorwaltend der

rOtbeo, wobei an Stelle dts homogenen Aussehens der

pnrteptaaaalieeheD 2oae belle, kreiefSraige, mit kei-

nem Vaibatolift firbbare Stellen anftreten, und gleieb-

zeitig der Kern in Grösse und Gestalt und hinsiebt*

lieh seiner Färbbarkiit mannigfache Modificationen
y.elgt. Von den einzelnen Gliedern d. r Reihe, dem
Lupelidin snibst, dem Trimnihyllupetidin (Copeiiidin),

Aethyllupeti im (Parpevolin), Propyllupetidin, Isobutyl

lupetidin und tlexyllupitidm und die niedrigeren am
wenigsten giftig, und zwar steigt die Giftigkeit bei

den vier entea niobt im aritkmetiaehen Terbäl(ni;se,

dem Holeknlargewfehte entspreebend, sondeni u> i;eo-

tnetrisehcr Proportion von 1:2:4:8, währen<'. sie liir

die beiden letzten wieder im Verhältnisse von b : 4

ablüllt. Ks siislirt daher in dieser Gruppe, wie dies

auch Gaule (.8^ betont, durebaus kein Paralieiismua

der Wirkungsintensität und des Molekulargewichtes,

wie überhaupt nicht die Grösse dee Molek&la, »eadem
die Wirkung der Componentea bei orgaaieeben Ver*
bindnngen in Betracht kommt. Die lähmende Action
ist beim Lupetidin. Copellidin, Parpevolin und Pro-
pyllupetidin vorzugsweise auf die peripheren motori-
schen Nervenendigungen gerichtet, während die Centra

und die peripheren sensiblen Nerven in weit geriiig'--

rem M,uk9se bcciußusst werden; auob Isobutyllupetidln

vermag die direote Nervenerregbarkeit aufzuheben,

«ibnnd die iaxA HeiyUapetidin bedingt» Uhnnog

ausschliesslich von den tferveneentr» und basoBden
vom Rfiekenmark auigabt bobatyl» und Heiyllape^
din wirken ausserdem ancb als Herzgift<>, indem aie

am ausgesehnitt<Mn'n Fr.'sehhfr/.m di'- intrrieardi.^len

Ganglien lähmen, was die ührigeri Lupftiliiie nicht

tbun. In H'V.ug aut die Veründcrung der Hl utlrörpjer-

ohen, die in der Regel ii%cb l Std. auftritt und 8 Tage
anhält, besteht das umgekehrte Vcrhältnib^ wi,- bezÜg-

lieb der Mervenwirkong, indem die .Vacuolen' vom
Lopetidin bis aum Heiyllnpetidin bin niobt nnr n
OrSaee, sondere aoeh an Zahl stetig abnehmen. Diese

Blutkörperohenveränderang ist Bbngons zweifelsohne

mit der von Heinz bei Ammoniak contitatirten ^le rh,

da sieOuciber noch exquisiter als bei dett Lupct d iim

beim Piperidin constatirtr, dem er übrigens aucli pi

-

ripber sensible Lähmung zuschreibt. Auch Cocain
(Prnpylpiperidin) hat diese Wirkung, jedoeh in weit

geringerem Grade, wahrend es sieb in Besag auf seine
wirkongflintensitit sn'n Piperidin wie 8:1, somit ge-

nau wie Propyllupetidin zum Lapetid;M verhält.

Wittkowski {Ü) untersuchte unter Liebreich
das Verhalten der Wirkung der Amidc (Form-
amid, Aoetamid, Caibamid, Propionamid und Nor-
roalbntyramid), wobei er oonstatirte, daes diese gegen*
&ber den starli giftigen immoniakt'n (Salmiak, Trime-
tbylamin) relativ nngiftige Substanzen sind und mit
Ausnahme dt^ Normalbutyramid keine Krämpfe er-

regen, du; judoeh auch bei letzterem nach doppell so

hohen Do^en wie beim ('Mc : kh; m i

l ium auftreti-ii und
differenten Cbaracter tragen. Formaniid und Acctamid
ninht aber Harnstoff und Propionamid, wirken sehwaeb
emgend auf das vasomotorisobe Gentrum und in

Felge davon etwas steigernd auf den Biuidraek. Auf
die Albmung bat keines der onteragebtan Anide cf'

hoblicbe Wirkung.

Qeppert (II) zeigt in Bezug auf die Wirk ung der
Desinf icientie n, dass Mihbrandsporen sich ^'egeo

Carbolsruire analog wie gegen Sutilimat :'Ber. 1 889. I.

438) verhalten, so dass sie bei laugereui Conlacte (ü

bia 20 Minuten langem Eiatanohen in I prom.

Sabliraatlösnng, 38 Tage lanpe Finwirliun^r 7 proc.

Carbolsäuretösung) inooalabet und selbst oulturfähig

bleiben, Jedoeh eine abgesobwiebt» Virulenz und Bnt-

wioklungsräbiglielt zeigen. Sieden In Wasser tüiltet die

Sporen innerhalb 1 Minute nicht, wirkt in IVs Minute

abaohwlebend , in S Mfnnteii Temiohtend auf die

Inooulationsfabigkeit bei Meerschweineben während

CuUur(^n noch lange nach tiemErlöschtMi der inficiren-

den Kraft Erfolg, jedoch unter stetiger Abnahme der

Cbtcnieo, haben kdonen und vlrtilente Bacillen pre-

duciren. 0. PiMj'f'pMt t f' pp-ir'-:'!''! '-isviTsticlion

1— 2 Miauten zu kochen und «iie gekochten Öuspeusio-

nen doidi Einimpfung m Tbieren und Caltnren n
priUsB.

Pellacani (12) hat in weiteren Studien über

Autointozication das Schicksal der ameisen-
aauren Verbindungen im Tbierkörper, und

zwar des ameisensauren Natriima und des wahr-

»chfinlirh im Organismus unter pathologischen Be-

dingungen sich bildenden Ammoniumfonniats verfolgt.

Bei Bunden whd das erateie faat ellatlMlig tu kohlen«

saurpm Natrium verbrannt, während nur ein kleiner

Theil als Formiat im Barn erscbeintj auch das

AmmootQnlbraiiat irird som grossen Theile ozjdirt,

ohne dass jedoch Carbonale im Uame auftreten. Ob-

iohoo f«nniate ia eiaeoi aUtaUachenMedian aioh tbeii-
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w«tM Mnttsan, bat dooh uf 41« IntnullU 4m
braaobs die Alkaloscanz der Plössigkeit keinen Einfluss,

und die mangelhaft« Oxydation der Ameüensäut« and

Ti«ll««rfit 4er fetten SSnrtD aiariwapt kun ni«ht too

den Folgen der Alkaliabcahme im Blat abgeleitet

werden, trie auch die Anwendung von Alkalien behufs

Steigerung ihrer Oxydirbarkeit unnütz srscbeint. Auch

in eiweisahaltigen alkalisehen Flüssigkeiten findet stär-

kere Oxydation niobt statt. Weit starker als in solchen

Flössigkeiteo ist die Oxydation der Ameisenaäare in

friMhem Bbto, «»4 «war unter gleietaen Be4inBaBgen

weit stärker im Scbafblute als im Hundoblute. V'-r

Saaerstoff des Blutes iat dabei ohne förderoden hlin-

flofs, j» bei ArteriellmfioB 4ee Blutee vff4 4arob 4ie

damit Terbundene Abkühlung die Zersetzung im Schaf-

blute erheblich (selbst auf V',;
—

' ,) herabgesetzt. Bei

DurobblatoogSTersuobeu ertrab sich, dass die Niere

4ee Sobefes iin4 Sebweines das HaMomfonniet voll-

ständig zersetzt, währpnd die Handeniere nur ' \ zer-

setzt, und eine analoge Versobiedenbeit zeigt sich aach

bei Gontaet Ton KiereBpMenebym 4er vereebie4eoeii

Thierarten mii Forinial. Da^^egen zersetzt die Hande-

leber die Ameisensäure voUst&ndig, w&breod dieSobaf*

leber oar anbe4eoten4en Eioflues bat Andere P«ren>

cbyme (Gehirn, Milz a. s. w.) des Hundes, mit Aaa-

nahme desPancreas, das in C Stunden fast -
3
zersetzt,

ergeben keine bedeutendere i^rsetzaog, als diese io

•llnlJMlieaFnMigbeiten ttettittt. Dus e« iieb bei 4er

frag-lichon Spaltung nicht um die Wirkung des artiven

SauerstolTs bandelt, gebt daraas berTOr, dass aacb ein

Ptieipitet soe 4em Han4eleber|»»renohfaie mit

Abobol dieselbe bedingt. Gbinin beeinflasst die

spaltende Wirkung der Gewebe nur wenig, SaUcyieiore

in weit bedeateoderem Maasso.

Das* die flSehtigen Fettiänren sobädlieben EinHoM
auf den Organismus äus-f-rn kiinnen, scbliesst P. aus
ein<T Iti ihc vi'ii Vcrsuciujn an niederen Or^ranismen,

für wi^lphc diL' Süurcii und ihm h^al/.f, ftlli-rdin>(S in

veräohiecl«D«sm Grade, sich toxisch erwei&en. Am all>

gemeinsten zeigte sich die«er Effect am Natrium- und
Ammoniaaformiat and am Ammoniumaoetat, die aacb
bei Froseben IXbnuag and Tod bedingen, «Sbren4
die Verbiodangeo des Katriom mit Btsig% Pfepyl-,

Baldrian- usd BntterMare oar leichten Schlaf bei

Rana esculenta bedingen. Bei Katzon briniijt Ammo-
liiumfortniat in roittleren Don^n (0,2i> pro kg) koinc

Amraoniakwirkung, sondern Lähmung und Abgeschla-

genheit, F.rbrei-hcn und wiedirhoite Defäcattonen her-

vor; erst bei grösseren Dosen kommt es zu spinalen

Krimpfea. Hühner neiden naob Icleinen Hengen Ma>
triunformlat in '/i Std. somnolent und gebe« in we-

rin'ii Stunden i.aralyt^sch zu 'Srunde, somit unter

Symptomen, welche vieken pathologischen Intoxicatio-

nan fleneiiiaani sia4.

Mach Ranm's (13) anter Kobert ausgeführten

Versuchen mos» die Wirkung der Bitterstoffe

for Allem in Vermehrang der Lioucocyten und Erythro-

^ten geenelit wei4en, 4a aiaiiniliobe m ihn bei

Gesunden und Chlorotischen geprüften Ämara ^Cetra-

ria, Absinthin, t^aassiin, Colombin and das

ala Bitlenloff Uatier unbekannte» Tenantblfeb am 4er

Rinde von Exostemma floribundam, einer falschen

Cbioariadei gewoaaeae fiseatankmin) 4ieieaBffMt

haben, 4ie aioh bei aotohen nloM fehlt, wtlaha, «It

Exostemmin und Qaassiin, onangeneboieKebeDerschBi-

DODgen (Magendrook, Sobwindel), 4ia besooders bei

aebwidiliebea wi4 sarten Ptiaeaea her»ortwt«B , im
Gefolge haben and deshalb praotisoh nicht oder weniger

gut als die übrigen, welche den Appetit reizen ond

den Stuhlgang regeln, rerwerthbar sind. Die Yer-

mehrong 4er BlntUcperohen kann nicht auf Blatdrook-

steigerang bezogen werden, da weder Cetrnrin noob

Ezostemmin selbst in grossen Gaben den Blutdruck

alteriien. Weitere Teiin4erangen 4ea BtotM lla4aB

weder bei Exostemmin noch bei Cetrarin statt, welches

trotz seiner redacirenden Wirkung bei directem Zasatse

an Bhit keine Metbimoglobinbildung veraalasat Qn4
auch die Blntkörperohen nicht auflöst, Gallenver-

mebrende Wirkung kann ihnen nicht lageschrieben

werden, da beim Hunde mit chronischer Gailenfistel

we4er 4ie atemaobale noeb die snbcataae BlnflIhTang

in zweistündigen Perioden die Oallf n j.-"-rf>tion Ter-

anlasst, während allerdings bei Hunden mit acaten

OallenfietelB voTlibei||ehett4e Steigtniaf 8tatt§B4et,

welcher aber rasch Verminderung nachfolgt. Dagegen

ist am freigelegten Magendarmcanal bei intravenöser

BinffibroDg Icleiner Dosen (1—2 mg Biostemmio, 7 mg
Cetrarin) Verstärkung der nomaha MagenoontcaatiBn,

nach der 2— 3 fachen Menge am-b d«r Bewegungen

des Dünn- und Dickdarms bei carni- and herbtrorea

8iafetU«ftn aaobnweiaen, welaha 4iic«h Atrepia

nicht aufgehoben wird, tind derselbe EfTect trit' .nch

bei sabcataDsr ond ioteraer Application geeigneter

Dosen ein.

Beim Cetrarin und Kvostemmin tritt Darmbewegung
auch bei künstlicher Durcfaströmung der Darmwaod ein,

wobei die Strombroite weder Tenaindert noch rer-

mebrt iriid ; Cetrarin wirkt aueh in Hiebt au alhabaober
Ltsang aaf die Nierengedsee an4 tn Conoentratton von
1 : 500 auf das tsolirte Froschherz nicht ein, das auch

von Kiostemmiri tuchl gelähmt wird. Beide Stoffe sind

nicht ohne toxische Wirkung auf Kalt- and Warm-
hlütrr; Kxost^'inmiü ist weit giftiger als Cetrarin, so

dass die intravenöse letale Menge sich wie 0,03 ZQ

0.16 mg (1 Tcrbalten; Frdsobe sind emafijuUieber

ab WarablSter, Xatwn na4 Hntt4e em^noHdier ala

Kaninchen. Bei Fröschen wirken die Iwiden Steffis

lühmend, bei Warmblütern erzeugen sie Dnrobtell, Br-

brechcn, Dyspnoe und Krämpfe und tödten doreh
Lähmung des Athemcentrums; post mortem findet sich

Röthnng und Schwellung der Dünndarm- und Magen-

schleimhaut, blutiger und galliger Inhalt im oberen

Tbeile des Dünndarms, sowie hämoribagiscbe Gesobwüre
ioi Magen. Die Wirksamkeit der Bittcntofls eatsprieht

nfebt den Giade ibrer Bitterkeit. Naeh vielfiMh eea-
trolirten Versuchen Ramm 's ist die äusserste Grense
der Hitterkeit bei Brucin Verdünnung von 1 : 22O0OO,
bei l'icnnsäure 1 : 18000<J, Strychnin 1 : ISOOOO, Picro-

p dopbyllin 1 : 120000, Bryonidm 1 : 100000, Pioro-

tixin 1:80000, Absinthin 1:70000, Quassün und
Columbia 1 1 60000, Oetiario ond Marootin 1 : 50000,
Bsostemmia 1 1 40000, OhininbTdroebierat, Obinfaianlftt

und Condurangohars 1 : SOOOO, Partbenioin, CondofM*
gin, glyco- und taurochols. Natrium, Cinohonin 1 : 90000^
Bryonin, Atropir.sulfat. Trimetbyipbenol, CodelasvMrt^

Chinidin, Delphinoidin und Delpbisin 1 : 10000.

tm Veilaafe seiner Unteranehnnfan flbtr 4ia

Wirkung der Salze (Her. 1887. I. 449. 1888.

1. 412) hat H«fmeiater(14) 4sa aaitliahan Vat-
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Hv^t d»r aoU««llr«a InbiMtioa (Qa«n«ag)

durch Wasser an nich» flb?r 0,3 rum dicken Agar-

platten und Qelatineplatteu geprüft und gelangt dabei

m d«r F«m«l W« P "
^ ^ £ ^ ^, worin W du

Q«vl«bl WuMT, ««leim tob «Idmb OtwiolitsUieU«

trockener Substanz in t Minaten aufgenommen wird,

P das QuelloDgamaximain für die betreffende Tempe-

rator, 0 eia« aas der Vemohareibe zu berechnende

Constante (im Mittel 0,104 gefunden) und d den

DfcItendurchTTiesser der maximal gequollenen Plalte in

mm gemessen bedeutet Dementspreobend wird das

QaaBwigwniilmBBi am to rMobmr «mteht, Ja dttanar

die Platte ist. ein Verhalten, woraus sich die rasebe

Ausgleichung der durch Wasserentxiebung und Wasser-

laftdtr im Körper gesetstaa YaiiaderuDgen arkl&rt

In einer Agarplatte von 0,206 mm Dicke wird bereits

in der ersten Minnto ' derjenigen Wassemenge auf-

genommen, welche sie überhaupt bei beliebiger Ver-

saahtdaaar aafsaagan kann. Nimmt man die Piike

eines rothen Blutkörperchens= 0,002 mm, so berech-

net sich (0= 0, 1 1 1) die Qoellnng in der ersten Minute

*»-•-'(' ~r;^)-'(-!p)
odar aaf alva 98pCt. dar nazfmalaa WasaanafaaliB*.

Auch die rasche Zerstörung salzfreien Wassers auf

miorofloopiaoba OrgaDiamea und Zellen findet darin

Ilm Bittifaag; ebanao dia Begünstigung des raadien

Aasgleichs von Concentrationsdifferenzen von BInt nsd

Gewebe durch die dünne Wand der Capillaren, in-

sofern alle bomogenea Membranen, welche die Osmose

gaalattaa , in der dafahtrataadan FIftnigkeit qnellbar

sin i und d?r C rifcntrationsändening der difTnndiren-

dea Lösung eine Aeaderong in dem Quellungszastande

varangaht, dia am aa rasober iMeadet wird, Je dfiaaar

die Membran ist. Die Geschwindigkeit der AufDahme

ist im Beginne der Quellung am grössten, and wird

um so kleiner, je näher die Anfnahme dem MaxiaiaB

ist. Goringo Schwankungen erkl&ren sich durah den

Einflns-j d«r ElasticitSt der Platte, derjenige derTero-

peratar ist kein sehr hoher. Die Queliongscurre zeigt

BDBllMrad die Farm einer Hypertiel, walaba mit Ibrar

Axe einen halben rechten Win Vi^I n it dor AVf^fissenare

bildet «ad deren Aqrmploten, die eine der Abacissen-,

dia aadaia dar Ordiaatanasa paiallal alad.

Kvabaaewikl (15) bat antar Tamas Vermdie

ftber die pargirende Wirkung der Miitetsalze

(Nstriumscilfat) an Kaninchen, denen intern das

Wasser entzogen war, angestellt, welche mit pasitlver

GewiMbelt ergaben , dass bei innerlicher Anwendung

Ansammlung von Flüssigkeit im Dickdarm stattfindet,

die auch bei Abbioduag des Gallen- and Fanoreas-

gangea and bei AtrapiniaJaetiaa ateht anabteibt and

somit von Leber. Pancrr'is Tird n.Trmdri.T^n unib

hängig und als Traossadat der Uarmgef&sse anzuaehea

ilt Dia AbfBbrwirkang erkUrt K. ta, daaa das ans

dam Blate in den Darm dringende Wasser den Koth

mdSuit and dk dnnlt dia Baisonf der DaznMehlaim-

baat aniatabeoda Beseblenalgang dar Eerlttaltik,

welche an allen Thieren nach Natriumsalfat aoastatirt

werden kann, die Austreibung betordan.

Nach Heina (16) tritt BlutveränderBBg
dnrab aanaaatrirta Salsidsangen bei Kalt- nnd

Warmblütern, sowohl bei subrutanor als bei iiUra-

Tenöser Einführung in der Weise ein, dass die rothen

BlatkSrpeiahaa ia Folge ?ob Wasaerentelebung anfangs

schrumpfen nnd maulbeerförmig werden und nach

einiger Zeit unter Abgabe ihres Hämoglobins zerfallen,

wodurch nicht nur Oligocythämie , sondern in zahl-

reichen Oablatoa arfalgende StSningen und Gefässrer-

Stopfnngen resnitiren, mit denen Herabsetzung des

Blntdracks und der letale Ausgang im Zosammen-

hange steht.

Die Krbolung di r Ft jir'h'- rmch Subcutanapplication

von conc. Kochsalzlösung ist nur scheinbar, vielmehr

gehuti sie s&mmtticb nach 4-^5 Tagen zu Grunde, wo-

isof man Blässe der Oigaae nnd sohwaeh rStbliebea

iaekfarbenes BInt mit sehr wenig zsblreiehen Form-
elementen constatiren kann. Bei Warmblütern beeinflus.nt

einraaÜRe intravenöse Rinführnng von 5 proo. Kochsalz-

liisurg Her?,, Athmung uml Vasomotion nicht, das^'j^rn

« rtolj^t nach conc. Solution in 1 Std. Sinken dts Hlut-

druckcs, da.s bis zum Tode fortdauert und nicht als

Folge der Sohaäobnng dea vasomotorisoben Gentmaa
ananaeben iett da oaeafelgeode relebliobe Waseemflitur
es nicht beseitigt. Hämoglobinurie kommt bei Warm-
blütern nur ausnahmsweise bei iiitraporitoncaler Ein-

führung vor; dagegen find<.n sich Hlii'.ungen in Magen
und Langen, EntziJndung des Dünndarms und Lungcn-
ödfiD, weicbtfsi IctzU-re H.. wie auch die Luii>;i rbUuungen
auf Thrombosen bezieht, während dto difiusen üämor-
rhagien im Darme, der bei Autoinfusion gleicbmässige

Färbong darbietet, naob H. ninbt ala Folge iatiaTitaler

Oerinoungen ansitteben sind. Atropin Mseitigt «war
den Ansfluss aus Mund und Na.se, drr d.irnarh aU
Secret erscheint, nicht aber das als Transsudat aufiO-

fiss-'nde Oedeni. Darmentzündung und Häroorrbagien

finden sich auch naob oono. Lösungen von Natriam-

snlflät (Kanineben) nnd Jodat (Katw).

Dir durch ciiiici iitrirte Salzlösungen langsam htTVi f-

gc-brachtf! Vt^ränderunj; der Blutkörperchoi» des

Frosches, welche sich inieroscopisch in dtr VVeiS'' zeigt,

dass in den Erythrocyten 3—& und mehr ruiide. si^irk

liebtixreelienda, fbrbl.'!«:- Kägcslcbon aultreien, di-- be.m

Zerquetschen aas dem Stroma heraustreten, durch
wassrige BismanAbnuinlSsnDg geliiht nnd dnreh ver-

dünnte Salzsäure, nicht aber durch Essigsäure oder

AlcohLd gelöst werden und .-lomit als abgestorbenes

Prutoplaiim.L aufzufassen sind, findet sich nach Heina
sehr rasch auch nach verschiedenen Giften,
namentlich bei Ammoniak, Hydroxylamin, Hy-

drawn, Trimethylamin, Aethenylamidin, ferner bei den

wahren Aminen der aromatischen Reibe, ia

denen H in den Seitenketten durch NH, ersetat ia^

wie Uenzflamin, Aethylpbenylamin, während sie bei

Anilin und Auilinderivaten fehlen. Eigenthümliche

Verändt;ruiig«n bewukjn dagegen Phenylhydrazin
und eine grcst' r Atizahl von Derivaten desselben

(Pyrodin n. s. w), indem die Froschblutkörperchen

hccbgradig schrumpfig, am Rande gefallet, eingebuchtet,

oft aneh nmgsaohlagen , daa Zooid s. Th. in Segmente
angeordnet, son Tbeil in einen den Kern nngebeaden,
mit ZacVrn i:id Ausläufern versehenen Kern zusammen-
gezogen uu l der Kern verschmälert eckig und (-ekerbt

er.Hcheint Am Warmblüterbluto bewirken Phenylhyira/.iii

und seine Denvat« Austreten kupliger M:\sscn ven ah-

gftstorbenem Protoplasma, die z. l t; ^ m Kori.(;rchen

als Kampfe aabitsan nad sieh mit Metbririolett intensiv
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Athon. Auch bei dioaen Giften seheiat iplttr Ted
durch Blutveräoderung Torzukomnipn

Falkeoberg (17) stellt auf ünind der von ihm

natar Marehmod avagafBbrtMi Vamohe die Rlcihtig-

keit der Theorie tod Silb ermann (Ber. 1889. I. 439)

fibar intraTitaloGerianangeu in den Qefäasen

als Todesarsaolia bai Yergiftangen fÖr dla

lotaxioation mit Anilin and Kaliumcblorat und

die acute Vergiftnng mit Sabltmat in Abrede, weil

•ich bei unmittelbarer äeolion stets flössiges Blul und

niamala TtoMban Im Hanao, dan groMan adar klainan

Oefässen oder Captllaron finden, unj^eachtet sich Ver-

änderungen des Blutes und häufig die intensivste

Djspnua iwah dan anffftataatas Qiftaii bal Labaattan

eonaUUvan laaaan.

Bei der Anilinvei^iftnnK ist an Meerschweinohen und
Hunden Methämglobinb Iduiig durch Braunräibong und
spectr isoopisch nachweisbar und mit Jer Zunahme der

Vergiftungserscheinungen pr&gnant<-r nachzuweisen,

nicht aber beim Kaninchen, d\s nur (limoglobinurie

und iüinoglobincjliuder in den Nieren zeigt. DieSelbst-

injaatian mit Phloiinroth gab wiederholt negative Re-

iBitata» aneh bei Torbaadensein der jbaracleristisohMi

Taritnderungen im Darm bet langsamer Vergiftung. Anab
nach Aether »arrfi Otritirutigt-n nicht na^'hweisbar,

Gaglio (19) hat im Anscblusno an frohere Ver'

aoahe, in weichen er durch div ulectrische Reisung da*

peripheres Bodaa da» tm Halte darcbeahBittanan vagoe
endooardfale Boebyncaeii, bri tloiarer Reiauag aneb

ira MaK* n erzeugte, die Fiage experimentell ju 'Ij-icn

versucht, cb nichtauch medicamentöse Subst an zen

H 1 u t <• r g i) s s e im K ri d o c a r d i u m h e r v o r z u r u t'' n

in analfigtr Weise im Stande «ind, was a prior» wabr-

aebeiiilich ist, da solche bei Asphyxien durch die An-
blafung der Kohlension im Btate entstehen. Positir«

Iteealtata gaben in dieaar Beaiebung Stryahnin,
Di^italin und Ferroverbindungen, negative

Muscarin, woraus, zumal da Atropin das Zustande-

kommen der intracardial^n Klutungen nicht verhindert,

sich folgern lässt, das« die Reizung oder I<ähmung der

inbibitoriscben Fasern nicht Ursache des l'hinomens

ist. Ob bei Str^ehnin and Digitalin die primäre Con-
striotion der Oefiase oder die secundäre Dilatation die

DiaaolM der Blataggaa iat, liaat G, unaatschieden,

iriUtraad af als aaloba fir diafamMtlia daran paraly-

airenda Wirkang anf die GafiUaa betrachtet.

Stefan! und GallaaaDi (SO) haben dta Yar*
ärtderungen des diastolischen Draekes bei
der Diastole nach v e r sch i e d e n n M t- d i ca m c n •

tcn durch Messung zur Vcrhindcruii^; des Kintnttes

d'-'s vcTiuscn blütcs III das IJirz t'rfordi:rl;<-h*.'ti pericar-

dialen Druckes und des Blutdruciic« in der Vena cava

in diesem Momente bestimmt und ermittelt, dass Digi-

talis, Stryohaia ond Coffe'io dia diaatoliaoba Bnergia
steigern, und twar arstera hanptsieblieb dnreb direeta

Wirkung auf dt'n Muskel (Vermehrurj; di-r Plastioitit)

und in unttTgeordnctcr WtibC durch bchwach« Krregung
tlcs Vaj;nscentrum, CutTiMii ausschliesalich durch Ht:i7.un^'

des Vagtisoentrnm , während Atropin in entgegenge-

aatatar Riehtong doroh UUmang dea Tagaa wirkt

Sophie Frenkel (21) theilt verschiedene mittelst

des Hg Sphygnomanometere an Kranken des Berner
Spitals ausgeführte Blutdruckmessungen nach
Anwendung von Medioaaen ten mit. Ks ergab

aich dabei boi llerzkimakaa saeb internen Tagesgaben
von 0,6—0.8 Co (feinnm natrosalicjrliean niasige
Draeksteigerung, die der gest«-igertcn Dinreee Toranf-

(?thl, in '2— ;> TuK<^n ihre ll'- bf erreLchl und 1—2 Tage
aui derst-ibe« bleibt, ohne durch weitere üaben noch

Steigerung zu erfahren, dann aueh hei weiteren Gaben
siakt, ohne juduch auf <iic ursprüngliche Uöbe so
gehtn. Weit kräftiger wirkt subcutane Injection von
DaeigrammdosenOolEeinaatriumbansoat, diadaabaib bai

OoilapssQitindet oiflbt nar bei bnlnnkan, aaadam
auch in Infectionskrankheiten von günstigem Binflust

i^t Morphin wirkte bei Hertkranken und nicht Herz-
kranken zu 0,02 — 0,03 subcutan entweder Oberhaupt
nicht auf den Blut<iruck oder bewirkte manige Steige-

rung innerhalb 1 — 1 Vi Std ; secundäre Senkung unter

die Norm und Beeinflussung der Pulsfrequenz fanden

nicht statt. Atropin zu 0,3— 1 mg subc. bedingt«

bai gesteigerter Pulafrcqnana bioiiaa iO*-€0 Mia. Sliit-

draeisteigerung, die in 9 Std. lor Nonn inHIokkeliita«

und beseitigte in 1 Palte von Arteriosclcrose der Art.

coron. und huchkjradiger l'ulsverlangsamung bestehenden
St^hwindel. Im (legensalzc zum .atropin, bewirkte Et-

gotin Steigerung des Blutdrucks bei sehr erbebliohac

Polavarlangaamaag.

^'ach Gotlliob '22) ist die Wirkung vfrschi e

deuer Sabstaozea auf die Wärmeregulation
aiaa aabr dtffaraata. Antipyrin, Morphin and Co-
da! n lähmen in kleinen Dosen diejenigen Nertasgt"

I durch deren Crree:»!-!!? b^im Gehirnslich Tempe-

raiursleigeruag erzeugt wird uad souen die durch

latxtaran gealaigerte Temparatar anf S—8 Std. zur

Norm herab, wonach Wied»rin?ti?g bis zu 6- "^td

eintritt, und in der Morphinnarcose steigert derQehirn-

atieb abarbaapt dla Eigwiirlraia alahit. Haina Dooaa

Morphin and Anlipyrin beeinträchtigen die Wärme-

regulation durch verminderte Wärmeprodoction nicht,

da Thiara, weloba aolctae erhielten , im Wirmekaatan

bei 31— 32** sich wie normale verhalten und ihre nor>

male Temperatur mit geringen Schwankungen beibe-

halten. Grosse narcotiache Morphingaben und starke

Aatipyriadasaa habaa dla fafalga UImmt AatMalaai-

peratur durch Nerveneinflnss vermittelte Eir5'"^:rHnkung

der Wärmebildong auf, sodass im Wärmekasien at-

babKoba Tanparatantaigeroog alatcitl. BhiMi OogMi-

satz hierzu bilden Urethan und Chinin, welche in

kleinen Gaben die durch Gehlmstich bedingte Tempa-

ratursteigerung nur um einige Zahntalgrade herab-

setzen und aalbat in grossen Gaben nicht laai Steigen

der Temperatur im Wärmekasten führen; nur bei

fallender Teodaoa dar Qehirnaohnitt>Temp«ratarcarTe

wbrkt Cblala (nuMatlloh danh Ehuahriakaaf daa

StAlTwechsäls) herabsetzend. Saiicylsäures NatRNIMlit

die Temperatur nach tiebirnsobnitt nur an 0^9 bis

0,5' baiab and steigert in vergiftandaa Dooaa dit

Temperatur der Kaninchen im W&rmekastan, jedoch

lange nicht so bedeutend wie gross? Pnst«Ti Antipyrin

Dia durch Antipjretica bedingte Verminde-
rung dar rathan Blaikörperohaa iat aaahdaB
unter Kunkel von May (23) angestellten Versuchett

nur eine scbeinbara, von der Blotdruckverminderung

abb&ngige, indan dia nach Anwendung von Chinin-

byditoUor&t , Äntifebrin und Phenacetin zustandege-

kommene Abnahme durch Atropin bei Meosobon und

Kaninchen rasch wieder beseitigt wird.

L<p i na (S4) hat die E i n w i r k Qn g <raraehiad«aar
Aatipfratie« auf die Bio tkSrpareban atadirt,

indem er Antip^rio, Tballin, Acetanilid ond Acetyl*

i
henylbjdrasin in 0,lli proc. Lösung mit verschiedenen

Biutarteo bei Zinaterwärae zasamaaabraehta nnd mit
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4er Btnvirkong pbrrioloffnAor KodwildSimif und
Blut ohne Zusatz nach 24 Std. vergliob. Bei Aoetyl-

pbenylhydraitn tritt das Methämoglobinspectnjna auf,

bei Thsllin dieseri + üaemoglobinspectrum ; bei den

übrigeo bleibt du Hämoglobiuspectrum uaveräudert.

Im Oohsenblnt« geben 9 pCt Blntkörpercben dnrob
S*ltwaMer, 15 pCt. naob Aatipyrio, 16 pCt. ntoh Aoa-
tjrlpbeoylhrdnsiii, S7 moh Aoetuilid ood 60 nadi
Thällin Terloren. Analog ferUlt ttoii KaH^Uot,
Scbweine- and Sehafsblnt, iriUinnd im Hönde- und
McnschonblQte Thallinzusiti die Blutkörperchen besser

coDseryirt als Salzwasser, Aeetylpbeoylbfdrazin besser

als Tballin. Uit der Einwirkang auf das Hämuglobin
ist die Wirkung auf daa Stroma den Blutkörpereben
nidit identiacb. Wäbrend Antipyrin daa Hämoglobin
wenig affleirt, wirkt w stHk ISvend auf die BintkSr-

perchen, waa TbnlBn nislit flint; dagegen gehen bei

Aatifebrinbehandlung mebr Blntltorpercbeu verloren

all bei Antipfrin. Diese Verhältnisie sind vielleicht

Liii ht ebne Bedeutung für die Beeinflusiung de: t' IT

Wechsels, die bei vertcbiedenen Antipyretica keineswegs

fieiob ist, insofern s. B. Acetanilid nacb Versuoben

TOB Lupine ond Bajrrae bei finnden in medieinalen

Dneen «e StMtatoff- nnd BarutoCMMeelieidiing pari

paasu Termebrt, in toxischen dieselbe herabsetzt, wäh-
rend Antipyrin auch in kleinen Dosen den Gesammt*
•tickstoS und in höherem Grade deo Ilarnstoff honb»
setzt, während die Bxtractivstoffe zaoebmen.

Aue der Reibe der modernen Hypnotioa ist

Mflh den Ton Dehio (26) mitgetheilten Brfabrongen
Itl der D«rp»t«r Klinik bei Pcjehosen das Hjrosein
(tu 0,&— 1 mg) das wirksamste, daa namentlich bei

motorischer Unruhe die übrigen Schlafmittel übertrifft

und höchstens bei Delirium acutum im Stiche läast,

während im AUgemeicen daa Paratdebyd bei Melan-

eholie in voller Dosis (5,0), ausreicht Tor dem län-

KiiiB OabiMi«lie dM SaUonaia, daa er anf «inieliie

bot bei neniuUieDiMdier Inaonnie beaehtiakt wiaaen

will, wo man mit 1,0 Sulfonalpulver Nachmittags ond
'2,0 in Lösung Abends mehr als mit einer Abendgab«
Ton 3,0 erreicht, warnt D. wegen dur dabei beobach-

teten atactiscben Störungen. Auch venögert es bei

raaniaealisoben Zuständen die Genesung und bewirkt

aitnnter au>nat«lang» intenaifa DapreMion und bei

Fkralytlkern gwadeta daawnd«! BlSdahm. Inaiaialnen
Fällen tritt auch nach kurzem Gebrauche kleiner Men-
gen (1,5) Magencatarrh mit heftiger Gastralgie ein.

Amylenhydrat zu 2,0— f;,0 ist dem Paraldebyd
gleiobwertbig und wtikt oft, wo dieses versagt, und
lässt sich auch im Clystiere längere Zeit verwenden,

während Paraldehyd in dieser Form biufig rasch Te-

nearaus und Durchfälle erzeugt UraUuui passt nur

filr laiehte ftUle, enebBpft aaina Wirkong rasch und
bewirkt bei ISogereui Genaoobe Yerdanungsstörungen.

Paraldeh7d wird auch von Herzkranken gut ortragen.

Die naob längerem Gebrauche beobachteten Ernährungs-

störungen gehen nach Ausset;' i 1^^ Mittels rasch vor-

QHm. Amflenbrdrat vermag mitunter epileptiMbe

AnfiUa a« aanptiwn.

Sehfitf (S8) ist bei Versnohen äber Beein-
flnssang der Seoretionen durch örtliche

Mittel, die er an der Haut, Oaumenschleimbaut und

Zngn Madi fefirngwer Tanporarta» in dar fboabtan

Kammer ar: stellt? zu dem Resultate gekommen, dass

eine vom I^erveDaystem ond der BlutvertheUnng un*

abhängige Wirkung vialar Stoff» anf die aaeaioiiondan

Uemente stattfindet Fast alle Stoffe, welche schon

in grosser Verd&nonng Globuline fällen, ansserdem

di« Chloride dea Calciums nnd Bariums bewirken

nabr oder minder ausgesprochene Vermiodernng, AI-

ktlitn , alkalische Erden, die nlkatiscb r^agirendOD

JaaN«b««*at Im ftMBBtaa Ha<U«U. SA. I.

trad viele neutrale Salsa der Alkalien, welche meist in

Wasser sieht Utolioha Eiweissstoffe in Uanog ilbanv-

führen vermögen, femer die polyvalenten Alcoholc nnd

sehr zabireiobe flüchtige und einige nicht fläobtige als

Ratanittal bakurata Stnta In gMigoatar OoBeantntian

Vannebraog der Secreäoa.

Ton globnlinfitleDdaa Sfeaftn wirken Chromalann
nnd neriaainn etabt aeerellOBabaBnend

; Salicybiiur»

und Phenol nur in Substanz, während sie in gesättigter

Lösung die Seoretion vermehren. Die hommonde Wir-
kung tritt an der Froschhaut bei sehr geringer Con-
Centration (0,05 pCt, bei Tannin, Ü,06 b. Alaun, 0,1 b.

Sublimat, 0,12 b. Salzsäure, 0,32 b. BleiaceUt, 0,26 b.

Silberaitrat, 0,5 b. Schwefelsäure und Eisenahlorid, 0,6
bei Kopfer- und Zinksulfat, 0,8 b. Essii^re, ifi bei

Weinai««} aiai dorob welche ein Einfluss auf das Ca-
Hber der Oeluaa nicht ausgeübt wird. Aenderungen
der Drüsenmündungen oder Fällung des Secrets ist

microscopiseh nicht nachweisbar i I^ichämie durch GefiUs-

Unterbindung fehlt. Nur bei Anwendung starker Concen-
trationen (S—5— lOproe. Lösung von Bieiacetat, Kopfer-
sulfat und Silbernitrat) lässt sich das Metallsals dnrob

HS ie die AaBabmagagog» oad aelbet in daa Spithal
der DrBaea verfelgen. Bin Pamllelisnoi dar nntertten
Grenze der zur Eiweissfällung resp. zur Secret-nn^^hrm

mung nölhigen Concentration existirt nicht. — Als

seeretionsvermelirend rrweisen si h N;\'ronhydrat, Äm-
mcniak (dampfiörmig). Barftwasser (gesättigt), Ralk-

wasser (gesättigt), Natriumoarbonat, Kochsalz, Chlor-

lithium (lOpCt), Aiunoniumsulfat (5 pCt. n. gesättigt),

Jodkaliom (10 pCt), Chlormagnesiom (10 pCt.), Mag-
nesiaranitrat (10 pGt), Glycerin, Hannit, Rohnnaker
(10 pCt ), Glycose (10 pCt), Aether. Senföl, AnisSl,

Macisöl, Crotonöl, Aloin (10 pCt.), (luajacol, Phenol
und Salicylsäure in gesättigter Losung, Kohlensäure

und Schwefelwasserstoff. Unbestimmt blieb das Resul-

tat bei Terpentinöl, Rcsorcin und Jodjodkalium; ne-

gativ bei Aloohol (verdünnt), Bmetio, Borai (4 pCt.)«

Natrioanalfat (8 pCt), ABunoneaUat (t,& pCt), Mag-
aedtmaolfiat (5 pCt.), Caieiom« n. Bariamaitrat (10 pCt.)

und Ch'cT<;trTntinr^ (10 pCt.). Die Secretioiisvermeh-

rnng (durch Seniot und Kochsalz) findet auch nach
vorheriger Aufhebung der Seoretion durch Atropin,

nicht aber nach vorheriger Anwendung von Tannin statt

Die auf Veranlassung von Stadelmann dnrob

Niaaaa, MandetatamB (S4) oad 0. M&llar (95)
aa aiaem Oalleaflatalbnnda In Sttabatotiilaiobgawkibia

ansgefOhrten Yeranohe über den Binfluss veraebia-
denerArzneimittelaufdie (12 stündige) Gallen*
absonderung ergaben sehr bedeutende Steigerung

der Seeretion durch Natrinmsaücylat, erhebliche durch
Coffein und Diuretin , leichte durch Ant fri rlr. Anti-

pyrin und Coffeinum natrobenzoicum, sammtlicb vor-

waltend durch Erhöhung der Waaaarmaage ; ausserdem
wirkte Teroeatiadl in Itiebtar Wetoa unter Tamiada-
rong dea Oalianfarbatoflsa nnd Veraehrang der Oallea-

säuren ond unter Uebergang in die Galle steigernd, unbe*

bedeutend auch Santonin (unter Vermehrung des Pig-

ments). Indifferent erwiesen sich SVa.' -^f r per os, Aether
Podophyllin, Olivenöl. Pilocarpin bewirkte geringe Ver-

mehrung der Gailensäuren, ohne anf Menge und Farb-

atoff an wirken i Atropin varmindarta auf k&iiera Zeit

eaaniadi Oallaaneaga and Vtebatoi; die aaabber wieder

zunahmen, ohne die Gallonsäuren zu beeinflussen. Atoö

Hess die Gallenmenge ohne Binfluss, vermehrte etwas

die Gailensäuren. Galle oder gallensaure Alkalien in

teiohlichen Gaben bedingen vermehrte Aussebeidang

von Wasser (von 24—86 Std. Dauer) und Gallensäuren

(18—84 Std.) dnrob die Leber, ohne das Pigment zu

beeinfloiaaa. Dia erhfihte Gallensänrenmcoge kommt
in Folge apeoifleohar Ansscbadong der aoa deai Darv*
traotos raeorbirtea Gallaaaiam an Slaade. BaaoipitiOB

aad AaagMaboag gahaa pamllal» dem Honda aiafar^

30
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liibto TikttfoeholsMire »ird »Is aolelw oiebi (oder doeb
nnr lon gtriofsten ThaUe) vted«r in der 0*11« »nt^

feMbiedea.

Nach Rosenbacb und Pohl (29) besteht ein

Oegensatz der Jod und Salioy Ipräparate be-
(Qglioh ihrer A usscbei dan g,indemSalic7lateinden

Harn und die Flüssigkeit der seröven Höhlen (Gelenke,

Peritoneam, Pleuren), und swar sowohl in derNomalt
bei «jwfiMr and eitriger Peiitoniti» iUwrcehe«, dAfMeii
Hiebt in Spelebel, Magensaft oder Dem, wibrend Jod-

Präparate int>'rn und subcutan applicirt in Harn unr}

Speichel, sowii; in Transsudate der ilaut, des Abdomen
und der Pleura, dagegen nie in seröse und eiterige Ri-

Budato und in Gelenkböhien und deren Serosa über-

geben. In seröse Höhlen bei Gegenwart von Trans-

sudaten oder serSaen eder eiterigen Bisadnteo einge-

•pritst, geben >o«obl Jfedbntiuni nie nntrtnmsalicyiat

in den Urin Qber. Diese Angaben würden den Werth
des inneren Gebrauches von Jodpräparaten bei serösen

und eiterigen Pleuritiden und l'uritonitidin als höcbst

problematisch «erscheinen lassen, während hier Saiicylate

(besonders in Kombination mit Punotion) indicirt er-

Bohienen ; doch beruht das Untexsucboogsresultat wahr-

tebrinlicb auf Anwendung einer ongenenen Methode
eder geringer Kundatmengeo , de Leueb (30) Jed
ebenso eonstant in pleuritlaehen Stendeten tend eis

SWieyUäur,;

Venacbevon Stockman (31) überdasVerhaltcn

4ef Herne nach zimmt- und benzoesäurehaltigeu

Bnltnnen (Peru> und Tolubalsam, Storax, Benzoe)

machen es wahrscheinlich, dass die Angaben über Al-

buminurie nach Storax und Perubalsam auf Verweobe-

tnng Biideei dnreh SnlpeteieSnr» fSilbnrea, in Atoobol

wioiJcr löslichen ffarze beruhen, das nach grossen

Dosen reicblicb ausgeschieden wird. Selbst nach 14,0

PerabilenD vnd 1 2,0 Storax in 6 Std. genonmeu,

tnt kein Eiweiss, wohl aber reichlich HIppursäore nnd

Harz auf; nach 9,0 BentoP und 8.0 Tolubalsam war

auch Harz im Urin nicht nachweisbar. Auch Bräoti-

f»m nnd Nownok (SS) hstlen in Besnf Mf Alba-

minurio na-h Pr>-iibalsam '11.0 intern und 1)5)0 fo

2 Tagen eingerieben) negatives Resaltai.

Marfori (33) hat das Schicksal rersehiedener
Säuren aus der Oxalsäurcreibe im meosob»
lieben Organismus durch Selbstver.suche klar ge-

stellt, von denen indess bis jetzt nur die auf die Oxal-

säure bezüglichen veröflfontlicht sind. Diese lehren,

deee bei BinführuDe in Mengen von \,0— l,t> von der
naerbirten fiUire nur 10—U,S jpCt, naeb JünfSbrnng
nie Metrianenlt nur 4,6 pCt im Bern eraelieinen, en
das.4, zumal in Rücksicht auf die constante Abnahme
der Aeidität des Harns, die Veibrennung zu CO« nicht

SD leugnen ist

Dietericb (36) bat 48 veieobiedene Snlben-
grund lagen betttglieh ibren Terbtltene tnr
Aufnahme von Wasser und bezüglich der
Diffusion damit gemischter Jodkaliumlösnng
untersucht und ermittelt, dass die b icbste Wasser-
aufnahme einem Gemische von SO Th. Lanolinuro an-

hydrioum und 20 Th. Olivenöl zukommt, während
Lanolinum purum von Mischungen von 80 Tb. Oelsäure

oder Ol. Lini mit 20 Th. Gera alba und vom Butterfett

abertroffen wird. Die AuliiabnwfiU»i|keit gegen Jod-
keltnmlSsung ist bSber eis gegen ratnee Wiaeer. Die
DifTusIcn des .Todkaliums »ird am günstigsten durch
Bulterfett, C 'cosöl. Mischungen von C«0«o6l mit Ol.

Olivarutn, Ol. Anseris und Ol. Lardi und durch Cbese-

brciugh Vaseline beeinflusst; die Cacaiiülmischungen

vcräudern sich in Bezug auf dieses Verhalten in vier

Wooben niebt» wbbreod die übrigen Abnehme der
IKflbeion bei Anfbewnbrung zeigen. Am Ungt Panfflni

diffondirt mehr KJ als aus Adeps, doch wird crsteres

von Chesebrough und Oeimama Vaseline übertrofTen ; die

aus Lanolin und Lanolinraischiinget» diffundirende Menge
KJ ist gering. Weingeistzusatz wirkt au( die DitTusion

nicht ändernd, Salicvlsäure ei höhend; Alkali wirkt auf
Wa&seraufnabme und Diflfusion stark erhöhend, Slam»
tusats weniger. Sterke ErhSbong der Weeeeräenige in
den Selben ist ebne Binfloea «af die Diflbeien.

Electrotlierapie
bearbeitet foa

Prol. Dr. M. BBRNHABDT in Berlin.

. AllfMMlaci. fljilnltglnita. llMiin4l«gMitlk.

1) KdHinan«, M. Th-, Klektrolechnik fflrAerzte.

Kr. 8. M. 104 Abb. München. — 2) Pierxon Sper-
ling, Lehrbuch der KlectrotherapH.-. Küiiltc Auflajje,

b«arti«itet von A. Speriiog. Leipzig. iKin gutes Buch,
das wegen der Sorgsankeit und Valhiändigkeit der
OnitteUan^ wegen der Betenoag der Wiebtigkeit dee

nbeoloten Oalraoometen nnd der Stromdiobte, wegen
eingehender Berucksichtignag des aFrankUa'eenen
Stromes", «cbliesslich seiner guten Zeichnungen nnd
knappen präcisen Dirstrllur ^- v ^eri Studirenden wie

Aemten durchaus empfohlen werden kann.) — 3)

Larat. f'recis d"6lec(ro-th^rapie. Prio6d6 d'ttoe prAiaoe

dt) C. M. Ganel. Paris. — 4) Brivois, L., Manael
d'^lectrothdrapie gynecologique. Paris. — &)BaradQe,
Pidoil de m<tbodee ^leotrotbArepeatiqnee epMnleemi
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affeetiona da Systeme nerveux, de U matrioe et de
re«tomac. Paris. — 6) Revue iDternationale d'Electro*

th6rapie publice le premier de ohaqoe mois par
0. Oautier. Paris. (Bioe oeae Z«itsebri(t fär Eleotro-

tli«rapfe, von der bis ra ßnde 1890 S Hefte encbienen
siri VorwiegeDd wird die elcctrothcrapeutiscbc Be-

hanalun^ der Krankheiten dar weiblichen Geschlechts-

organr bcstirochen, es fehlen aber auch nicht Aui-sätzf,

wekbe auf die Kioctrotherapie der Krankheiten der

Sinnesorgane, des Magens etc. sieb bctiehen. Viele an-

gMehsoe Aertte oi«ht nar Fnakiwoi» werden als Hit-

aibeiter angefübrti unter ibnen BrSse, Sperling,

Msrtin, Hess, Ortmann, Procbownick aus Deutn hhnd).
— 7) Princc, M., The troe position of pkctricity as

a therapentio agent in medicine. Boston Ji.urn. 2. Oct.

— S) Möbius, F. J., lieber iiuuore eleotrotherapeu-

tischc Arbeiten. Schmidt'a Jabrb. Bd. 229. S. 81. --

9) Iiiebig and Robe, Rntteel eleetrieity in medieine

Dd tnrgerj. 8. Looden. — 10) Boekwell, A. D.,

Tbe generat therepeatio aetlon of eleetrieHjr. N. T.

Record. Jan. Sl. — II) Wende, E., A fcw observa-

tions on tbe tberapeutic value of electricity. Buifalo

Jonrn, Dcc. — 12) Käthe, F. Ph., EIcctricitcit in du

geneeskuode Nederl. Weekbl. I. 18. — 13) Wich

-

mann, R., Die Klectrioität m dt-r Heilkunde. Berlin.

Gr. 8. 94 Ss. — 14) llordhorst, C, KrMgt mit

eleetritolier Masaafe in Terbindnng mit einer Badecur
Sb Wieebdleo. fnesbiden. S6 Sc. <— 15) K ran e r,

Der Magnetisratis in Wiesbaden etc. gr 8 VTiesbalen.
— 16) GraydoD, A., Kl>;ctriciiy as a remtdial aji;ent.

Mt;d. Rep. .lune 28. ([.vb*. die electrolyt^schi; Behand-

lung nacb ,AposUili b< i den Gebärmutterkranlibeitei],

MseirtUell solcben, welche mit Blutungen und
SobmerMB einhetgebeo.) — 17) Loya, J., Aetion

psychiqae des «iniante dee eowente^ieolromagndtiques
et des conrants ilectriqaes Continus. Rovue d'Hypnol.

1. p. 74. — 18) Ro sen ba u m , Leber bjdroelectrische

Bäder. XI. Balnecdoeen • Congreas zu Berlin. — 19)

Ebrmann, Leber tt.htit Versuch, um zu demon-
striren, welchen Weg gelöste Stoffe beim Eindringen

in die Haut durch eicctrisebe Catapborese nehmen.
Wiener med. Wochenschr. No. ö. (In zwei Olasgerässe,

aaf deren Boden siob Zinkplatten als Bleotroden be-

finden, thut man eine verdünnte wissrige LSsnng von
Methylenblau, bringt in je ein Gefäss je eini Hand
und lÄÄst einen Strom von 10—20 M.-A. etwa Fi- 10

Minut-en hindurchgeher). Di-r Kücken der im Anclen-

gefls« befindlichen Hand ist mit blauen Punkten be-

sät, da wo lange Haare und Talgdrüsen sich bc6nden.

An der Band im Catbodensefässe sieht man diese Er-

eeketnong nicht) — SO) Perregaui, E, Uober den
practisohen Werth der Kngetsitjön'schen Methode.

Schweiz. Corresp. Bl. No. 2 — 3. (Verf. hat mit der

Kngelskjijn'.schen Mi-thodc [Cralvanisation des verlän-

gerten Marks] in tielen Fällen von Neurastbt^nie

günstige Erfolge erzielt. Er bestätigt den Werth der

TOQ R. gegebenen Anweisang, aof die Aetiologie
der nenrösen Zustände Rüoksidit BO neboMn, und be-

handelte [mit Glück] solche Neurosen, welehe durch
deprimirende Oenütbsbewegangen entstanden waren,

mit dem faradiscben Strom, solche Fälle aber, die auf

Ueberanstrengung deä Gehirns zurückgeführt werden

konnten, mittelst der Galranisation.) ~- 21) Brüse,
P., Ucber die Verwendbarkeit der von den Dynamo-
masohinen erzeugten Electricität zu medicinischen

ZweokoD. GoDtrbl. I. Med. Now & — SS) Deraelbo,
üeber die Terwendlwrkeit der ron Dynanemaaebioen
(speciell der Berliner Klectricitä'.swerke) erzeugten
ElectnciUit zu mi ilicininchen Zwicken Berl Wochcn-
aebr. No. 41 fl'. — 23) Damian, Ch , Etüde sur

l'aetion pbysiologique de l'^lectncite statique. i'aris.

— S4) Morton, W. J., Tbe place of static or fricti-

oaal electricity in medicine. New York Becord. Maj
81. (Speciell gegen Starr gerioktota Polemikf mlolMr
der KetetiaabaD" Kiaatrioitft mut ObeilielMawIrkaaf

zugestand. Verf. weist die bekannte Tbatsaohe der
Möglichkeit. Moakeln and Nerven aof atirkata dnidi
die .•tatisebe* Bleotrieitit «o erregen, eindringliek

naeb.) — 25) Apostoli et Laguerriere, De l'action

polake positive da conrant galvanique eonstant sur
les microbjs et en particulier sur la baotdride cbar-

bonneuse Cumptes rendus. No. 17. — 26) Dieselben,
On the action of the positive pole of tbe eonstant
galvanie ourrent upon microbes and upon tbe baoteria
of charbon especielly. Trsnslated from the M. S. bj
Dr. H. R. Bigelo». Lanoet. May 24. — ST) Proekov-
nick, L. and F. Spaeth, Ueber (die keintSdtende
Wirkung des galvanischen Stromes. Deutsche Wochen-
schr. 16. — 28; Zwaardemaker, H., Wecrstands-
vereffening voor inductie • stroomen. Weekbl. van het

Nederl. Tijdschr. IL No. 12. — 29) äatamooson,
Geleidingsweerstand VM betmenschelijk liohaam togen*

Over den faradiaehen en den gaJvaniaoben atroan.
IMd. Mo. SO. 80) Lewitk, S.. Zoe Methodik der
Untersuchung des eloctrisohen Leitungswiderstandes
der Haut. Prager Wochenschr. No. 13. — 81) Silva
und Pescarolo, Beobachtungen über den eloctriscben

Leitungswiderstand - de» menschlieben Körpers in

normalem und pathoIoRischera Zaslande. Arcb. f.

klin. Med. bd. 47. 3-4 Heft. 1891. (Im Wesentlicbsa

dieeelbo Arbeit, über welehe kurz im Jabresbcriobt

für 1889. S. 448 MhOD nfoitt wnrdo.) — SS) 8 4-
glas, J., De ta rfalftanee 41eetHqne dane 1a ndlan*
colie; maladie de Basedow et melancrdie. Annal. mSd.
psych. XII. p. 280. (Der Widerstand ist bei Melan-

cholischen [derer. Haut aber auch meist trocken und
anämisch war] vermehrt; er vermindert sich bei ein-

tretender Genesang: in einem Fall von Melancholie

beetnnd sehr frequenter Pnla und etwaa Bionthalttaa,

der teitangswideiatand war vermindert [1900 Ohm.]
und bewies das Vorhandensein der Basedow'schen

Krankheit) — 8.^) Stautfcr, U., Ktude sur la quan-
titö des courants d'mduct;on employes eil 4Sloctro-

tb6rapio. Bern. — 34) Marcbado, 0,, üeber die

Polarisation der Eleotroden, welche bei der Klectro-

therapie Anwendung finden. Cbi. f. Mervenbeilk. etc.

Neue Folge. Bd. I. S. S4$. — 88) Sewell, H. and
E. Sandford, Pioth|wito(rMhie etudiea of the

kottan vasonotor neehanism when exeited by eleotrieal

Stimulation. ,T urn. of Pbysiol. XI. 8. — 36) Uräop-
ner, Zur Klectrophysiologie und Electropathologie der

lU'llexe, im Anschlus.'? an einen Fall v^n Myelitis

transversa. BerL Wochenschr. No. 46. — 37) Kisen-
lobr. C, Muskelatropbie und eleotrische Erregbarkeits-

Terindemngea bei Himherden. Nearol. CentrbL No. 1.

88) tifiderits, 0., Ueber die Wirkung d«a eoa*
gtanten .Stromes auf die Dsrnimu-scutatur. Aroh. f. die

ges Physirtl. Bd. 48. 1 u. > — 39) Lumbroso, C.
Sulla eccitabilita clettrioa del nervo acustico e sul

valore diagnostico di questa nelle malettio ccrebralt e

del sisteraa nervoso in generale. II Segno (9—10).

Firense. (Polemisches — bestreitet speoioll die allsn

•angoinisehen Bebaaptongen GndenigoV) 40)
Trncehi, L., Sülle modifioaxioni qoantitstiTO della

eccitobilitä galvanica oerveo-maseolare in rapporto eolla

galvanizazione del midoUo spinale nell* aomo sano.

II Mort;,igni. Kebbr. — 41) Fort, J. A., Action des

courants coiitinus et du eatheterisine .sur le nerf

pneumoga<itrique cbe^ Tbommc. Gas. des bop. No. 56.

(Führte Verf. bei einem an Strictura oesophagi leidenden

Maos die Cathodo (Stromatirke 10 M. A. und mehr]
in die SpeiserSbren etn, so traten Broetaekmenen,
Pulsbr'.-ichleuiagunt:. Schmrrz.'n in d.n Ohren, Ge-

steh t^zuckuniien ein.'; — 42) KwalJ, J. R, Die Ab-
hängigkeit des galvanisebeii Sebwindels vom inneren

Ohr. Chi. f. d. med. Wisse tisch. No. 42. — 48 i .!oMy,

Oeber das electrische Verhalten der Nerven und
Moakeln bei Tbomsen'scber Krankheit. Neurol. Cuutrb.

8, 488. (Wenn man, wie J. bei einem an Thomson-
«her Knakbeit teideaideD Mwmi getban. die Moakeln

3U*
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w ieflprhr'1', ohnr grossere Pausen Ralvanisch tAcr f»ra-

«Itbch icizt, so werden die //eiträume der Contractions-

Nachdauer immer kürzer ; die Nachdauer rerschwindet

aebtieaslioh gaai. Wahrscheinlich besteht bei der

TliOi&s«D'aeben Krukheit eine Störoog im Chemis-

«DB der Moakeln, die sieh riell«?obt raf bfl^

stimmt« histologische Veränderong der Knskeln
In i solchen Kranken zurückführen lassen.) —
44) Köbner, H. , Ueber eine durch den ((airanischen

Strom berrorgerufene truphische Uautrtizuiip;. Kbendas.

No. 9- (Va bandelt i>icb um Biebcben und Schorf-

btldung am Halse und Kieferrande einer mit abstci-

geikdeD StrSmea dorek den Kopf £C»lhode Nacken]
beband«lten Dane, Moh Terf. am Retwraekeinungen,
hervor^;i-ruff n durch die Cathode im I?ereiche des N.

subcut. colli infer. — Kefi-rcTit kann nicht umhin,

dem auch vm Miibius über diesen sijeciellin Fall

geäusserten Veriiacbt Haum la gobeu, dass rielicicht

metallische Fäden in der Halskraure der Patientin lo-

gleioh die Bleetrode und die Uautstelle berührten.) —
4&) Minor, L., Ueber Sehnelibirtong des Rücken-
in»rkes rermitteltt des eleetrisehen Stroms, übendas.

S. S94. (Die mit Kaliumbichromat rorgenommene
Härtung t in'js Rückt' i.raarkHlSckes kann in 4—5 Tagi^r,

aber nur b«) dvüjenigcn Pariieo, welche der BinwirkunR
des positiven Pols ausgesetzt waren, so beschleunig*,

werden, als ob es 2— 3 Monate in der L6«ung gebliehen

wäre. — Di^ histologische Structur wird dabei nicht

veiiodett. — Am negatiteo Pol tritt Bnreiebang ein.)— 46) WiedemsDD, K., lieber Sebnellhärtung de«
Küclenmarks vermittelst dts electrischrn Stroms.

Kbcii iaj S. 457. (Die Cbroriisauretheilcben der Bi-

clirv'malli'-M.inj; »crdeti ;n der Hichtaiif; d*'s positiven

Stroms in das zu erbartende (iewebe ratcb bineintrans-

portirt) — 47) Gärtner, 0., lieber die Möglichkeit

in den ncoecbUcbeo Körper eingedrungene Projeotile

Attf nagnetitebem Wege naebsoweiaen. Wiener klin.

Woebensobr. No. 4S. (Die neueren GeadMeae ent»

halten einen Bleikem, umgeben von einem Stahlmantel.

Bs gt lin^M, diesMil durch Bestreichen der Region dea
Körpers, wo das <ieschoss eingedrungen ist, mit einem
starken Magnoteii stlt'^it mafi;uetisch zu machen und
mittelst einer einfachen Vorrichtung [asiatisches Madel-
paar) selbst in einem Abstand von 10 cm naoban-

weiaen.) — 48) Vaziot, 0.« Beoberobea aar la conser-

TatioB da eorpa bamain par lea proeM6s galvano-

plastiques. Gaz. de Paris. No. 46. (Der todte Körper
wird in eiu Kupferbad getaucht und auf electroixtischem

Wege mit i-iner dünnen ."^chicht Kupfer überzo^jen. Die
Kinzelbi'iten, Vorsichtsmaassregeln und Schwierigkeiten

des Verfahrens siebe im Original.) — 4?) Knapp,
Ph. C, Acoidenta from the electrio enrrent A eon*

tribotioii to tbe atadj of the aetion ef earrenta of

high Potential apon tbe human organism. Boston
Journ. No. 16 u. 17. — 50) van Hoff Oosweiler,
A., Klectric prcstratiot« N'i.w Vrrk Kecord. Felr S.

(Unter diesem Namen t>espricbt Verf. die Rraokboits-
zustände, welche durch das hellstrahlende electrisohe

Liebt erzeugt werden können: Kötboog und Enttün-
dang der OSnJoDetiva, der Betina, Photophobie, Augen-
(biioea, Haoteirtbema und nerrSse Abgeapaantbeit)
— &I) Aman, J. A

,
Kinige Veriooh« mit dem elee-

triseh-r Schi vpfkoj.f (

'entrbl. f. Cj\ näo-1. No. 43. -

52; baudouin, M., De l'emploi de la foree ileotnque

dans lea bepitau b Paria. Progrea mU* 1.

Uoberden diagnoatischen Werth der Eleo-

irioitit in derNervenpathologie besieht kein ZwaUill;

t h e r,<i pouiis c h fand si« Prim a (7; wirksam bei

heuralgieo, beiAliophie und Lähmung nach Kaochen-

nnd Goleafcläaionea, bei spinnleB KfnderlUrainogen,

bei .liphthori.srhrr ur.d rorupr^ssiuüsIäLmung, Isi

Tieleo scbmerzbaften Neuroaeo. üebr b&afig wirkt

die Electricität nur auf dem Weg« der „Saggestion"

wie specieil die statische Flei-tricitüt. — Während

ferner die Foigesusläode cerebraler Hemiplegie häufig

dnrob BUetridttt gebasaart weidon, bat Tarf. bai

organischen Läsionen des Rückenmark.s keine Erfo!|;e

Too der Anwendung der Electricität gesehen. — Be-

aondars 'benobtanawertb in den Abaebnitt Über die

Art and Weise des Gebrauchs der Electricität sind

die Schlossworte dea Vf.'s: Man lasse niemals den

Patienten sich seibat eleotriseb behandeln, anch die

Heranziehung eines Wärters, ja so^ar eines Medicin-)

Studirenden verpönt Vf., immer aoU maa den Strom

selbst appliciren.

Nach Hoebins (8) beruhen die tberapeuti-

aohan Wirkangao der Eleotrieitit »af Sag*
ges t ions wi rkn n if en : ein Rrfolg ist etwa bei

neuralgischen /zuständen und bei an sich, heilbaren

LIbmuBgen ta erwarten, wo ein fSrderliebar Eiaflitsa

wenigstens müglich ist Selbst die Electrodiagoostik

bat nach M. im Vergleich zu den Kosten, welobe die

AnaebalTang der mannigfachen Appamto'orfordart nnd

den Stadien, welche zu ilirt'rBabamchung nöthig sind,

nicht dpn ihr bisher beigemessenen Werth. — Selbst

die Zahl der Fälle, in welchen der Nachweis der Ent-

•rtangsteaotioo dem tHagoostikar aaa dar Notb batfoa

kann, ist nur kleir, höchstens ist die electrische

Untersttcbaog roa Werth bei der sogeoanotan rbeu-

matJaaban PaoiaUalibmuagr und uderan MMdogan

Lähmungen, insofern .sie hier die Schwere der LtaiOD

anxeigt ond damit die rru^nose bestimmt.

Dia von Massey, Carpenter (vgl. diesen Jahres-

beriobt) empfohlene und angewandata Banntsong der

von Dynamomaschinen erzeugten Electrioität

ist durch Bröse (21,22) nach vorher sorgftitig ange-

stelltenVersachen aufsNoue aurgenommen, ausgebildet

und empfohlen worden. Der von derCoDtralstation dar

Berliner Electricitütsworli*} (Markgrafenstr. 44) ge-

lieferte Strom gelangt etwa mit einer bpannang von

105 Volt in die Wobnnngen. Darob kosaerat swaok-

mässig von dem Berliner Mechaniker Ffirschmann an-

gefortigie RbeoatAto gelingt es zaniobat, den Uaapt-

slfom (RbMitai nm 10 000, &000, 8000 Ohm ato.

in dar Haaptlaitvog) »af StKrkan T«n i
' .

' \ 50,

150, SOO llilli»mp«ra ui bringen (a. B. ,'^^1°'^
6000 Obm

SS SO II . A.) nnd dnrob Anbringung einaa iwaitan

Rheostaten in Nebenschluss, die jedesmal ge-

wählte SUirkc von 10 oder 20 M. A. wieder so weit

zu modiöciren, dasä selbst btiome von dem Werihe

•inaa Bniebtbaila aiaas MitHamp^ lafeht tuid tw»

TOrzüglicber CoDstanz zu erhalten sind.

Um einen Indnctionsapparat in Thätigkeit tu

sotzen, bat man einen Widerstand von etwa 320 Ohm
alozuschalten, wodurch erzielt wird, dass in der

primären RoUa ein Strom von atwn V| Ampica Stirka

kreist.

Basondara Toiriobtnogan, «not barigastaUt darab

Hirschmann, ermöglichten es, den Strom atich für die

(ialvanocaasiik (von 20 Amperes Stärke) zu ver-

Digitized by Google



Bbbvhabdt, li.lonoTlllÜlAI>«. 449

VMfUwBS fmamn Bimidit Iii df* Umo aMdgw
Coostruotionen gewinnt man dviob dl« tufihrUdM
BMohrftlboBg im Origto»!.

Oi« w •iwogtBo 8Mmb ffnd, wi« gleiobfatit in

Original naohzales«n, sehr oonsUnt. sehr billig und

darohaus ongefährlicb, wie dies Alles sowohl dorcb

Bröse, als auch daroh den Referenten, welcher

mit der beschriebenen Vorricbtang seit dem 28.

Januar 1890 za seiner vollsten Zufriedenheit arbeitet,

in der dem Vortrag Bröse 's in der Berl. Ued. Qe-

MltaeUlt (S1. Mai und 4. Juni 1890) sioh «n-

scbllessenden Discussion (vgl. Berl Klin. Wochfn

sohrift 1890. No. 27. S. 621) des genaueren aus-

•inuder gmetit tot.

Apostoli and Lagnerri^re (25) prüften die

Wirltung des galvanischen Stroms auf Milz-

br&ndbacterien, indem aie in ein Reageosglas, in

wdeiMm liob «lo« BonlllmmtDenltar dw betnffendw

Bacterien befand, von oben und ron unten her je

einen Fol eiofübrten; beide Pole tauchten in die

BonlllOD »ia, varan sbar noeb einig« on Ton eiDsoder

entfernt. Die Wirkung wurde durch Aussaat auf

Mäbrmedieo and durch das Tbierexperiment con-

statirt. Die Veraoohe ergabei), dass die Wirkung dea

const&nten galvanischen Stremes in direotem Ver-

hältniss zur Intensität des Stromes, nach Milliamperes

gerechnet, steht; dabei kommt es weniger auf die

Daa«r dar Applt«atioD an, aondera di« InteBaiUt dea

S'Tirifs bleibt der Hauptfactor. Ein Slrom von

300 Milliamperes, b Minuten lang applicirt, vernichtet

Bt«tB die miabvandbaeilieo. Kin Sliom von SOO—S&O
MilÜaropires, 5 Minuten lang a|^icirt. ist in seiner

Wirkung unsicher. Ein Strom von !00 Milliamperes

vernicblet die Milzbrandbacillen nicht, schaiot aber

doeh ihre Virulena abnsobwicben.

Des Weiteren stellten die Vff. fest, dass diese

aotiaeplisohe Wirkung nicht auf der bei jeder

Blectreljee aUttflndeaden WKraeeatwleklaBg berahk.

Ferner trennten sie durch eine eigeiithiimliche.

doppelt-U' formige Röhre, die durch eine Zeichnung

erllutert tat, die Wiitong der beiden Pole und «pd-

statirlen, dass der positive Pol allein vemiolilek vod
abschwächt, wahrend der negative Pol in dieser Be-

ziehung sieb indifferent verbalt. Dabei tritt eine voU-

atindig« Oeainraolion am peeitifen P«l «eben bei

5 Minuten langer ApplicLition ron 159 Milliamperes

ein. Daas diese Wirkung am positiven Pol veruraacbt

Mi dordi Bnengiug von Sturen und SwMfatoff, rei^

•pMobeo di« T«ff. to einer «pitefen Arbelt sa be*

«eisen.

Die Versuche von Prochownik und Spaeth
(27;. Ueubacillen oder den Stapbylocooous aureus,

welche sich in steril isirter physiulogischer Kochsalz-

lösung befanden, durch die Einwirkung starker

galfanieeber Strüme (bia an S50 H. A. and o^)
Irotj stundenlanger Einwirkung zu vernichten, ge-

langen nicht; auch die stäbchenförmigen Micro-

ovgaoistDen dea Milabraodbaeilloa konnten dnreb den

Strom nicht beeinflus^t werden. Anders aber und

gäoatig fleleD die Veimobe «aa (?«igl. die AnordnaBg

in Orlf.), wenn Hflibrandbaflillen oder Streptooooeae

pyogenes oder Staphylococeus aureus der localen.

moDopolaren Einwirkung, speoiell der Anode, aus-

geeetki worden waren (die Gatbode, der negative Pol,

war unwirksam). Die Mioroorganiamen worden bei

hinlänglicher Intensität des Stroms (60— 80. event.

bei Milzbrand von 200—230 H.A.) und bei genügend

langer Einwirkungam positiven PalTOllatiadig getSdtet

Qegen&ber den Anschaunnpen .^pnstoli's, welcher

die Anodenwirkong auf das Entstehen von Sanerstofl

und Sfnren nrQiikfiibrt, glauben VIT. dem Gbler (ana

der benutzten Salzlösung) das ITauptverdienst in der

Keimverntohtung zuschreiben an müMon, dem Chlor,

walobea auch ?n denOewebBÜäaaigkeiten dea lebenden

Menaobin I m der Eleotroijse frei wird. Diese ge-

wonnene Einsicht hat die VfT. d-.7'i v(>rr\r'!as<"t, die

galvanische Eiectricität auch zur i^eiiaiupiung des

aeaten Trippen au Torwertben nd aind aie g«a«igt,

auf die Benutzunjj der Anode hierbei, sowie über-

haupt bei der galvanisoben Behandlung im Uterus,

den Hanptnaebdraek an legen.

In einem Fall von chronischer transversaler

Myelitis beobachtete Qräupner (36) nach galva-

nischer Reizung einer bestimmten Hautstelle an

der Wade im Gebiete des N. suralis Refloxbewegong

des activ nicht zur Dorsalflexion zu bringenden

Fnaaes, welche bei Cathodensohluss, bei KaD, bei

AnedenaeUiua nnd AnodenMRaafig auftraten. Anoh

eine gewisse (jualitative Differenz je nach den ein-

zelnen Reizmomenten in den Reactionen glaubt Verf.

bemerkt an beben nnd daraua aoblieaaen an dfirfen,

daaa die dnrob den galvaois«h«n Reiz im Mnaibten

Nerven hervorj^rufene specifiscbe Polerregung
auch specifiscb auf den Reflex vermittelnden Theil

der (^ntralaabatana einwirkt. In eise Discussion über

die Richtigkeit dieser .Anschauung mit dem Vf. eiii-

xutrelen, erscheint dem Ref. an dieser Stelle nicht

angezeigt.

In zwei Fällen von Hemiplegie (bedingt durch

Gehiraabscesse) fand Eisen lobr (37) zu einer vom

Eintritt der oerebialen LIbmung niobt aebr entfernten

Zeit unzweifelhafte qualitative Anomalien der

galvanischen Erregbarkeit specielt in den

Thenar- und Hjpothenarmuskeln bei mehr oder

weniger »oegeaprooheaer Atropbie ria«r grBiaereo

.\n7.ahl von Muskeln. Die in-^irnr-tn Frregbarkeit blieb

im Wesentlichen intact, die «Jiroct« faradisobe Erreg-

barkeit aber war entaebleden vermindert. Obgleiob

sich auch qualitative Veränderungen (träge Zuckungen

mit Vorwiegen der ASz) zeigten, unterscheidet E.

diese Dinge doch von der typischen Entartungsreaotion

nnd es fehlten anch bei einem nach dieser Richtung

hin genau untersuchten Fall irgendwie microscopisoh

nachweisbare Veränderungen in peripherisobeo Or-

ganen, apeei«U den MnakelB, und anob die vordere

graue Substanz der in Betracht komnionden Rücken

marksabschnitte, die vorderenWurzelu und iueiaem Falle

die Pyramideobabn im Rfiokenmaifc (welobe im I. Fkll

leichte Degenerationen zeigte) waren vollkommen iotaot.

Zur Zelt Hast aiob nach niobt eotaobeiden, welobe
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HirnproTioceo bezw. pathologische Prooesse as sind,

durch welche die in Rede stehenden Erscbeinuogen

bedingt werdeuj das» eici« La^ion corlioaier GeDtrec

nioht immer vonuliegeD braucht, beweist der «rsto

Ton E. mitgetheilte Fall, lei dem die Rindencentren

selbst durchaus intact gefunden warden. In einer

driUea nicht snr Antopsie geltimmeBeD Beebeebtong

fand sich eine sehr Lochgradlge Ilerdlsetzung der

directen iaradisobeo Erregbarkeit in eiozelnen kleinen

HBodmuskeln, aaeh Andentungen quaUtatiTer Anon»*

lien und eine deutliche Ilerabseliong noch der in-

directon Erreglarkeit in der oberen Extreroilät der

gelähmten Seite verbanden mit auffäiliger Atrophie

tBbIr«i<ber MaskelB BDd gBBMr Mttik»lgrapp«B.

In seinen Stadien über den Binfloss der RQcken-
marksgalvanisation auf die Erregbarkeit

TOB Ner?en and Huskelo des gesunden Menschen

(v«rgl. die AnordBoag derTeitBBhe im Original) kam
Trucchi (40) zu dem Ergel: niss, dass absteigende

Ströme keinen, aufsteigende dagegen einen er-

hebliob die Brregixarlnit der Mer?wn nnd MaskelD

steigernden Einfluss ausüben. (Geprüft warden die

Mm.reclas femoris und biceps.) Bei polarer Reizung

(die andere Eleotrode ruhte entweder Torn an der

Brost oder auf dem Bauche) des Marks der Gerrioal-

odv'r LnmbalaDschweüun^ Hieben die Resultate

negati?. Will man also bessernd auf Muskeln ein-

wirkeB, deren Inefbaiteit herabgeaettt ist, ao wird

man passend den Theil des Marks, ion dem diese

Mnskeln ihre Innerration erhalten, vorher von einem

••(st«igeBdeB Stcem (10->SO M. A.) dortkAttaMD

Imnb.

Ewald(42^ bat eine Methode gefunden, das innere

Ohr bei Tauben völlig zu exstirpircn und ist

das beidörseiu ge^oboheu, so lassl sich durch burch-

leiten eines noch so starkcB galvanischen Strama
qnpr durch den Kopf (seihst bei 20— 25 Volt) kein»

Kopfneigung mehr erzielen, wie sie normaler Weise

aneh bei AmvendBag aebwacber Ströme naob der

Anodenseite hin stattfindet. Ist die Taube einseitig

operirt, so kommt es bei Placirung der Anode an das

oparirteObr an «inar alarken Neigung des Kopfes nach

derselben Seite, vlbrmd er bei umgekehrter Electroden-

application rtihig bleibt. Der galvanische Schwindel

entsteht also durch Reizung de« inneren Ohres. Das
Obr wild gwreiat, w« aieh die Cathoda befindet aad
zwar entsteht eine Kopfneigung und SpiraldcabltBg

des Halses narh der niclit gereizten Seite hin.

Mit dankenswertbem Fieisse ist von Knapp (49;

•ine Reib» tob taverlisaigen Beoba«hl»rn becw« Yen

ihm selbst gemachter Erfahrungen über die Wirkung

von eleotriscbeo Strömen hober Spannung auf

Menaohen gesammelt worden. Et thailt diMelben in

zwei Klassen; erstens in solob«, WO doroh den Strom

keine erheblicheren Schri ligunj^pn geseilt worden sind,

abgesehen von Verbreimuugen uod deren Folgen, uod

Bwallens in «dohe, welche von mahr oder wmigar
lang andauernden Kiankheitsers'-heinurgen, spMifll

solchen nerTMen Cfaaracters, gefolgt waren.

In Bezug auf die ttatoAbthtOmg bann man wieder

einige Unterabtbeilungen annehmen, so t. B. a) Falle,

in welchen der eleotriscbe Strom gar keine andaa-

emden Symptoaie maebt, (hiafber gebfirt dar aasführ-

lich mitgelheilto und dnrch eigene Antraben des sehr

intelligenten Patienten illustrirle Fall, welcher beweiat,

daaa aelbat ein altemirender Strom von 1000Toll oho»
srhädiicheD Folgen blieb), b) Fälle, in denen derStrom

selbst kein S}-mptom maoht, wohl aber das durch den

Strom bewirkte Hinfallen resp. Herabstärxen ron dar

Höhe. Es können so Schädel- und Wirbelbrüche ent>

stehen, Schmerzen im Bücken etc. c) Falle, welche

durch die Verbrennungen, welche beim Anfassen der

TOB aabr alarkan StfBmen dorobfieaaraon Diibta so

Stande kommen, sehr erhebliche lang dauernde Kr&nk-

heitszaständ» im üefolge haben, aber sonst keioe

Symptom« wabcMbmoB lutaa, walehe gerade aaf aio«

«tooMMb« BlowirlntBg boMfen weidon kdnnteo.

Die zweite Hauptoategorie vnn Kr"Ln>rhpit<7'i-

standen wird durch solche Fälle geliefert, weiche oiae

melft tingore Zelt andaaerade BrirrankoBg apeddl

des Nerveiisyslems im Gefolge haben. .\uch dabei

können natürlich Verbrennungen vorkommen: Die

Hauptsymptome aber (Mattigkeit, Zittern,Schreckhaftig-

keit, Schwäche, Schlaflosigkeit, trübe, verzweifelte

Stimmung eto.) sind denen ähnlich, wie sie nach

heftigem Schreck, nach Fall, Zasammenstoas, Eisen-

babnnaglSoh eto. boobaobtot and beeofarieben wordoa

sind. Eine selbst mitde. an sich unschädliche Be«in-

flussung durch Electrioität kann bei Leuten, deren

Anfmerkaamkeit and Phaataaie dnroh UnglückaHUa

Anderer erregt ist, schwere derartige NeurosoB bertor-

bringen. Zum Schluss betont Vf.. wie schwierig es ist,

die absolute Hobe der Stroo^stärkeu festzustellea,

welche dem Mensehen gefährlich werden können : es

ist eben hierfür der andere Factor, der Widerstand

nämlich, maassgebend, welcher ja bekanntlich mit der

mehr oder weniger gnt leitenden Hant der einselnea

Menaohen resp. der einzelnen Regionen des Körpers

und, wie bekannt, ja auch mit der Stärke des Stroms

selbst, weobaelt JedenfeUa aind fir elnselneMenaehaa

Stromstärken höchst schädlich, welche ein anderer

ohne Beeinträchtigung seiner Gesnndheit erträgt: Das

aber scheint sicher zu sein, dass WeobseistrOme

goflhilldhar sind, all gleiobgarielitala ton danolbon

Stfak«.

llt HMtiiAinfi* Rerra«* wi liriMl-

kiakhcUiB.

l) Wei.ss. M.. Die KU'otrotherapie der Sehnerven-

atropbie. Cbl. f. d. gea». Therapie. 1. — '2) Gessler,
H, Zur Galvanotherapie des Qebima. Wijrttemberg.

Corr..Bl. No. 2L — 8) Sobaffer. K., Ueber die

eleotrinhen Yerb&Ttniase bei der Hyiterie. Wiener Ft.

Nf'. ?S. — 4) Nicrmeyer, De constant« stroom bij

de bt'haiidoliii(4 van fpilcjsio. Wcekbl. van het Nederl.

Tijdschi . Xo 17. ;Vert , d-jr schon fröhi r über Be-

handlung von dt«i Fäli' ii von Epilepsie mit dem con-

stanten Strom berichtet, schildert den Verlauf von
drei Bensn in ihnliohat Weise bebaadeitea Fillea.
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Bei eioern K'iMiken wardo ohne gleichzeitige Brom-
AOiFeiidun^ au^geieichoeter Erfolg erzielt, bei den an-

deren sind die günstigen Ergebnisso sicher auf die

eleetrisohe Bcbandiurg uod nicht auf die bromdar-
reicbung zu bezieben- Der Erfolg w»r meist ein an-

daoerndor. Der Strom wurde stets auf den Cortei oe>

lelni •Bfmrendtit, in einigen Fällen fand tialTanisstion

dw (UMB Oerobram, in Mdtno »IlfMDeio« Fandia*-
tion vnd oratrale OalTtntntton atati. Vielleicht wird
die erhöhte Reizbarkeit der Rip.denBellen durch I n

constAaten Sttom Termindert.) — 5) Kulenburg,
A., üeber dtn diagnostischen Werth des Charcot-Vi-

gOuroDX'sobeu Sjrmptoms bei üas(dow'scber Krankheit.

Cbl. f. klin. Med. No. I. (Neue an 15 Kranken, welche

a Horb. Bas«d. litton, aagastellto WideratMidabesüni-
nnngmi best&tigten nor das, «u K. MdioD frBbar Ober
die Wichtigkeit des Charccl-Vigouroux'sohen Symptoms
für die Diagnose dieser Krankheit ausg.;v^irochen.) —
6) V. F r an k 1 - H 0 c h w a r t , Ueber Trigeminu&neursl-

gien nach Influensa, nebst Uemerkangen über die

Electrotherapie der Qaintusnearalgien. Zeitsahr. f.

klio. Med. Bd. 16. S. 361. (Gate Erfolge ron darBa-
bandloag ttit dem ftuadiseben Pinsel.) — 7) So bei •

ber, S. B., Bin F^ll von Spondylitis und Faebfuianfo-
gitis oervioalis, geheilt durob eleotrische B&4er. Wien.
Wüchensohr. 1891 No. 18. (Ob wirklich die in der

Ueber^ehrift angegebene Krankheit vorgelegen, erscheint

Ref. nicht genügend naobgewiesen.) — 8) Clemens,
Tb., Nervöse hysterische Aphonie durab Bleetrieität

von den Moskelnenren dei AeeeaMiiiu «le feheilt.

Therap. Monatsb. Nc». 8.

Cbroniscbe, nicht entsündliche Sehnerven-
leiden behandelt Weiss (I) mit galvanisoheo
StrUmtn von daroheobnitilich 2 M A. Stärke, «elebe

von den geschlossenen Angen bis zur Hinterhaopt-

narkeogegeod 15 — 30 Minuten lang dtuobgeleitet

werden. Alle b— 10 NiniitMi vird uter «alipreolieii-

den Caateleo ^Rheoslat etQ.) der Polwechsel vorge-

nommen: im Laufe der Wodie linden 5— 6 Sitzungen

atatt. Tf. hat Ton dieser Behandlungsart gute Resul-

tate gesehen, speoiell in Bezug auf Erhellung und Er-

weiterung des Qerichtsfeldes. In schweren Fällen ta-

biscber äebtiürvenalropbie combinirt Vf. das eben be-

sehrieben« Verfahren mt episderaler faradischer

Reizung des Kectus internus und extemusdes betreffen-

den Auges, um dadaroh eine leichte Dehnung des N.

optie. (7 Ref.) «a eisieleD.

IH. HMtrelherapie aaderer frgaae. MliM*
ebirargie. Kleetreljels.

1} Stewäri {',. N., Electrolysia ot animal tissues.

Lanoet. Dec. i:' - 3) Gräupuer, Ein Beitrag sur

Bleetreljrae nebst Angabe einer Deppelelectrode fOr

eleelrolytiiebe and andüvaeleetretbeiapeatiaehe Zweefce.

Thenp. Monatsb. No. 11. •~> ^ Meyer, H., Ueber
die Zertiieilung von Geaehwfileten durch percutane

Galvanisation. Berl. Wochenschr. No. 30. — 4) Re-
dard, P,, De rüectrolyse dans le traitement des tn-

nenn 4f»Ctiles. Gaz de i'aris. No. 4. — 5) Wood-
bury, Fr., Oo tbe employment of the cataphoric

aotion of tha galvanic currect für the removal of sy-

Shilitio ntir-|rowtbt. Med. £iews. Jane 21. (Jodlithiam

nreh die Anode [t->8 M. A.] 5—1} Minoten lang
auf syphilitische Hautfuberkel wirkend brachte diese

allmalig zum Verschwinden l'clirigen.s wurde die

[freilich vorher unwirK- u-i antisyphüitische [inner*']

Bebandlong während der electhsoben uiobt ausge-

setzt.) — 6) Leviseur, F., Die Electrolyse in der
Behandlung von Hautkrankheiten. Monatsb. f. pract.
Dermat. No. 7. 7; Cathelineau. H., Application
de ia mithode electrolytiqne. Annales d« dermatol.
ete. No. 7. — 8) Snell, The emplcyroent of tbo
eleetromagnet in Ophthalmie NiirarT: additioaal easea
and renarks. Brit. Jvm. Mov. 8. — 9) Hiriob-
bergt J.« Ueber die Ergebnisse der Hagnr-f^rmt '^n

in der ADgenbeilknode. v. Qraefe's Archiv. XXXVI.
?< Abth. — 10) Herrn od, Electrolyse endolaryngee.
Kevue de Ia Suisae Rom. No. 8. — 11) Kafemann,
R., Ueb r eine häufige Indioation für die Verwendung
<ii)t Electrolyse in der Nas«. Therap. Moaatsh. No. fL— 13) Fort, J. A., Ritr^cissement de l'oesophage

guAri par l'ileetroijse linAalre, eombin^e ä Ia dilata-

tioo. Gas. des b6p. No. 119. <Bin 19jähriges Mäd-
chen hatte «i rh durch unvorsichtiges Verschlucken
einer ätsenduu Fiü.ssigkeit eine s-)br erbebliobe Speise-

röbrenverengorang zugezogen. Nur ein Urethralbougie
No. 13 konnte die verengte ätello passiren. Oi«
Kranke war zum Skelet abgemagert und hatte i5 l'fund

aa Oeviobt terloren. Bine innerhalb 5—6 Woebon
etwa 15nial ianer aur wenige Hiaatea aoigefBbrte
Eleotrolyee [Oatbode an der Stenose, Anode an indifTe-

renter Stelle] mit einem swisohen 18—3011. A. sehwan-
kenden Strom bewirkte Erweiterung der verengten
Stelle [No. 35 der Cbarrifcre'schen Bougie» konnten
leicht hindurchdriageo], Zunahme des Körpergewichts
[um 2b Pfand innerhalb eines MonatsJ und sehlieu-

lieh dauernde, vollkommene Heilang.) — 13) Stook*
tOB» Gb. CliBioal results of gastrio faradisatioB

Anorie. Jonra. ete. Joly. (Theilt gute Bcaaltata mit
und empfiehlt intrastomachale Faradi.sation bei Hagen-
dilatationen and bei functionellen .AfTeotioaen, die

sich auf motorische, sensible, secretorische Störungen
und Combinationeb dieser beziehen.) — 14) üaiaduo.
Da lavage 6lectriqae et de la faradisation intra-stoma*

eale dans la dilatatien de i'eetonao fienetioneUe. Fkria.
— 16) MewaaB, B., EleetrolTeis in 0ie treatmeatof
strictare of the leotam. Joorn. of the Americ. Htd.

Asso«. No. 30. — 16) Hinsdale, 6., Electricity in

a case of faecal impaction. Philad. News. No. 10.

(Guter Erfolg: eine Electrode raht auf dem Baaohe,
die andere war mögliehst hoch in den Mastdarm bia-

aufgefObri) — 17) Honat, H.. L'^leotrolyse dans lee

ritrMeeements de l'oretbre. Annales des maladiöe

dea «rgan. gfinito-oiiB. Ne.8. — 18) BraquehaTO,
De la vatear de P^leetrotyse lintelre daae le truto-

ment dea ritr^cissements de Turithre. Journ, de Bor-

deaux. No. 24— -29. 1889,90 •- 19) Bian chi, G.,

L'elettrolisi nella oura dei reslringimenti uretrili h iz.

d. ospit. No. 4a 50. — 80) Clark e. W. B., foor
years eiperienee of oases of strictore of the ureChlB

tceated bv eleetroljaia with a reeord of fif^ oases.

Brit. Jon». 1BS9/15M. — Sl) Olivier, O., Centri*

bution ä V^tude da traitement de l'atropbie testiou-

laire d'urigine ourlicnne par les courants ileotriques.

Arch. de Med. et Pharm, milit. Bd 16. p. 85 (Täg-

liche Faradisation loco affect« 10—15 Hinuten lang.

Wesentliche Besserung innerhalb 8 Wochen.) — 38)

H&aerfaatb, 6., Ueber die habituelle Obstipation

und ihre Bebandlong mit Electrieität, Massage und
Waaser. Wiaebaden. II. Aufl. 47 Sa. — 88) Baal-
mann. Die Bebaadlnng mit dem oonatanten Strom in

der Ofnäoologie. Centralbl. f. Gynäcol. No. 19. —
34) Noeggeratb, K., Behandlung mit dem constan-

ten Strom in der Gynäcologie. Lbetidas. No. 27. —
iö) Saulmann, EiHideruag auf dte Bemerkungen
des Herrn Noeggeratb in No. 87 des Blattes, b&tr. meinen

Vortrag über die BehaadlaBg mit dem oonatantea Strom
in der Gynioologie. (No. 19 d. Bl.) Bbendas. No. 89. —
26) Bayer, U, Ueber geburt.shü'*li"hr Klectrothcrapi«

b«i küüSithchen Frühgeburten uii I Cervixstricluren.

R. Volkmann's Vortr N : : - 27) v Rokitansky.
Zur Anweodoog . der filecUioität bei Kraokbeitea der
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««ibU«b«n Snwlorgaae. Wmd. Uia. Woob. No. 47/48.— t8) T«iB««VAry, R., üelwr die Anvaodonf d«r
Elt'ctricität bei Frauenkranl:hejt«n. Klin. Zeit- ond
Streitfragen. Wien. Bd. 4. U. 7 u. 8. — 29) Klein-
Wächter, L., Kin Beitrag zur RIeotrotherapie der

Uterusmjrome bei UerxaffeotioDeo. Zeitschr. f. Geburta-

bülfe etc. Bd. XX. 8. — SO) Zwei fei. Ueber Rlec-

trolyto der Myom« des Uten». Oeotsobe Woobemohr.
Mo. 40. — SI) Proekovnik, L., Zar SleotratbeniBte

ia der Franenheilkniida. BbeodM. — 32) Gatter, &,
BlflotrolytUebe Behtsdloog der Myome. Kbendaa. —
33) Apoatoli, H., Die Anwendung des constanUn
Stromes in der tiynäooloKie. Berl. Woch No. 48.

(Von Juli 1S82 bis Juli 1890 hat A. 11499 mal tlen

galranischen Strom appUeirt: 8177 intrauteriapositiv-

galvanooaasUscbe , 84^ Mgetive Applioationen

,

Miltif» ngiaato GeltinofiuMtairai, 614 oeg»tif«k —
TodMflUle wmden 8 vwMlduMt Belmdolt «nrdea
912 Kranke: davon hatten &31 Fibrome, 133 einfache

Endometritiden und 248 Endometritideo , welche durch
periutoriii ) h l^ma^icn eomplieirt waren.) — SiJNög-
geratb, K D Behandlung der cy^rtlHcben Geschwülste
des Eierst! ck; mittelst Blectncität Kbendaa. No. 48.

(Varl, rerwertbete Bit Brfolg aobuMhe IndaotioBaströme

TM ««bIk hohar Spaimaaf : foäXtm Pol [gross] aaf

dem Unterleib, negatirer Pol [kleine Scbwammelectrode]
in der Vagina in der Nähe des unteren Geschwulst-

abschnitte«. Sitzungadauer 15 GO Minuten, 3 mal
wöck^ntliob: Gesammtbehandlungüdaaer 6—8 Wochen.
Bleibt die meist erzielte Verkleincrunc aus, so deutet

das auf weniger gutartige OewebsTerinderuBgen im
Organ hin.) — 35) Nagel, W., Binige Beobachtungen
Abar die Bleetrotbenffie in der OToiMlofie aebit fie>

arkoBg 8ber die BeheDdlung der bablBdartan Hes*
struation und Conception mittel-st Sondirung. Aroh.

f. Gynäc. XXXVIII. S. 81. — 36) Engelraann, P<
Neun Fälle von Uterusmyom er. uneh der Methode
Apostoli's bebandelt Deutsche Woch. No. 27. —
81) Hessin, W., Uebcr die Ergebnisse der Electro-

ttamie bei Fitnoae «teri. Wien. Woeb. M«. 48.

(Die ainalil der ntaaiaaliea Aent«, Yerf. eingaaobleaaea,

berichten GSnstiges fiber die von ihnen angewandte
Apostoli'sobe Methode bei der Behandlung der L'terus-

fibrome.) — 3?' ? f iltr
, J., Technik der Faradisation

und der Galvanisation in der Gynäoologie. Wien. med.
Blatter. No. 12/13. (Reproduetion der Apostoli'sehen

Lehren und Verfabrungsweisen.) — 89) Brivois,
Electroth^rapie gyn6cologique et obst^trii»le. Arob. de
Teaelofie. He*L ~ 40) Weroits, J., Zar eleetrieeliea

Belnodiiniff dee OaMmotterkfabeee. Berlin. Weeh.
No. 38. (Electrolyfisfh R handlung nach Apoatoli;

starke Strome bis zu 2Uj U A., Sitzungsdauer 8— 10
Minuten, mehrmals w><chcntlicb. Diu active Bleetrc^de

[Kngeleicctrode oder Koblensoiide im Speculum direot

anf die Neubildung aufgesettt], Erfolge ermuthigend.)
— 41) Gaotier, Q., Iioa eoaiente gelvaniqne« oonalents
en gjnioologia. Piula.— 4S)LQeea-Ohamp<ionniire,
M., Traitement ^Itctriqne des tnraenrs fibreuses par le

tampon. Gaz. des ho^i. No 21. (Verf. führt die

Electrode nicht in die Hrlhle oder das (icwebe des

Dterus, sondern nur bii> an die Lippen des Collum
eerrioia. Ein Hauptnachdruck wird auf die Strom-
wendung gelegt; die besten B«SDltate werden bei

Frauen ron über 40 Jabrea enieU [Stromst&rka 80
Wa 180 M.A.) — 48) ftiebelot. Traitement dee my-
OBiaa ut4rins par Tileetridtf. Mereredi med. No. 29.

(Oft «erden Uterustumoren electriacb bebandelt, bei

denen es »ich daneben noch um Oraritis ond Salpingitis

bandelt. Dann iiind die Resultate mangelhaft bezn.

geradezu sohleebte, wenn Eiterung vorbanden ist. Hier
ist die CastretleiB dea einzig wirksame Mittel. BouUlör
und Terfier beieogen ikre UeberainatimamBg aiit diaaen
Anaiebten B.^). — 44) Oeatier, O., Ueber die intfa»

Qterine Anwendung des electrischen Stromes bei Fi-

broma uteri. Münch. Woeb. No. 22. (Entschiedener

Aabiacer der Hetbede Apoeteli^ vonriapod gäaettce
BehaBdlaBgaraaaliete.) — 48) Meaaey, 6. B., Deeln-
city in diseases of women, with special fferenoe to

tbe applicAtion of strong currents. 240 pp. Philad.

and London 4>
i Ii ,:w( i;, A D, (reneral ebaer-

rations on the use of electricity in gynecology. Med.
News. No. 4. — 47) Butberford, H. T., Bleetrieity

ia atenae fibro^myomata. Proviaoe med. Joum. 97.
— 48) Taylor, J. W., Sooie nraeeoologieel eaeea

traated bj eleetrieitj. Piaattt May. — 49) Baldy.
J. V., Bleetrieity tn ebronie pelrie inflammatory diseases.

Med. News. No. 1'2. — 50) Martin, F. U, Remarks
on electricity in gynecology and a uew portable gal-

vanio batterj-. Ibid. No. 4. — 51) Smith, A. Ib,

Bi polar laradisation in gynecology ibid. No 4 —
S2) Bnekmaster, A. H., Notes od the treatment of

AbmreaMta br electricity. Ibid. No. 4. — W) Me
Oiania, S. t, The gairanie treatmeet of ateriae
flbromata. Ibid. No. 4. — 54) 'Inclct, A, H., The
treatment of certain pelvic luuiurä bv galr&oo-

punctnro drainage by the vagina and intrauterine

galvanisation. Ibid. No. 4. — ä&) Massey, G. B.,

Undeeided points in tho electrieal treatment of

broid tomors. Med. Surg. Report No. 84. Jaae. —
56) Wrigbt, Fr., Oyneeologioal eaeea tnatad hf ela^
trieity in Professor Simpson'a Clioique. Bdinb. Journ.
Dee — 57) Murray, M., On tbe treatment of pelrie

diseaae by electricity. Ibid. Nor. Deo. — 58) Massey,
B., Tbe treatment of chronic metritis with galvano-

chemical cauferisation. Med. News. No. 4. — 59)

Skene, H. J. C, Hemarks upon the use of electricity

in the treatment of fibroid tumors of the nterus. Ibid.

No. 4. — 80) Mae Mallen, J. C , The nlfaaeeaaatia
tieataeat ef aieriae flbroids, aa proposed aad eanied
out by Dr. G. Apesloli. Australian Joum. No. 8. —
61) B i g e 1 0 w . H. R., Gy nccological eleotro-therapeutiejk,

Med, News. May 10. (Vorwiegend eine Angriffs- oder

besser Vertheidigungsabbandlung gegen Angriffe ron

ebirnrgisoher Seite, speoiell von Dr. Baldy.) — 62)
MBaerfautb, Q., Bhenmatismiu, Gioht aad deren
Bebaadlong mit Eleefarieilit, iMaage aad Wever.
Wiesbaden. 103 Ss. — 63) Tariot, G., Nouveau
traitement de Ia goutte par Edison. Gaz. de Paria.

No. 49. (Kine LKsnng von S&ls wird mit dem negatiTen,

eine ron Litbionchlorür [spec. Oew. 1,08] wird mit dem
positiven Pol einer Batterie in Verbindung gesetst
Gichtkranke senken ihre kraakeo Oelenke in die Li*

tbioniesung: Strom von 5—80 M. A., eeeat ataadea-
laag febreaaht Wie Urinontertnebangen naebwieeaa,
drang LitUoa direet in die Gelenke (deren krankhaft
vermehrter Umfang nahm ab) und überhaupt in den
Körper.) — 64) Edison, Th., Ueber Versuche aar
Heilung gichtischer Ablagerungen durch Anwendung
eleotnscher Endo.smose. Wien. BI. No. 34. — 65)
Vohsen, K., Zur electrischen Beleuchtung und Durch-
lencbtnac d» Körperbfiblen. BerL Woebene^r. Mo. 18.— 66) Peawtek, B. H., Tbe eleelrie illominttteB of
the btadder atid ur;'hra as a means of diagoosis of

obscure veaico urL-'.h i il diseases. Lancet. II No. 11.

— t''T) Katner. ('•'jrr ^i'-li^n ll-.Hiesmr'.bi den der
UarnröbrenstricturcD mit besonderer BerückiichtigOBg
der le Fort'sehen und der eleetrolTtlaebeB MMmmb.
loane -Dissert Berlin.

Qebt nach Stewart (1) ein electriacber

Strom dnreh einfaebe KiwelatlSanugen, ao Nidel
sich Alkalialba a<i[ .st .^n der Catbode, S&ntaaltainiiaat

an der Anode, ist daa Eiveiaa ooagalirbar, ae gariani

e« an der Anode.

Ia raiaea BiaaBlobiaUenafea wird an der Aeode
Acidhümatin gebildet, dem die Bildung von Metb&mo-

giobin vorangeht, an der Cathode Aikalib&matin.

Aehnliohea gebt aaeh in Blat seibat m: daa Semm»
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«iwtias und Ü« KüiptnAw ooigqliiw wm Tbti) m
der Anod».

In qoergMtreiften Haskeln treten an der Anode

die Kerne benror, die Fuem selbst Behiiien ein graau-

lirtes Aasseben an (Säarewirkang), an der Catbode

werden sie bomogener; die Qaerstreifong wird beein-

tif«btlgt.

Das darch Neatralisation des Wasserextracts der

Moskeln erbetene Präoipit«t war an der Catbode Ter-

«Mbrt, das OlobiiKii armiadatt Amdk «a dar Aitoda

Wta das Präoipitat vermebrt, wenn aiiab waniger als

an d«r Catbode sbfr dss Globolin war noch mehr

vermindert, als am negativen Fol. Soblieaslicb wurden

BMh OBtainabmgan ibar diaVlrkuBgan dw Rlaatro-

lyse an Gewebnn innerhalb des Körpers (ron Fröschen,

KaaiocbeD) ausgeführt. Näheres daräber soll später

Msfibrliab vadtStDlliebt wardan. Antiseptis^ba Wir*

kOBgen übte nar der positifa Fol bu.

M. Meyer (3; erzielte sehr gut« Resultate doroti

peroataneOalranisation sowohl bei einer Syno-

vitia «biOBlaB gaBo, wla bei giebtiaobaB AUaga*
rungen in den Extensorenscheiden beider Hände, als

aacb bei uaiscbrie bener Tendofagiattis an der Volar-

•aila dar Mataearpophalangealgelanka. Er ben«tsta

dia TM Hirscbmann gefertigten biegsamen in jeder

Or^se urd Form leicht herzustellenden Bleieleotroden,

welche an den ieidendeo äleilen direot applioirt wer-

daB. aSaallg baaiBflgart mitdat avtl FiUa na ttt-

hUvm 09d»m, wahiba Btab HantkrMikbaftaB SBraekfa-

bliebtMi waren.

Zweifel (30) betont aanücbst, «lass die electra«

lyttseba iatraatariaa Babsadlang bei babaa

Stromslfirken eine sehr schmer/.h.aftp sein kann, dass

»bar die meisten Kranken sioh bald an den Schmerz

gavtbaen.— Einffibren von Nadeln in die GescbwaUt

widerräth er dringend. Als symptomatisches Verfahran

ist dis in Rede stehende Methode allen medicamen-

tosen Vertsbren und selbst TerscbiedenenTechnioismen

dBTAbBBB flbartagaa. Dia Oasobwölate wardaa far-

kleinert. die Blutangen gemindert oder gehoben

(175—200 ll.-A.)> daa Allgameinbefioden erheblich

gabaaaart; farmaidat naa dta Paaotor mit Nadala, ao

ist die Metbode durchaus ungefährlich. — Trotzdem

soll man in den Fällen, welche eine Besserung nicht

erkennen lassen, mit der Operation nicht zögern.

4 mal hatte Verf. vorher ohne Brfalg alactraljtisch

bebandelte Myome durch Operation zn entfernen; eine

regressive Metamorphose konnte an diesen nicht naoh»

gewieaen waidas.

Bai dar Babaadlvar tob Pibremyoniaa sab

Prochcwnik (31) als Erfolg Verminderung der

BlaUtog, StilJatMd imWacbstbum, mitanter Abnahme
dar Oaaabvalal, Sabwaad dar SabnanaB ead iwar in

Zalträumen von 2—3'/] Monaten bei 3— 5 tägig

wiederholter Stromanwendung. — Für schnell wach-

sende oder bösartige Geschwülste empfiehlt auch F.

dia Oparatloa. la Saug aaf die Briatga dar Baband-

lang bei Pprin^elritis chronica wurde in der Mehrzahl

der Dicht auf Tripperinfeotion surückzufübraadaa

Fälle ein voller symptomatischer Erfolg erzielt flOO

bis 150 M.-A., 10— 15 Sitzungen), etwas weniger

gänstig waren die Erfolge bei den auf gonorrhoisohe

Ansteckung zurückzuführenden PäUaa. — Die Sonde

soll vorsichtig eingeführt werden: Platinsonden sind

die besten oder stark galvaDiaob vergoldete Kapfer-

atiba; als grosse (iodiffaranta) Blaotrada wiUt P.,

nach Apostoli's Vorgang, weichen Thonbrei. Für

Mjome braoobe man Ströme von 150—250 M.-A.*

Stirb«, rar dia Parinelritis aoiobavoaBO— 1501I.>A.'

Stärlie; als intrauteriner Pol wird die Anode bevorsagt.

Behand!i!ip«dauor 2 — H Monate, Sitzungen jeden

3—5. lajj; i;acb jeder Application ruhen die Kranken

iVs—S Staadao.

Catter*s f3?) Ausführungen, Torwiegend histo-

rischen Inhalts und naoh dieser Richtung bin inter-

aasant, sieba im Orig.

Von den Hittheilnngen Nagel's (35) berichten

wir hier nur über die, welche sich auf die electro-

therapeutische Behandlung von Kraakbaftaa dar

Oeb&rmatter und ihrer Umgebung beziehen. Hier

ist nun zunächst die Beobat-htung wichtig, dass bei

vaginaler Anwendung der differenten Electrode und

bat SbrQnaa voa 50 M.-A «ad darfibar stataAatBaBgaa

der Vaginalschleimhftut und geschwflrigo Zustände

derselben eintreten. Will man diese vermeiden, ao

BBM maa liob entwedar napalarisirbaiar ElaetvodaB

badianen, oder auf starke Ströme verzichten, oder bei

vaginaler Behandlung intraperitonealer Entzündungen

statt eines cunstanleo, einen unterbrochenen Strom

benatzen. Bei dan maiatoa dar von N.an Pelveo Peri-

tonitis durch Eloctricität behandotten Kranken wurde,

wenn auch nur vorübergehende, Besserung oacb iigead

eiaar Riobtaaf bia anialt, aanaatltab aebirandaB

Schmeraan aatar iatnrafiaalar Aawaadaag darAaoda

bald.

Aaob ba< Rotrofaraio-flazio bImI Atata, «o ia

schweren Fällen die übrigen bekanataa Hanaiittal in

Stirb liessen. wandte Verf. den Strom an mit nor pe-

riogem Erfolge, welcher anch bei eztraperitoneaieü

BrkiaakaBfaa kata aaaaanawarthar wwti aar «laa dia

ahionischen Entzündungszustände im kleinen Beoken

aiobt veraltet sind, kann man etwas erreichen, nameut-

Heb Varriagerung der Sebmarsaa aad damit aina gQa-

stige Beeinflussung des Allgemeinbefindens.

In Bezug auf die Behandlung von Cervicalcanal-

verengerungen verwirft N. diejenigea Ströaia, «atoba

ätaen and Geschwüre erzeugen, und was aaUiaialiob

die electn'sche Behandlung der Uterasmyom» betrifft,

so kommt M. zu dem Schlüsse, dass diMolbe nur eine

ajmpteaiatifleba sei, SobaMtsaa mildara, daa ütaras

bowoglichsr mache und die Fii:iii;i.irt_': der Bauch-

decken varriogero könne. — Blutungen könneo ba-

aebrinbt werden; kann maa dia UteraaMblaimbaat ia

ihror ganzen Ausdehnung treffen, so sei auch ein

dau<'rnder Erfolg iiiöglirh Jedenfalls könne sich so

das Allgemein befinden der Kraulten bessern; eine Ver-

klatneraag dar Oesebwaht, abwobl bis so ainam ga-

wissen Grade n^i irü -h, hat N. nie gesehen; jedenfalls

gebt, nach Verf., der Erfolg der electriscben fieband-
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Itinp nicht über (Jasjenige hinaus, was man auch mit

andern Methoden erreichen kann, wenn man sie mit

dvrwlbeD AaidtQfir amrendtn würde.

Folgtndes tot da» BwolUt der Bvobkobtangra

Engelmann's '36). Eine Rückbildung der Ge-

schwulst} welche sich durch Verkleinerung des Um-
fangs derselben ioMert, lieM siob nnr vereinzelt sieber

nachweisen and war nie bedeutend. 2. Die Maupt-

wirkuntr <'i'r tloctrischen Behandlung trifft dieSchleim-

haut. Dieselbe wurde in allen Fällen, soweit nach

«»{•bkr, anotbend in fbreii normalen Znetend aof&ok'

geführt, so ilass difl durch ihre Erkrankung bedingten

Erscheinungen, Blutungen und Fluor günstig beein-

floMt worden «der voltoiiodig vwadtwaaden. '3. &in

günstiger Einflnss der Behandlung auf die Conipres-

sionserscheinungen liess sich stets nacbweiten; gleicher

Weise wurden nervöse Er3cb<>inungeu gebessert.

4. Die Behandlang leistet« Tielfach nicht mehr als die

bisher bekannten Methoden, Iii aber als werlhvolle

Ergänzung des Heilapparates gegen Uterusmjome zu

betrarOblM.

IV. Uc«lrtlhenfMtii0he A|pmte.

1) Seligmann, II, Ktiiner transportabler Accu*
mulator für GalvanocAustik und Helcuchtun?. Therap
Monatsh. No. 12. — -') Brown, i'h. H., A new «-lec

tropioD. Journ of Netvuu^ and Moot. Diitea«. No. Ii.

(Unter dem Titel Monogram Battery Fluid bat H.

Beers [N. Y.] als Taaobfl&aaigkeit für ein Zinkkoble-

element eine 7 proo. Lfoung von Qnecksilbersulfat,

welche eine Spur Salpetersäure enthielt, ia den Handel
gebracht. Vf. hat dies geprOft und eine so angesetzte

Batterie sehr eonstant und längere Zeit stromgebend
gefunden: irirerhalh 5 Stiirfden verlor die , Monogramm-
flüssigkeit" nur etwas wfüiger als die Halft*', die mit

der „rotben Fto^sigltiit'' [doppeltebromsaurei Kali mit

Schwefelsäure] angesetzte Batterie etwas mehr als

ibrer Kraft i der Zinkrerbranob betrag dabei 11:40.
Aosserden bat die neue FtfiMigbeft [färb- and gerudi-
los] kein(^ c^rrosireai Fi^crtischaftrii.) — 3) v. 71 i < tn s n

uud M, Th Edelmann, Das abstdut gealchtu Induc-

toriam. (Paradiini ter.) Deutsches Arch. i klin Med.

XLVIII. S. 138. — 4) Slinläing, R, üeber die ab-

solute Messung faradiscber Ströme am Men^cbcu Ver-

band!, der Geaellsob. deutaober Jlatorf. etc. Bremen..
— 6) Bnlenbnrg, A.» tnt nediotailadien Eleotro«

teohnik. Neues Horizontalgalvanometer mit eebwim-
mendem Anker von W. A. Uirschmann. Dentsche
Wochenscbr. No 30. (Dir Anker befindet sich ia

einem Behälter, der ein Gemisch von Aleohol und
Wasser »nlbält. Durch eine besondrre Vorrichtung

wird er in der Flüssigkeit schwebend und mit der

Acbatspitze nur ganz lose auf dem Lager aufruhend

erbalten. Eigensehwingungen fahlen faat gans.) — €)

Girtner, G., Der Kaoftn-Rbeostat Wien. kl». Wo-
chenscbr. No 6. — 7) Lowaridrwski, R., Ueber
Rheostate und deren Verwendung ui di-r Kleotrodiagno-

stik und ElectrothfrH[.iio mit Demonstration eint-s neutn,

für die Praxis bestimmten (iraphit'Qaeck-.illitrrbeostaten.

Wien. ]*m9e. Nu. -Il £f. (E^ kaum möglieb, die

sebr genane nnd aosfäbriieh« Beschreibung den a«nm
in der Uebersebrift genannnlen Rbeeetaten aoMBglieib

wiederzugeben; auch wäre die Beschreibung ohne hin-

zugcluRte Zeichnung nicht verständlich. Der Vortheil

des neuen Apparates ist nach Vf atine groste '/.uv- r-

lässigkett, die geringe GrÄsse und leichte Traosportabi-

lit&t, seine Daaerll*ftig)(eit und die durch ihn gewibrto
Möglichkeit, ganz allnAKg, ebne Sprung die 8troa>
stärke zu modifioiren. Weiteres ist im Original, spOC
No 21 der oben genannten Zeitung nachzulesen.) —
8) Gärtner, G., Zur Rheostat-Fra^^e. Kbend. No. 30.

(Polemisches.) — 9) Le wando w s k i . R, Erwiderung

auf vorstehenden Artikel. EbeiiJü. No. 30. — 10)

Weis«, IL, Ein neuartigev Grapbitrheoetat mit litoll'

eontaet VHea. Wocbenedir. No. 51. — II) Preand,
H. W., Der electriscbe Sahr5pfkopf. Ein Apparat aar

Erregung der Weben. Centralbl. f. Gyn&o. No. 98.
— 12) Esohle. Kin^j neue Form von Pinsel-, Bürsten-

und Flatten«;c«!tr*)'kn. D. Med. Ztg. No. 10. — 13)

Stern bo, L., Eine Bleotrode für das Perineum. Berl.

Woobenaehr. No. 20 — 14) Baudouin, M., La me-

deein« i l'exposition de 1889. Lei instnnneati d«

piMiian. Progrie mü. No. I ff.

Im Braunschweig'sehen Institut in Frankfurt a. M.,

so beschreibt Seligmaon (1), werden als Accum u-

latoran Platten eonitrairt, dl« ans einem netsfdrmi-

gen Gerüst als Unterlage für dtePiatii^umasse bestehen,

dessen Substanz von dem Zersetaungsprooess anbeein-

flusst bleibt. — lo die Hatoban diese« QarOstw wird

das sa sebr da««rba(tieil Paatilien verarbeitete Bieioxyd

etngepresst, so dass es von der Säure durchtränkt

werden kann, ohne zu zerfallen. Der fertige Aocumu-

iator (vgl. dia eingebende Basdinlbattg in Original)

hat die Grösse eines Cigarronkigtchens, wiegt gefällt

1 1 Pfd., bleibt (wird er nicht gebranobt) 2 Monate

geladen. Br liask ein 8 Voltltoiwhen %0 Stnndaa

brennen, ein diiAarOalvanocauter brennt P Siua-

ben Neuladung geschieht in 3 Standen durch eine

Dynamomaschine oder 2 Bunsen- Elemente. Der Ap«

parai ktstok 50 Mk.', die Keuladung etwa 1 Mit. Dar

Apparat hat sich dem Verf. bis jetxt (5 Monate bin*

doreb) sebr bewährt.

V, Ziemssen and Edelmann (3) berichten:

Wenn man, gleiche Stromesrichtungen vorausgftsetat,

einen eonstanten Strom bei iMWsend eingariobtetem

seIbstuntörl re(-l:i>tid.Mi .Schlüssel auf den Körper wirken

l&sst, oder bei gleicher ScbwingnngaxabI des ünter-

braeben einen Oondensator, oder den seeandlren

Strom eines Inductoriums (der Oeffnungsinductions

Strom mus5 denselben Fülential werth besitzen, wie

vorhin der Batterieslrom oder die Condensatoreni-

ladnng), so sind die pbfstolagisoben Wirlnngen an»

untprscheidbar. R. hat nun ein<?r. Apparat construirt

(die geitanere Beschreibung ist in einem Referat nicht

möglich), der im Wesentlioben daraaf blnaaskomnt.

dass der primäre Strom (der Neefsche Hammer wird

durch ein eignes Element in Thätigkeit gesetzt), durch

einen Rbeostaten und einen Galvanometer gebend, auf

einen bestimmten Worth eingestellt nnd eonstant anf

dieser Stromstärke erhalten werden kann (300 M.-A.

ist die Mormalstärke für den primären Strom nach E )

Die seeondKre Rolle ist gegen dia primirs vanohlabbar

und zwar entlanir eines Maassstabes. SO dass der mit

dem Scbliiten der Holle verbunden« Index die Volt

anzeigt, die alsMaiimnm der Klemm spannnng jeden

einzelnen Oeffnungsinductionsstosses auftreten. Das

Wii htigstP, dio Ilcrstoltunir der Scala am Schlitten des

inductoriums, ist nicht näher angegeben Die Ein-
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slobtatbmo der spadell hiarfir constrairtn Binnoh'

(llOgen ist im L&borstorium E.'s gestattet.

Di« indueirten Ströme werden am Edelmann'-
«oben F*r»4 tiii*t«r aiebt nsob ihm iBtoDSitit,

sondern nach Volts gtme--~-n Diese Werthe werden

durch feine Apparate io ISdelmana's Werkstatt er-

mittelt und btoibra, die ConstaDS des priniren Stromei

vorausgesetzt, für jeden Roüenabstand eines und

desselben Inductoriums die gleichen und werden daher

auf einer am Scblilteu be&adlichen Scata endgiltig

MifgMriobDat (StSrke dea priaiireB Stroms 0,3 Am-
pere.) Hit diesem Fsradiineter arbeitend, fand

Stiotsing (4) die Werthe der faradiscben Erregbar-

keit eioet aod daMclben Nemo bei deiUMlbeii Indi-

viduum für die Minimah.uckiinji; in überraschender

Weise in «riederholten Versuchen übereioattmmeod,

•nob gelang es, die speoifische Erregbarkeit der anter-

anditen Nerven durch absolnle (Volt-) Werthe zu be-

grenzen, nur zeigte sich die Edelmann'sche Soala

(welche Werthe tod 10— 100 V. angab) insofern

Didit »UMtobead, «le mm eleetradiagoesUMib «der

eleotrotherapeatisch häufig beide Werthe nach unlon

resp. nach oben hin zu überschreiten bat. Weitere

llittbell«Dg*n behilt eitb Verf. v«r.

Die Widerstände des Rbeostaten von Gärtner

(5) bestehen aas 5 mm im Durchmesser haltenden,

1 mm dicken von einem feinsten Schwamm vegetabi-

Uaober Kohle durchsetzten Porzellanplättchen. Je

nach der in den Poren leHndlirben Menge von Kohle

besteht derWiderstand derPlättcben zwischen 10 und

10000 Ohn. Eine Sinle von SO Pl&ttohen (aber die

weitere Einrichtung vgl. d. Original) bildet den Rheo-

. staten and zwischen je 2 liegt ein mit einem Vor-

sprang TerselieneB MaesiogpUlttebeB, ror die ein kleiner

Schieber vorbeigleiten kann. Der Gesammtwiderstand

des Kiieostaten beträgt 200000 Ohm. Da der Wider-

stand jedes einzelnen Plallcbens von einem xum an-

dern Bad« in bestlBiBter ProgreseioB snoimmt« so

'^i'd r*ie Stromregulirung eine sehr gleicbmässige sein.

Der fertige 15 mm im Durchmesser haltende und

1$ on lange Rbeoitil ist entweder nnf einer Bsirt-

gommiplatte montirt oder als Electrodengrilf berg«-

stellt, so das3 der Arzt mit derselben einen Hand die

Electrode fähren und den Strom reguliren kann. (Ver-

fertiger L. Sobnioieister, Wien.)

Die Widerstandsmasse des Weiss'sehen (9) in

Uanptschlnss einxuschalteodeo Rbeostaten besteht

in Wesentliebeii »u Ortpbit mit einen Oesammt-

widerstand fon 50000 Obm. Um diese Widerstand»»

messe anf einen inögHchst kleinen Raum unterzu-

bringen, ist die ManleiÜäche eines 10 cuj langen

Hartgummihekleflinden gevlUt, nnfdetselben wurde

eine 2'/., Meter lange, 3 mm tiefe und etwa 3,5 mni

breite in äcbraubeng&ngen verlaufende Nute einge-

sobnitten nnd In letstere die WiderMnodstnesae gl«ioh-

mässig dicht eingepresst. Um das Eindringen von

Staubthailohen au verhüten, ist der Rbeoetat noch von

einer Cellakidhfilse eingefaast — Der Rbeoslsl,

dessen nähere Besobreibung im Originale [lachzuleseo,

erfüllt nach Verf. alle Anfordernngen eines Haupt-

schlussrheostaten, nämlich die Stromstärke einer (aus

M Elementen bestehenden) Looianobd-Batterle tob

1- -2 Zehntel Milliampf-re bis zur vollsten Ausnutzung

ganz aUmälig, ohne jeden Sprung ansteigen lassen zu

können.

Application eines Sohröpfkopfes auf die Hammilla

oder Reizung derseUen mit dem constanien Strom

löst Zusammeoziebungen des Uterus aus. Freund

(10) «Ombinirt« beide Verfahren, indem er in einen

oben durchbohrten gläsernen Sc h rö p fkopf eine mit

dorn einen Leitungsdraht einer galraoisobeo Bat*

terie in Terbindung stehende aieasiagoe Sobwamn*
hülse oinliess. Die Anode kam als breite Platte auf

den Bauch, die Sobrüpfkopfelectrode stellte die Ca-

tbode dar. B«i StromsiMhlua (6—7 H.-A. Strom-

stärke) contrahirte sich Jed«Bnial die Gebärmutter
(Einschleichen des Stromes wnrde mit Absicht ver-

mieden^, und hatte dies Verfahren die Eioleitung wirk-

samster Wehentbltigk«it snr Polge. Dasselbe empfiehlt

sich natärli«h aooh snr Binieitnng känstliobsr Prfib-

gebarten.
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Balneotherapie
bMrbeilftt vod

SftBiiitsnÜi Dr. L. LBHMANK in OftynhaiMM (Bahme).

Braooen- und Badecureo. NaturwiM«n8oliafiU

lidi« Hydrologie Bberhaupt. Zeitadiriften.

1) VfriifT"rriUictiungfn <lvi UufeUii'i'scben Gesell-

sobaft für Ueilkundf in Hi rlio. 12. ufTeutlicbe Ver<
tUBtnluDg der Balneol. G>>si^>ilsebaft am 7. 8. und 9. März.

" 3) Doogler, P., Der 18. aoblantoli« fiiid«rta( und
t. TerbandtooKrä aebat im. n«4io. ets. Terwaltangs-
lieriebt für die Saison 1889 — 8) Tburini^cr Siison-

Baobriohten. Offic. Organ de§ Thür. Bäderverbanies etc.

red. Ton Willrich (Brrk.i). — 4) Harzer Curblatt.

Saison - Zeitsohr. f. d. Bader, Luftoorort und Sommer»
frischen de« U&raes. Offio. Org. des Harzer Bäderrer-

bandes. Gebildeten Lesern aller Stände gewidoet.
Herausgegeben von Ralf Wtchmann. I. Jahrg. — 5)

Hyfiea. Ssblonaobe Badeuitaog. 2. Jahrg. Landeok. —
6) Vedioflllashe Rsvoe fflr Balneologie, Hj-dro» and
Mechano-Tberapio, Di&t«ti)( unri Uygiene nebst Beiblatt:

.Cnrorte Zeitung", Unter Mitwirkuri? hervorragender

Kliniker etc., redigirt von A. Killay. 1. Jahrg. — 7)

Balneologisches Centraiblatt. Z^it.sehr f. d. tjes. Ititer-

e«sen der Balneotherapie, Ujlrothcrapie, Mfvs.iage etc.

1. Jabrg. Leipaig, radig. v^^n F C. Müllar. — 8) Bonr-
gada, B. da, ArehiT« d'Hylrologic. Pari». — 9) Än-
nales de la socijtd d'H^lrolo^ie med. de I'aris. Comptes
rondus des biVmccs. Paris. — 10) Revue mcdicale et

soientifiqae d'Hydrologii- it d<.< riim.itolfk;i(' Pyreri6-

eones. Toulouse. — 11) Idrologia et Ciimatologia
medica. Pirenze. — 1*2) Ännuaire des Eaui minjrales

de la Fraaoe «t de l'itraoger des baios de mer at da
lliydiatbArapia SS. aante. Paria.

A. NatanrlseeatehafUiehe aad leahalicke lydrelafi«.

13} Ludwig, Hl, Weitere Untersuchungen über die

arsenhaltigen Eisenquellen von Srebrenica in Bosnien.

Wieo. WoflbeoMhr. Mo. 18. p.84S.-> U) Dar« alba,
die Jodqoelle ron G>ii in Ungar. Bbend. Mo. 49. —
\b) Brandes, Salzufler Bitterwasser (Uder Sulfat-

brunnen). Ciroular. — 16) Proprietis chimiques de
la Raillt'te, source ih'rmö - sulfur^e - sodique ,

par

U. Guinier. Montpellier ro^l. Aout p. 118. — 17)

Kliautisobar Alpeaaiv und Badeort Kainzenbad Cir-

aalar. — 18} La Myne dite .Aageli" aitute aar le

tarritoin de la aonaraae da PSedieroee (Cone). Ball,

de l'Acad. p. 256. — 19) L'cau min^rak d'une .sourre

denommd« .Sainte Gertrude" et situfe dans Ja vallee

de la [,nhn jires Ui:,ki rohen. Ibid j. 47. — 20) L'eau

mineral« >iuiie .liunrcc deuummee „source Houel" situ4e

au vilUge de Saint- Barthelemy. (Orne.) Ibid. p. 48.

— 21) L'eau mio^rale d'aae' aouroe «Odivia' aitute

dans la commune de PWverollea (Cantal). Ibid. p 252
— 22) Fr.'s.jniu.s C. Rem, und B. Hintz, Che-
mische .Analyse der Kaiser Friedrich - Quölle (Natrnn-

Litbionquelle) zu Offenbach am Main. Wiesbaden. —
23) l.'eau tninerale d'une source silutie i Ar^eritioras

(A!l:.r, Bull, de l'acad p, 43. — 24) Ludwig, B-,

bat Preblaacr Säaetliag. Wien. Woobensobr. Ho. 19.

p. HU. — 96) L'aao ailatiala it daax aonraa dilaa

,de la Grotte" et «Casimir" situ6es au quartier de
Garnieres (Ardeohe). Bull de l'Acad. y, 40 — 26)

L'eau minerale d'uoe aourco oomm^e „Rlisabelh" si-

tuii an lieu dis le Grand et le Petit Patis (Nievre.) Ibid.

p. 41. — 27) L'eau minirale d'une soare« dite ,de

Oaodara" situ^ i Mordarits (Bspagne). Ibid. p. 48.

— 28) L'eau ainitala d'une souroe denomm^ .Sainte-

Anne" situ6e aa quartier da Poot de Naud. Ibid.

p 254. — 29) L'eaa minCrale d'ane Souroe dite .Saint-

Georges' situe^ au quartier des Garnieres, dans la

coraraone d« Vals (Ardcche). Ibid. p. 256. — 30>
L'eau min6rale d'une source denommie „Amelie* au
lieu dit le Salles (Allier). Ibid. p. 41. — 31) L'eau

minirale u'noe sourca ^ta „Sourc« Ramin" situ^e sur

la tanitaira da la CeBBvna in Haatarira (Alllar). Ibid

.

p. 44. St) L'eaa mMiml« dHtaa aoarae dlnaasaija

„Notre Dame" situee au lieu dit le terrain de la eure,

-sur le terntoire de la commune de ."^aint-Yorre (Allier).

Ihid. {j. 4.") — .33) L'eau miti^rale d'une tource de-

uooim^e .Frobert" situ6e au lieu dit de Laariol s. le

territoire de la commune de Saint-Yooa (AtUar). Ibid.

p. 49. — 84) ObaarratioDa aoarallaa aor llllatotiatt

partielle par laa booea da Oat, par Bartbe Sandf ort.

Bull, th^rap 30. Mar. p. 455. — 35) Ludwig, E,
Das natürlnho Miricnbadcr Brunnensali. Ctrbl. f. d.

K-'s.Ther H. VII Juli. — 36) Stanley, M. Henry.

Im dunkelsten Africa. II. p. 308. Die Salsseeo am
Kataa.

L An CO, arme Waaaor.

a. Biaaa'Araanqaallaa.

In Sr«l renica (Bosnien) (13) treten zabireioba

fitrioliscbe Quellen mit dea Aaalaagaagaprodaolaa

aisaa- nad anaabaliiger Minarala. walaba i« QQara-

propylit eingalagart aiod, auf (cfr. Jahrb. 1889. S. 453).

Eine neuaoKelegte Strasse führt zu dem landscbaft-

hell schonen Thal der Cervena RJeka, in welchem 2

argiabiga Qaellan ran Araan-Siaaagabalt bemerkbar.

Die eine hi(»<fs irnrnnr .Cervena Rjeka" I , di^ an-

dere (= II) erhält ron Ladwig den Namen: .Quelle
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LBavAMv, BAunotratins. 4&7

•o der StrMs«". B«id« Qaellen ihneln der OalMf-
qaeUe. Die £rg*bDiiM der AuIjm vi» folgt:

Quelle I. Qii.-Ue II.

ClilorDAthain Spuren —
SthWMtmt K&liaiD Qol'^:> o.OHXJ

• Natrian 0,01S4 0,0083
« OiMom. 0,1757 0,0140

. Megnemom 0,1269 0,0573

, Bisenoiydol ... 1.1682 0,4503

, Mangan O.GOCO Spnr
„ Zink 0.0125 Spur
, K'upfiT 0.0165 0,(H)4O

Atuminium .... 0,1319 0,0146
Freie Schwefelsäure 0,0235 0,121S
Sear. phospbon. Celeion .... Spar Spar
AiwnlUtareenbydrid 0,006S 0,0194
Kieselsäureanhydrid 0.0298 0,0407
Lithium Spur Spur
Olgu. SobiteM 0,0112 0.0134

1.7106 0.6449
Spee. Oeir. 1.00166 1.00061

b. Jedqnellea.

Ca\7. 1 14) ist ein obernngarische.s Dorf. Dort fand

ein Bauer leim Brunnengraben (1862) ein salziges

Wasser. Damals Analyse von A. Felix (eine zweit*

Aadjee von C. von Than (1865). Dooh wurde der

Bronnen nicht sorgfältig; erhaltfr: wilJe Zuflüs.so fan-

den staU. 1889 wurde ein neuer Brunnen gegraben,

S& m iOdltotKeh ?em «Iteo, SS m Tiefe; 174 a Sm-
höhe. Der Boden der Unigegond besteht aus neogeaen

BUdangOD, unter denen mediterrane, giimmerhaltige

Thone ood an Yersteineningen reiohe Hergelschiohten,

ausweichen, die Jodquellen hervortreten. Durch Pump-
werk wird die Quelle zu Tage gefördert. Das Oas

enthält wahrsoheinlich Grubengas. Wasser klar, farb-

los, oebDoekt salsig, firbt Laemospapier fiolott

t" = 10". — Werden die gefundenen Süoren nnd

Basen zu Salzen gruppirt, so ergiebt sich für 1000 Ge-

wiShtotbelte.

Schwefels Strontium 0,0391
Chlorkalium O.O.'iSfi

, natnuci 18.1643

p gtrorititim ....„.,... 0,0026

» lilhium 0,0074

n aauBODiam 0,1666
- csleinni 03327
. magneoinoi 0,2596

Borsaur. Magnesium 0.0410
Broraniagaesium 0,1415
Jodmagnesium 0.0468
Magnesiambiearbonat 0,6243
Eisenbicarbonat 0,(X);$2

KioMlaioreaobrdcid 0,0097
AlaniBianooTa 0,0001
Phosphors. Mangan-Baryam Spuren
Organisoher Kohleustoff 0,0 IGü
Kohlens&ore, halbgebuien „; .. 0,2 1 55
Kehlensäore, frei........ 0.1498

«. Bitiorwaseor.

Das Salsufler Bitterwasser (15) ein Ptoduot dor

dortigen Soolqueiloa, eothilt in 1 h

SobwoMo. Hatrian 21,528
ibnidnn 14,908

• Kattitn 0.42«
, Calcium 0,080

Cblomatnum
ChlormagneeiBa 1,161

Aosserdero geringere Mengen von kohlensaurem

Kilk, keblensaarer Magnesia, kobleosaoreo Bisenoiy-
dal, BroamagiioainB.

d. Sobwefttw*«oer.

Die Natriumsalfüniuelle ,L* Raillere" (16)
bat 2 zngängige Abflüsse, einen „Du centre" ^Ba-
fOtto) TOD S8,7* Temperatur und einen (Du üud) von
37,5* Dia Analynaii ron B. rilbol «od Reveil.

Natriumsulfür 0.0177
Cblornatrium 00598
Natriiimsulfat Ü,04G7
NatriBDiailioat 0.0031
Oaldaasilioat 0,0694
Kieselerde 0,0195
Organ. Substanz ... 0,0350

0.9191
Ftii'kstoff 22,50 cbcm.

Ausserdem Spur von Eisen-Suiflir, Chlorkalinrn,

Vatrfiini<»rboi)at, Hagnesiumsilicat, Natriumtorät,

Nalriumjodör, Calciumlluurür, CaloiDm« and Magno-
siumpho«!phat. — Das Wasser ist klar, farblos, trübt

sich nicht beim Stehen, und verliert nur sehr langsam
«oinem SebwofoU

Die a«tiqnolIo (fir »gute Quelle") im Kainzen-
bad (17) «Blhiii naob Witlatein in 1€ Dnaen»

Schwefelsaor. Rali 0,3S6
Natron 0.490

Uateraohwefligi. Matron ... 0,0038
Cblematrinm 0,190
Phosphorsaur. Natron 0,016
Dopp. kohlens. Natron 3,967

„ Ammoniak. 0.f)74

, Kalk U,ä00

« Magnesia... 0,2 1

4

Baönoiydal 0,006
IM* KJosobiiuo 0.099
Freie Kohlensäure 0.077
Freier Scbwcfclwaaserstofi . 0,127
Organische stiokltoflbaltfge

Substaot. 0.879

6,806

Bromnatrium, Sal^jeters Natrium, borsaur. Matrinn,
LitbioQbicarboaat, Baryambtoarbooat, in Spaion.

IL An CO« niolMre und reicbe Wnner.

ft. Alkaliaob-ordtgo (marUt-aftlin. Bison-)

Sioorllng«.

Die Quelle .Angeli" in Pledioroce in Corsika

(18) liegt am Yetdesebach und gehört zur Qoellen-

gmppe, deren Mittelpunkt die Orenaquelle einnimmt.

Von dieser ist sie 2500 m entfernt und kommt, wie

dieoolbo an» OlimmHoeUofiiir, dorn Torbocnohondon
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468 Lbumaüh, Balmkotubbapib.

Gebirge des Oreszelhales. 2 Bohrlöcher Ton 10 m
Tibi; Pie Ergiebigkeit 3000 cb! in 24 St. l"= II".

Calcium Bicarboaat 0,'2S7

Magnesium- , 0,034

0.016
Albli- 0,010
Chlornatrium 0,008
lieselerle 0.005

0/i99

tmä» KohleDMure 1.920

2 219

(19) Im Lslintli»!«, b«i BIslcfrclitD. Krais

WeteUr. lie^^t die dem Fürsten Solms- Braunfels ge-

hörende Q(iellp „St. Gertrud' — Am üfer des linken

Almbaches kommt sie aus Schiebten, die von Basall-

sailMiU der KniMDtalsebiebr ttxriagerl sind. Die

Quelle ist seit langer Zeit bekannt, 1874 nengefasst.

Sie ergiebt in 34 Stunden 3ti00 1 Kohlensäure und

ISSai 1 Waseer. t*Btl,8. Analysen 1875 ond

1889 von Fresenius, im Laboralortan der parietr

Aoademie oaobgepräft und bestätigt.

1889 1875

Natrium • Carbout 0.4532 0,4687

Litbian 0.0072 0.0072

Aranonioof , 0.0047 0,0055

Calcium- . 0,7440 0,6805
Banum , 0 0002 0,0002

Strontium- o.i)ii(W 0.0009

Magnesium- « U,421)7 0,3944

Biseoeiydal- - 0.0141

Angaii^ • 0,0014 0,(011

Chlonatriam 2,1645 1.8912

Chlorkalium 0.0539 0^0506
NatriumbromQr 0,0010 0,0010

Jod 0,000006 o.noooofi

HaliumsuUat 0.0377 i) u:u;2

Alnminiompbesphat o.ooo:-; o oona

Kieeeleid« 0,0186 ü.02U

8.»n6 8,8782

FNie ond balbgeb. CO, 0 7477 0.7 13-2

Summa 4,6652 4,2865

Amnerdeei:
Oieiom, Rubidium, Borsäure. Stickstoff in Spuren.

Die Quelle «floael" (90) entspringt im Dorfe

Saint-Barthelemy (Urne) an einem Hügel in Ge

lellsobaft mebiwer anderer fleicbartigtr. Der Kum
des Hügels bestellt ausSilurquari, dessen unteres Lager

sohwarse Spalten zeigt, welche auf den Quarzen ruhen.

An der Berflhmngaigmiiie iel der Urspraog der Quellen.

Die ligiebfgkait der Qaelle ist 9i80 1 In Sd 8td.

Sie enth&lt:

Koblens. Kalk 0.191

, Eisen 0^084
0,011

Sehwefele. <&ldttn 0,068
Chlornatrium 0,039

Kieselerde 0,005

Hiobt t«nd« sdir viel KeMenafate

0.328

Die Quelle Odivine in Faverolles (Caotal) (*2h

entspringt aus Uneis am rechten Ufer des Peyrebesse.

Sie ist neqgefasat, von einen Thorm in Hanerwerk,

2 m hoch nnd 1,40 m lichte Weite überdacht,

mit eineni Iveisrandeo Stein »b^eoUeeeeo.

Die Eigi«fa%]Mil S&9S0 1 in Sd 8td. t*« IS*.

Analyse tob CniDot!

Freie Koblensiore 0,5880
Kieselerde 0,0470
Thonerde 0,0220
Calcium - Bicarbonat 0.2016
Magnesium- , , 0,2022
Eisenoiydul- , 0,0027
Natrium- , , , 1,1704

Natriaaunlfat 0,0118
CblomatrioiB 0.19S0
Chlorkalium 0,1521
Chlorlithium 0.0150—JiTO"

Die Kaiser Priedrieb Qnelle <SI> ist bereite

von R, PrfSPTiins und Tf^i. Petersen 1888 nnter-

suobt worden (rergl. dieses Werk, Jahrg. 1888. II*

S. 480) Detbalb mirde diese Analyse niebt ganx an

vollständig durchgeführt Die Ergebnisse der früheren

und jetzigen Analysen sind in Uebereinstimmung. Die

in Klammern ( ) beigefügten Ziffern sind diejenigen

der Mberen Analysen ve« betiebenttleib Presen I n«
und Petersen.

Das Wasser ist klar, schwach von Kohlensäure

perlend, geraebloe, bat weiehen, anfaoebawn, nidit

[irirkelndon Geschmark. t = 18, 7&* aiB AnsfliMI-

habn der ^uelie. Da-s spec. Qew. ss 1,|008810. DI«

Ergiebigkeit der QuelU pro Stnnd« nad freiem Ab-

lanfen iet e=s 60 bl.

In 1000 Oewieblstheilea Wasser sind:

Natron • BicarbonaL 2 4216 (2.4386) f2.4:^?.!))

Lithion- , 0,02^7 (0.0198) (0,0226)

Amroon- , 0,(X)59 (n (X)59) (0.006S)

Schwefels. Matron 0.4261 (0,4249) (0,4241)

Chlornatriun 1,1963 (1,1984) (1.1985)

Bronnatrioin 0.0013 (0.0018) (0.001 S)

JodnatriviB 0,0006 (0,0006) (0,0006)

Phosph rs. Natron 0,0002 (0,0002) (0 f)002)

Arsens. Natron 0,000t (Ü,00<J4) (0,0004)
Salpetpr.-. Natron O.Ol.iS 0,0153) (0,0153)

dopp. borsaur. Natron ... 0,0138 (0,013Sj (0,0188)

Schwefels. Kali 0,0360 (0,034;») 0,0352)

dopp. koblens. Kalk 0.0161 (0,0155) (0,0160)
dopp. koblens. Magnesia . 0.0804 (0,0195) (0,0201)

kühl-os.Kisenoitydul 0.0008 (0,0008) (0,0008)

Kieseisüure 0,0238 (0.0285) (0.0151)

Snmeia 4,19«» (4,Sil8) (4.2088)

Kohlensäure, y- ll-g freie 0,083.5 (0.1093) (0,1017)

Summa aller Bistaii'lih. ilc 4,2824 (4,3226) (4.305«)

Auf Volumiaa berechnet, beträgt bei Normal-
barometerst. in 1000 ccm Wasser

:

bei Quellentemperatur 18,75" 19,15* 19*

ccm ecm com
n) die v5Uig fnie 00, 45,29 59,35 55.04

b) die freie nnd balbgeb. CO« 442,11 458,82 453,84

Die vorstehenden Ziffern, im Origical 7stelUg, sind

bier auf 8 Stellen abgekürst worden nnd swar nit
Weglasenng der 0. Stelle, -wenn dieeelbe anter 8 nnd
mit Brhöhonf der 8. Stelle nm 1, wenn die 8. 8. nnd
drüber.

(23.) Die Quelle Argen tieres (Allier), 200 m von

der Qnelle Raby entfernt« an dem Dreprang einer

Schluclit am Fnsse eines Ilügelj. Die ne-^t, ir o weisen

auf ein altes PloseboU tertiärer Seen, wie sie um
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Hootio^ Tottomnmi. Ergiebigkeit 1500 1 in 34 St

CalcIura-BioirbMnt 0.496
Kalium- . 0.055
Natrium- . ......... 4,161

Magoesium-Soltftt 0,885
Natrium- , I.0&4

GblorMtriaiB 0,668
KfeNlerdt 0.046

Dit seit Jabrhanderten berühmte Qaelle Preblaa
im Laranttbale (24) in Kämthcn , nördlich von der

SUdt Wolfsberg, 42 km von der Eiseobabnstation

JadMbmfr, wiri bt*r aafa Km« snatjiirt. i iltore

Analysen ron Re dte n b a Ii e r (IS4f^) und Mittet-

•gger(lä6]) Oer Boden, aus welchem die Quelle

•Btapringt. befltobt »qs tertiären Sobiobton von Sud,
Gerollen und Tegel. Diese fällen eine nor beschränkte

Mulde aus. Die umgebenden Höben gehören der Por

mation der crystallinischeo Schiefer an. Die Quelle

hat ibreo tieferen Unprang in Gneisg»bitg». Die

cyliodriscbe Rrannpnfassung aus Kallcsteinmatierwerk

and rückwärts mit Geroent gedichtet, ])at 1,1 m Durob-

in«tttr md 8,3 m Tiefe. 8«»b6b« 950 m. t*= 7,8*.

Dil WMser klar, färb- und geruchlos, äusserst

angenehm schmerkend. Lai*muspapier seigt CO, an;

oaob dem Trocknen Mau durch Nalriumc&rbonat.

Schwefels. Kalium 0,0870
Chlorkalinm 0,0081
Chlornatrium..... 0,ISi6

Bors. Natrium 0.08S4
Natriumbiearbonat 3,0298
Phosphors Calcium 0,0009
Calciumbicarbonat 0,39GO
Strotit nm- , 0,0004
Magnesium* • 0,1008
Bisen- 0,0014
Mangan- • 0.0009

Alaniniamoijd 0/)00S
KiweMareanllfdrid 0,0600
Lithium, Ami-isrnsHur»' ... Spuren

Organisohe SubsUnz 0,0046

Freie Koblenainie S,1784

S Qwnen ,de ia Grotte* («s I) «ad «Onaimir*

(= II) in i;:in:.'rps, GemeinJe Val.s (Ar(^^^he) (25).

Di« erstere 1^9 abgeteuft auf 7 m und gut gefaast;

dia letstoT« 10 m, ebenfalle \98>9. B«id« raf d«n
linken Ufer der Volane, 20 m ub«r d«in FloMbett.

Die Ergiebigkeit beziehentlich 2131 und 1344 l

in 24 Std. t'* = IS,?" und 13,8. Analyse von

Cnrnot.

1 II

2,0384 1.7140

0,0650 0,0400

Caleiun • fiiearbooat . .

.

0,2275 0,1411
tfagnesiott- 0.1545 0.0694

0.0167 0.0132
Kalium- , 0,0783 0.0457
Natrium- a ... 1,7647 1.0897

Lithium- B ... Spur Spur
0.0286 0,0194
0,0407 0 0352

OfgiaiNbe Snbstanz ... U,(J020 0,00-20

4v«i64

DI« Qa«ll« „Blisabetb« (>6) In der Gemeinde
Pougues (Niorre) kommt aus einem Bohrloch roo

I7.no ni Tiefe. Das Gestein besteht aus bläulichem

Kaikmergel, zum unteren Batboa gehörend. Crgiebig-

heit 10 ebn in 94 Std.

Calcium - Biearbonat 1 ,5077

Magnesium» , 0,23'2S

Kalium- , ...... 0,0387
Lithium- , ...... <\niT

Natrium- Ü,iä93
Chlomatrium 0,1138
Natrinaanl&t 0,1082
Xieoolerde 0,0isn
Frei« Koblenriinfe ..... .. . 1.8700

4,I3«0

Die Gsndara Quelle (27) in Uondaritz, Pror.

Pontavedra. Spiiiion. Dieselbe kommt aus Granit des

Primi Iivgebirges, welches die Basis des ganzen Thaies

bildet. SCo PnaoQog «br QoeU« iet gat; ibte R^
8iobi(keit 18000 1 in 84 Std. t« 1 5>.

Calcium • Biearboiiat 0,119
Magneaiam« . 0,045
Natrinei- 1,067
Kalium- 0,019
KisenoxyduU „ ......... 0.n<)2

ChlorDatrlnm 0,2.50

Kieselerde 0,049

1,544

Frrie KobtenAaie 0,983

2.5X7

Die Queit« «Sainte-Anne* (28) inPontdeNaud
ist in einem Brunnen von 18 m Tiefe gefasst. Di»

Bolirung lief 4,50 m durch Hamas und Alluvium, dann
dnwb IbrKellMlk des TefUiifoUrfee. Das lUner-

werk peht If^ m tiof, Bei 12 in Tiefe kamen die ersten

Mineraiwasser. Die Ergiebigkeit beträgt 144 l ia

94 Sid. t* =3 19^ Analyse rm Cnrnet:

Freie Kohlensäure 0,S49
Kieselerde 0,OlSfi

Cnleiom > Bicarbonnt 1,169
Vagnfloinuo « 0.809
Natrium- « 0,114

Lithium- , 0,004

Salpetera. Kalium 0,081

, Natrioa 0,095
Schwefels, tbtrlam 0,818

Oblarontfinm 0,066
Otgnniaahe Snbatans 0,|080

tJSR

Die Quelle .Saint-Georges* (29) inOarni^res,
Vals (Ärdkhe). 1889 in einer Tiefe tob 84,50 m
erbohrt, 8 m von der Volane entfernt. Bei 31 m ka-

men schon die Mineralwasser, doch mehrte sich die

Koblensiure bei grösserer Tiefe. Bine Pumpe hebt

die Quelle, deren Ergiebigkeit avisoben 5454 nnd
5064 I in 24 Std. , je nach der grBsssrvn Pomparbdt
schwankt, = 14,2°.
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Nfttriom-Bittriwiiat 0,6700

Calcium- 0,1540

Magnesium- , 0,1506

Eisenoxydul- 0.0529

Natriumsutrat 0,0779

Cblornalrium „. 0,0321

KiCMlArda » 0,0»t^

Pkwit ItOlilMAiinre

l,l«87

1,3587

b. SEaerUDK« mit Arstn.

Di« QQ«n» «Amflie" (30) in Salles, Haaterives

(AUier) ist durrh Mergel uml Kalk erbohrt und zwar

die obersten 8m Uumas undAlluTtuoi, dann wechselnd

verschieden gef&rbto Mergel nod Kalksobiehten, bis

sa 58 ni Tiefe. In einem grobkörnigen, thonbaltigori

Sande, der die Quellen führt, hört di« Bohrung auf.

Dort befioden sieb Tiele benachbarte Heilquellen , die

aber einander oioht beeinflussen. Die Ergiebigkeit

diespr Quelle ist 20935 I ia 24SUi. t» =sr 17 Ana-

lyse Ton Farmentier:

Freie Kobleuinie ...

Kteselerd«

Calcium-Bicarbonat

Kisenoxydal- ,
Kalium- ,
Natrium- »

Gblomatiiaia ,
Itftbtam-Bioarbonat

Natriumsulfat

Arsensaurcs Natrium

Alamininv

0.02»
0,991

0,105

0.081

7.367

0.500

0,030

0.305
0,OOS
0.001

10.593

Cäsium, Rubidium, Magnesium: Spuren.

G»nz ähnlich der vorheri^dbeiulon ist lüc Quelle

«Bamin* (81) in Vesse, Uaulerire (Allier). Das

datohstoiieDe Gebirge, wie bei der rorbergebenden

;

Bohrung 61 tu tief. Di« Ergipliieikeit 12577 l in

34 Std. t° = 200. Analyee ron Nallat:

Natrium-Bicarbonat

Kalium- .

Calcium- »

Magnesium- ^
Strontium- «
SitHioxjdal- .

Litbinm*

4.7S2

0,304
0.570

0.400

Spur
0,084

0,019

Natriumsulfat 0,S15

Chlnrnatrium 0.6i5

Ar - nsaures Natriom 0,002

Kieselerde 0,011

Fiele KoblMuinra . ... 1.807

8.764

Die Quelle „Motre Dane* in 8aint-Y«rre

(Allier) (32) ist von den 2 torhorgohenden örtlich

nicht weit entfernt und durob äbolicbe Schichten er.

bohrt. IhreErgiebigkeit 61101 in 84 Std. t«^ 10*.

Aoaljs« fM TrQ«b«t«

Freie Kohlenaäaie 8,189

MatrinM-Biearbonat 4,989

Kalian- 0,441

Ciilcium- 0.J44

Magnesium- 0,0S8

Bisenoxydul- 0,028

Natriumaulfat 0,275

Cbli^rnatriam 0,347

Chlorlitbiam 0,010

AneneaaieeNattin« 0,00i5

Kieealetde 0.031

8.681

Mangaabicarbonat, Alnminiaei nod
Sabetaoa: Sparen.

Die Heilquelle .Frobert* in Saint-Yorre (Allier)

f:^3), auf dem rechten Ufer des Allier, 150 m Ton der

Quelle Leon No. 3, wurde in einer Tiefe von niobt

gaat S5 D erböbri. Die dotebbohrten Sebiobtan eiod

die für St. -Yorre bekannten , Sand, Kios. S'nrrlstotn,

Kalk, Thon aod Mergel verschiedener Farben. Die

Ergiebigkeit 119601 in U Std. i*— 14*. Dia

Die AnaljM rott Parnentlart

T r i- Kihlcnainre 0,91S

Kieselerde ...•«....«..... 0,045

Caleiam-Biearbenat 0,468

Magnesinm- » 0,080

Bieeneirdttt' 0.042

Katlna- 0^14
Natriom- . - T.6Sf

CbU.roatrium 0,587

Cblorlitbium 0,041

Natnurasulfat 0,271

Arseasaares Natrium 0,0024

Alnainiua 0.010

10,846

Die Quellen von Dax <S4) etad ivar aar Wild-

quellen (1,2 in 1 I). in Jessen muss die stete and !aa<r

dauernde Dorobskömung der Nacbbarerde schliesslich

doob eineqnaotttatiY aneebnlidiaAblagerung ertengen,

wodurch ein heilkräftiger Seblamm entsiebt. Ausser

den Mineralien enthält die so entstandene Schlamm-

masse eine riesige Anzahl vonOscillarien, AnabaeoeeD,

A]g»n und deren Reste. — 1000 TiMito dfeaes

Soblamiaes (trocken) entbaltan:

Kieeelerde 796.51

Atanininn 76,81

Risensulfur 29,81

Eisenoxid 24,68
Magnesium 16,82

Cblornatriam 1.29

Yerbrennbare erg. Snbetani 80i91
Jed .

Brom I

Kalium 1
"'

Verlust

'

4.71

Das neue Marien bad er Sndwerk (35) bereitet,

wie in Carlsbad, aus dem Wasser des Ferdinands-

bfODDen 8 Arten «Brunnen salz**. Die eine iatdas

cryslallisirto Salz, die andere das pulverförmtge.

I. Wird der i^erdinandbrunnen abgedampft, SO tnt*

teeiobt die Kohlensäure und es sedimentiren die Ou.
bonate des Caleiam, Magnesinm, Eisen, Mangan, aoaser-

deiB pbosphorsauei Alumininm, ein greiser Iveil der

KieNlerde and der oepn. flobelaM, die Spann f«a
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Arsen und Strontium; das koblonsaore AmmoDiuca ver- Uww, mradtTfoU UhlM Wmmvt* fBlllto. In iiu Vih»
Aöohtigt »Wlj dj» Blwbonat gebt ilj MonocMbooat jj^ gudt Katwe sind 2 grosse Salzseen. Der Salssae

bleiben all« im Wauer obn« freie CO, lösliche Sähe m Uber dem MeerwolTeau; der Albert-

Dm uabo inr Trockne eingedanpfte Filtrat crysUlli- Edward Nyaaaa 1008 m. Die Stadt Katwe Hegt aaf

sirt im Erkalten, wird bis lur Sättigung mit CO, be- 0° 8' 15" südlich vom Aequator. An dem sandigen
handelt und bildet ein pulverförmigea Sah, da« alle gtrand des Salzsees lagen ganze Haafen ron Salzkuchen
im Wasser loshcben Beetandtbeile des Brunnens ent- . rv . j «. i. . i-. u d
kUt Di« oonoentfirte FlBailgkail felaoct in «iaana T«mperatur des Wassers betrag 2ü,7 " R„

WaaiMa ood bleibt .«Win, Ma 41» dyitdlintira nioht 4i^g» «fa« Nbuwlan Stnifaoi sdimfellwltigaii

mehr snnimmt. Dia «ittm MbiMl Cr]ratalle w«r4eo von Wassers 23,1** R. .Die FlässfgVeit hat den Ge-
der Matterlaage getrennt, »jOilfM und je naeb ibief ^^n^ „j,, kriftigan SaUlake." Wo dar Sand
Zosammensationg (in PorzaUansobalen) omcrjatallisirt. «vtsk. k. ^ji
Das g«»ehieht so oft, bis die Crystalle der geforderten atutagia»«» aiid du In ItlStara

Zasaromensetzung entsprechen. Die Ton Ragsky 1862 bineingeleitete Wasser rerdanstet war, war ein Lager

lär das Karlsbader Sprodelsals verSffeDtUebt« Analyse von orystallisirtem Salz, ganz steinhart and compact
iraf4« MMh »la Oraniligt »r 4m Ibriflii1»d«r Bmoiwa- ^ai fest, wie grober Qoarz, loräckgeblieben. Aas der

*lS"3!!IS ZoiMiDMiMtiang «r das Varienbadar
f"""« 5*^«« Salabetten wie gefrorene Teioba »iia.

erystallisirte Bronnensalz war die folgende in () Eine Flasche dieser Salzlake warde im Regicrungs-

baigefügta Ziffer ist die Ton Hagsky für das KarUbader laboratorium za Kairo (A. Pappe ood H. Droop, Kich-
S»rä4alMls iBfaB4aiie): bkhi4} aulyiirt. Dia PloMhe war foUstindig gaffiUt

Schwefelsawui Matrum 37,31 pCt. (37,695 pCt.) iir, ! gelt [ijMjr^ri ri Mon itMi sicher verkorkt. Dieselbe
Koblensanree . 5.46 . ( 5,997 , ) q^^^^ äohwefelwasaeratoff io Folge dar

Ä:;rikiiam sp'L' {spun : >

•
' t«*..*«».. sdue »4 b«». hu^sn^ih. Parba,

Köhlens. UtkiiiB ( „ welohedurch aaqMD41rtaSalMtaDzen verarsaohtwarde.

Crystallwasaer 66,56 pCt. (55,520 pCt ) Das Vprkomroen SnTfiden ist auf die reduoirende

Oder, wenn man daa Crratallwaaser entapreobender- Wirkung von ürg&oismen aut die Scbwefelsalze zurück-

weise aaf das koblaDaann Matriom iid4 lohwablsMU« safKhitn. DI» BtnobnuBK 4n gafim4Man Biwb
Matrioa verthcilt: SifUM U Salsm Wg^t
CiTstall. sobwafalaaar. Natrioa (GUubersalz) 84.60 pGt. .
Cryst. kohlcna. ViMom CSo4a) 14,78 , Chloiiiatriom 15.167
Cbtornatnnm

367

„ NatrinmsaUat . . 3 98S
SMVafna. KaJina Spann Natriorocarbonat . . i.'iS'J
Köhlens. Lithtnm , „ Kaliumcarbonat . . . 3,185
Von der in dem Ferdinandsbrunnen enthaltenen Soda- Kaliamsalfat .... 0,033
menge geben nur ungeläbr von dem Kochsalz ' Klüalfr4a 0,008
in cue Zosammeosetiong des orjsi Marieobader 34^14
Sftitoa Aber. Spec 0«w. - 1.2702.

n. Das pulrerförmige Marienbader lirunnensalz eat- _ ,. v i n- a % /t% j

steht, indem das zur'frockne eingedampfte Prodact JJ»
"«r «ob cry,t*ni,,rte Sali (Ba^^

darob EiBwirkuDg natürlicher Kohlensaare (der Heil-
wmvmai} enthalt:

quell« aatnossnaa) aaina MonoearboMta ia Bioarbooat» Kahumjiuifat . . . 8,43 pOt
wie4er amsetat. Die mitteh eines „Oasfaiig«" aof^ Nalnumsulfat . . 5,32 „
hüfrp'-.t, rlurch Rohrleitung in hermcti,<>rb s^h'-^ssende IJamnascarboott . 2,46 „

Glaskasten strömende Koblensüure wirkt lul las, über Cblomatriom . . . 82,71 „

Ilaohe Porzellanplateauz aasgetmt Sil; ein. So Kiscnoij-d 0,1^5 „

•ntatabt die Zasammensetsang dieses, wie es Ursprung- Wasser • ^^•^'^
i»

liob im Mineralwasser enthalten. Das gemahlene Salz 99,6' pCt
vir4 awiaabao SeidasaiabTerriobtaagM abgesiebt and
in rilsaheban barnatiaeb verMblomn. Folgende Mittel- [Mörner, K. A. H., Analyse des Wassers der
werthe wurden von C. Ludwig gefanden (die in () Sofiaqoelle bn Haliingborg. Hygiaa. LIL 8.496-
beigefugten Zahlen smd die für das pulferförmige ^
Salz des Far4innn4bniBnana nasb Ointl^ Analyna ba-

reohneteo): Die Analyse gab folgendes Kesoltat:

o. „ ,. nee n* / A ftfi n* \ Chlorkalium (KCl) 0,8170 gScbwefelsaoT«. Kahom
0.«J

P^t. 0,56 pCt Chlorlitbiu« (LCI) 0:0226 1
PK,

" ;»*,08 .. ) Cblonatrlnm (»aci) 127,6960 „Ch ornaUium .„... g.40 20.6« „ ) Cblorammcnium (NH.Cl) . . 0,0797 „Nv^numbicarbonat »M ^ (24.56 ) Chlormagnesinm (MgCl,). . , 8,6060 ,.
Kohlens. Lithiu« 0 „ ( 0,22 « ) Chlorcaloium 'r .r-* *

. . . 814300

t^^Liü^ K.,:'''ll^k^^ " Brommagnesiu:i. .MgBr.) . . 0,2420 ,.
A«S0anl«Ba

J«»^««* "k Jodmagnesium (.VCgJ,) 0.0067 „
Saipetan. natnoB .... I Calciumcarbonat (CaCO,) . . 0,6803 ,,Br«mnatnam ...j Banumcarbonat (Ha CU,) . . . 0,1151,,
Kiesels, u. Eisenoiyd...

StronUonoarbooat (SrCO,) . 0,1268 ,,

Flmo0arb«Bat (FaCX^) .... 0.0688 ..

Henry M. Stanley (36) schildert die T andschaft Mangancarbonat (HnCO«) . . 0,0104 „

am dao Rowenzori and dao Albert-Ed ward See Kieselsäure (SiO,) 141,4414 „

inaiaiit uiidiMdiob. Dnbal wii4 4ar NyamaganiBn« di, Cantralaoalyie ergab, daas 4«r FaUar nnr
t, der 13 m biait nnd 30 cm tief .,oi|itaU* 0,14 pCt daa Gaosen betmg. Dar Qabalt 4eB Waneia

MrwkeiM« *u awwna IMMa. ISSOi ML gt
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n OtNB (b0i 0* iid4 7M nn) war tn HiHilakl fMt
iw«i Aatlyaen:

Kohlensäure . . . 4,lu pCt.

Mttan . 8,74 „
Stickstoff 0,48 „

tt, BUni.]

B. TketreUieke l«lae«l«gie m4 PttUl^gle.

27) WinUrnits, W., U«ber WlroMregaUtiOD aod
Fiebeii!«nea«. lt. Sfltsntl. Tw«. d. telneol. Om.
S 115- — 381 .Taeob. Blutdrack und Hrösse der

l'ulswi !lr' im lauen, bezw, kcihlensauren IJade. Verh.

<1, IX. Vnr.gr. — 30) Fere, M., Kiniges über die Wir-

kung der halle aaf den menMblicben Körper Wetkly
med. R»T. No. 8. p. 158 u. Deutsehe Wochenscbr.

8. 1861. — 40) rosn«r, 0., Zar Ibef»pio des Hvn-
tittreObendrama. Beiri. Woehemelir. No* 87. — 41)
P&rst, L., Einiges Aber die „hamssare DiatheM**.

ihr Wesen und Ihre Behandlung. D. Medio -Z. No. 79.
- 4'2) I'i>iff. r. R., Zur Behandlung verschiedener

NiercDdrKraDkuBgeD. 1. UarnMure Nierensteine. Berl.

Wochenscbr. S. 445. — 43) Stadel mann. K., Ueber

den Einfluss der Alicalien auf den menschlichen Stoff-

weehsel. Kxp. klin. Untersuchung. Stuttgart. — 44)

Derselbe, OMielbe. Teth. iL VQ. ne«L Con^.
8. 881 u. Dtseb. Woehensebr. 8. 511 o. 1M7. — 45)

V. Tymowski, Beitrag zur Wirkung der Scbwefel-

«ässer. Schwcu. Corresp.-Bi. No. IG. (Nichts Neues.)

— 46) Guinier, HeilHi Histoire medicalc de la sonrce

thermale sulfureuse de la tiaillore de Canlerets cm-
ploydn en bois.son Montpellier mM. Aoüt. p. 115 a.

ForU. bis y. ili. -~ 47) Selinftlt, &ieh»rd, Die

Untmuebang des epeeiHsebea Gewiehtes det menseb-
liehen Blutes und das Verhalten desselben bei animi-

scbcn Zustäodeo. Arcb. .f. kl. Med. und Tabellen z.

Yortr. m X. ned. Cmfr. in Wiwbedea.

\V i n 1 0 r n i 1 7. f37) trägt 'i'^ire T^^nrie über

WärmeregulatioD UDd Fieborgenese ror, die

dareil setD« Mbireieben Arbeiten genügeoil beteant,

hier nur kurz «i l ru: geben werden. Die SSuiito'iebe

Aaffamng wird kurz dagegengesteüt.

W. : Wärmeentziehung kaco eine Steigerung der

W&rmeproduction herTorrnfeil. Z.: . . . « miies eine

Steif^crung berTorrofen.

W. : Die W&rmeprodttotioossieigeraog steht nicht

Inkmer Cm Terbiltaiw m der daroh WirmeeiiUieliaDg

i^t-'Sf^tzten grösseren »der geflofenii Spunaog in

unserer Mosculatar.

Z. : Die BtnwfrkaDg ton mtertlMii dmIim ge-

steigerte Muskelinnerritiea mit Erhöhung der Wärme-

prodtif^tion. Pas Eine und Andere steht im Verhäitniss.

W. : Man kann die Grosse der Wärmeproduclions-

«teigemiig miobt »bhiagig nMlien teo der Ortes« der

WärtneentziehuDc:. Z. ; Dieser Sati wir f nirb* so be-

stimmt ensgesprocheo. — Beide alimmen aber überein,

dass tm Fieber die Tenpentarerbfibnog berroigerafcB

werde durch die verminderte Abgabe (Froststadiam,

Gerttsscoutraction). Nur über den Antheil der ge-

steigerten Wämieproduction dabei sind die beiden

Pevscber nicht einig; der Eine sckitcl denselben

höher, der Ander*» geringer. Hauptfactor der Wärme
regulalion bt nach W. die Abgabe durch die Haat,

gegen «el«ben Fi«t«r die Wimepnidaattoo m WIdi-

ti^eil ittrQAtritt.

Vteh W. beginoen die BtatgeOiM der Beat im
iDvasionsstadinm des Fiebera sich m faiMgero, eli«

noch «ine Tem peratu rsleigerung wsbriu-
nebmen ist. Mit dem Fortscbreiten der Gelasscoa-

tnettoD beginnt die Temperatw nmiWgtii. FiMt
tritt auf, nachdem die Temperetar bereits einige Zeit

im Ansletgeu begriffen und die Conksotion der Qe-

Haie das KuIbhib errelebt bat. Aaeb mBgsbebrt,

dem Sinken der Temperatur gebt die Er*
Weiterung der Gefisse seitlich roran. Die
Temperatar sinkt zur Norm oder gar aoter

dieselbe mit dem Maximum der Oefiss-
erweiterang. — Hiermit stimmen die exaoten Ver-

suche von Speck, deoeo sich nachher Löwy'a aa-

seblieesea, dass gesteigerte O-Aofaabm« aad ClfAas-
.srbeidung auf Huskekontractionen beruhen. (1!e zwar

W&rmebildang Termebreo, Jedoch fördieRegalalion

nar relativ wenig bedeaten.

Posner (40; beobachtet« die Wirkong von 5 g
Natr. bfo. und von 2 g Calc. carb., je mit reich-

lich Wasser, in Üeziehuag auf Urinmenge, spec.

Gewicht , Additit «nd HamsiarelMleihkeit des

Morgonharns .^m Abend rorh^r vrir dn«? Mittel

eingenommen worden, 7 Versaohstage wenigsteos,

aber aaeh IS Tage an einer Tarsadttpenon. Die

F!rgebnisse werden graphisch in OarVSB TOffeAhlt»

auf welche ich hier verweise.

Fig. 1 eotbilt: 2 Control-, 2 Kalk , wieder 1 Con-

trol-, 2 Natrium-, d Tab = 1 1 Tage znsaamea.

Ergebniss: Kohlenaaarer Kalk ist «ebenfalls" im

Stande, dem Urin bamsAurelöseade Eigenschaften zu

ertheüea; indessen seblen knbtanaaaias Katian daiaqf

«etwas** grtaer tn wirken. (Aber Ha b 5,0, Ca
— 2,01)

Pig. 2 (1 Control-, 2 Ca-, 2 Control», S Na>, 9Con*

trol- = 9 Tage). .In diesem Falle war also die

Natronwirkung zwar oonstani<T nnd äberdaoerte den

Gebrauch des Mittels, blieb aber aa Wrisse kinter der

bickstcB Kalkwirkaag am ctwu lariek'^

Fig. 8: 2 Control . 2 Na-, 3 Contrd-, % Ca-,

3 Control-, 2 Vals- = iä Tage.

Der 8. FUl sobdnt «pervers". Urin ooneentrirt,

ist sauer, Harnsäure reichlich. Der Effect des Na

Buoächst gering. Am 1. Tage Lösongskraft 0,

bdm 9. tdgt das Filter sogar ein« Oewielits-

znnahme. In den folgenden Controltagen wieder

Filtergewichtszurahme, die erst bei Darreichung
von Ca schwindet. Aber auch nach ihr folgt

wieder da« G«w1obtsiaaakm«. Audi Valt iodsit

erst am 3. Tag« (fldiltt« d«r Baabaahtaag) dia« Ter-

baiteo.

Zw«t«rlei kann aas diesen Beabaditnogan dentlieb

abgelesen werden: Erstens die Einwirkung der ver-

suchten Mittel ist bei verschiedenen Individuen quali-

tativ und quantitativ verscbieden (wie auch Ref. in

seinen Beobäobtangen gefunden hat), und zweitens:

dem kohlensauren Kalk kommt anrh «in Einfluss auf

HarnaiarelösUchkeit zu. — Das Letztere ist daram

wieblig, well in den lelstan Jakrsa dw Ifsttb dar

Irdaa la tbMa|MatlMhsr Beaiekaat nsglrt wwdaa tot.
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Bei Fl'eitfer's Vortrag im 5. Congr. f. ianere Med.

w«nl»B dieaeIb«B niolil genannt; Li«lir«ieh fWVftrf

sie gänzlich j Posner mri-hte die harnsSnrelösende

Wirkang der aUulisoben Heilquellen direot abhängig

tw Ihrm 0«lMlt M Ns,CO,. 80 mrm «IMni'' ud
mit ihnen ,die erdigen Bronnen* weggeworfen zu

werden io Oefabr. Der Tom Kef. ihnen zugesprochene

aLöwenaatlMil* an der Wirkang sollte den Sinn

hftben, dass 3 g Ca nnter Umständen ebenso riel

wir1«?n als 5 g NajCO, fnr HarnsiurelösÜrhkeit.

Demnach müssen bei Beobachtung Ton Wirkung der-

^Blgw Branara, ir*l«h« utMr AIIiKm »mh Bidm
ülthalten, letztprn mitwirV'i-irn in Betracht kommen.

Dii Ton P. bestrittenen Zahlenangaben des Ref. in

Bang Analyst iw HifdttoiitttqQ*!!« 1d StMtniion

werden vertbeidigt dnroh die Analjse von Stop-

ozanski 1864: in Besag der Analyse Loaiseobmnnen

in Lohatscbowits doroh die Analyse Ton Ferste 1853.

(Of. Tb.Valentiner p. 157, 158 «ad L. Lehmann,
Bmnnenlehre p. 237, 238.) An derft imict» AnalyMo

lind Ref. oiobt bekannt geworden.

FSrat (41) vwflieidigt rieb mid Mise Saab«, ba>

trefTernl d o Dignität der Salzbrun'H' r Kr :ln(^rl-

quelle im Vergleich xam Oberbrnnnen gegen

LUbralab, BtÜn» Aaiusmt vm d«r Hatnr dar

Qioht and dar barnsauren Diaihese wird in Einklang

mit den Brunnenbestandtheilen , tind nam»pUich mit

denselben in diluirteo Lösungen, zu bringeo gesucht.

Di* Labia, daaa dia taiobat aatatirlMii Brauwn dia

wirksamsten "jeipn , wird bekämpft. Es werden die

folgtodea Substanzen — in verschieden oonoentrirten

IiSattogan — Mf Ibra FUdgfcett, Bamaiar» so Iflaan,

untetsncht. Die auch früher Ton Anderen ähnlich ans-

gafährten Beobachtungen ergeben die folgenden Ziffern.

100 g der LSsuDgen nahmen auf von 1 g Harn*

in Conoentrattonen Ton
IpCt. 0,Spa.0,15pCt.0,lpCt.0,05pCt

S E i K tl

Lith. carbon. . 0,38 0,27 — 0,12 0,06

Kai. bicarb. . . 0.\b 0,20 0,08 (' U'i 0.03

Natr. bicarb. . 0 O.ir, 0,Ofi 0,06 0,03

Hegnes, bicarb. 0 0,017 0,043 — ~
Oalo. bioflrb. . 0 0,025 OmP. 0.03 0,028

Bier steht Lilb. carb. allen übrigen voran. Bei

Tardfinvtan LCvnogen , Dinliah 0,05pfee., bat Oato.

carb. eine derjenigen der Alkalioarbonate fast gleich-

kommende Lfiaungskraft der Harnsäure = also 0,028

gegen 0,030. (Bs wäre aufklärender gewesen, nicht

dia SabatMiUQ direct, sondern den durch sie ver-

änderten Urin nach Pfeiffer's Methode mit Ham-

aiare in fiertthrung «1 bringeo. Ref.) — Die Wir-

toBf dav batraSndan Hlnaiftlwiaaar aaMaba dnrak

Alkali'^iir^n;^, LBattflt, DUolning oud rantiiktalKarai»

(bitigkeit.

Neuere Versuche haben Pfeiffer (42) gelehrt,

daw dia ia dan Mbaraa BadbaabtDDgan wahrgaiMiB«

mene grössere HarnsänrelSslichkeit -^nr dnrch

Brunnen oder andere Medicamente abgeänderten Urine

ttl^At «fbwaDdig dieaaa, aondam dam batm FUtriraa

musste. Wenn oäiuiioh der durchtröpfelnde Urin und

das Waschwasser geaondart aafgefaagao waidaa, lo

fand sich die Farnsänre im Urin-Filtrat nicht ver-

mehrt .10 Vergleich mit nicht filtrirtem Urin, wobl

abar In dam Waaabwaaaar-FUtttt. Ja maaabmal mi-
hielt der flllrirte Urin vergleicbsweiaa atwia vaaigar

HarnsStir«. Einige Beispiele hierzu:

Menge der flaraäure in 100 ccm FUtiat des Urins:

O,0IS8{ 0.01»; OjOlM.

dar Barasäure in M) ecra Waschwaaaarlltrat:

0,0226; 0,0182 i 0,0445.

(na BaiM. avf dam Bniw: 0^1»; 0,16;

Destillirtes Wasser, durch ein Hamsäure-Fillor vaa
0,15 g fliessend, nimmt höchstens 0,003 auf.

Im ManaabaakOrpar kraa nor atn dilntrtar Diin

etwas dem Waschwasser Analoges herforbringm. Man
dfirfe aber nur das Lösungsvermögen dos Harns an

nnd für sich bei dieser Frage in I3etracht ziehen,

unter Ausschluss der Binwirkang des Wasobwassera.

(Rationell scheint Referenten doch die hier negirte

Anali^e des sehr vermehrten und verdünnten Urins,

dar BrnnaaD naobfalgt, mit Waaobwaaaar in dlaaaa

Beobachtungen.)

Der zweite Salz aus Pf.'s neuen Beobachtungen

ergiebt den Einfluss, welchen die Gewichtsmenge der

Hnnalofa aaf dam Prabafittaraban anf dia Grtaaa dar

aufzunehmenden oder abzugebenden ausübt. Je

grösser die Qewicbtsmenge, desto mehr wird ans dem
übarfllaaaandan Oria aofganamman; and abanaa, ja

grösser die Oewichtsmenge auf dem Filter, desto

leichter wird dieselbe beim Ueberiliessen barnsäure-

lösenden Urins. Die erste Hälfte dieses Satzes wird

durch Beobachtaafaa von W. Köblai, die twatta

durch Beobachtungaa Taa Pf. erwiesen.

So war die Menge Hanwiore im Filtnt voa 100 eam:
0,0618; 0,0477 ; 0.0457 ; 0,0856; 0.0810. waaa baala-

baatlidi dia Earnsäure auf dem Filter betrag:

0; 0,09i 0.16; 0,5 } 2,5

und fif 10 «om dtrab FaaMagan bavasitmlSBead ga-

ma^tea Ufiaa:

0O064 ; 00220
; 00283,

Ja naabdam daa Oawieht der Haraiim «af dam Viitar:

0} 0,2; 0,5
batcagaa batta.

, Avnh Uria aad Waaabwaaaar aatciaben dam Ham-
säurefilter um so mehr, je mehr Stoff auf demselben

lagert. — Innerhalb der Harnwege werden also auch

die Hamsieine um so schneller wachsen, je grösser die

dem Urine sich darbietende Oberfläche ist, und noter

dieser letzteren Bedingung auch um so schneller ab»

nehmen, wenn harnsaurelösender Urin vorhanden.

Aaf flnad dar milgatballtav ^Aatwaoban worda

daa Vnballaa des Urins bai Qabiaadi daa Fachinger

Wassers aufs Nene studirt, und zwar so, dass der

frisch gelassene Urin auf Harosäur^ebalt geprüft

waida, bavar «r davab Bansiara gahafaa, and aaeb*

dam. Dral glaieba Patttooaii vordaa gaaommaa.

Zur ersten wurde direct Salzsäure gefügt; die zwcitt:

lief Ober 0,2 Harnsäure; die dritte über 0,5, und erst

aladana gaaabab dar flUmlaianuab

81*
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OuD lindn lich an Harn^^iur m Kiltnt:

00064—00820-0O2Ö2
im MorgmoriD (Torrn. 11 Ubr)

und «bOBM
OOOSO~0014ft~001«*

im Nachmittagsurin (Nachm. 6 Uhr).

Der Urin Gesunder ist widerstandsfähiger gegen

die Einvirliung der Mineralwässer, als der Ton Qioht-

krftnken. Letzterer wird schon danh Umn« MMfen
TOn Facbingen hanisäurelösend.

Da nach dem Aasselzen des Miaeralwassers die

Drionriaderani; wicdtr »afhdrt, w mdM» der be-

trefTetule Brunnen , am besten F-icbirnjAn anhalte^i i

gebraucht werden. — Wo Facbingen «wegen seines

ImmtrliiB ooob hohen KalkgehaltM* nicht gnt nt*

tragen werden sollte, da mässe die „fast kaikfreie"

OfTenlacher Kaiser Pripf^ricbsquelle eintreten. (Die

Lehre von der „ Kaikscbadiiohkeit* ist darch nichts

«rwieien. Rat) •— Ausser dem Torgetrageneo sind

nach Pf. die Wiesbadener Thernis'.bHtlT Mittel, tim

den Urin Bharnsäurelösend' zu macbeo. Wenn der

Vf. annimmt, dM> nndm Th«rm«lbider in' Betithanf

auf «Harnsäureansscbeidnng* noch nicht Gegenstand

der Untersuchung gewesen seieoi so werde dagegen

hier verwiesen auf des Referenten «Dia Saoltherma %.

Bad Oeynhausen und das gew. Waaiar*. Oöltingen

IdTiG. S. 58. Das Baden hier ertangta «loa Vai-

ringerang der Harnsäure im Harn.

Stadel mann (43). Vortrag über Arbeiten, welobe

Bnrohard, Klamptnar, Baakmnnn, Bngan-
torn, Kosorski, Schüler des Vortragenden, aus

geführt haben. — In dem Vortrage werden einzelne

Data dar Tannoharaiban niobt mitgetbeilt, nur

Raaoltnta.

1. Vannabtparaott.

l. EinflusB grosser Desrn Sodawasser.
a) (8 Flaschen mit 5,8 Natr. bioarbon. und

1,45 Koohsalz) auf Jic StickitaffanaBObai*
dung im liain ist = 0.

b) 18 g Natr. earh. mit 8 g Aaid. eilr. mgaaatat
dam obigan Sodftwaaaar:

Stiekstoffanaaehaidnnf laiik am danbiahBitt»
lieh 3 pCt. pro dia. Küipwgawieht nahm an, in ndit

Tagen 1 kg.

c) 27 c Natr. carb. mit 1S,0 Aaid. aitr. mm
Sodawasser.

Die ersten Tage Stiokstoffaosscheidung noch 3,5 pro

die unter Norm. Aber dann steigt mit einem Sehlage
die Stiekatoflkossobeidong nm lut 4,8 g nnd hlaiht

4 Tage Ober dem Mittel.

d) Wie bei b: 18 g Natr. bie. mit der entspre-

chender. Mrjnge Citronensäure:

StickstofTauascbeiiiQDg bleibt hoch, 0,7 täglich über

den normalen Mittel.

Das Ammoniak sank auf */• des Normalen; Etgih
sänre sank, .wenn aaeh niebt ae bedeatmd*; Enni«
stoffansscheidnng machte Sprünge fen 9—11 f ligllah
B= V* der Gesammtmengf.

2. Versnchsper.spn

Die vorher gefundene Verminclerung der Stiok-

ateflaaaaoheidang dadat hier niebt etott« wohl »her

H>>raVsat2ung der Harnsäure- und Ammoniakansfuhr

neben den pSprüogen* dar Hanutoffaaaaoheidung.

.Das Mittel des Harnstoff« für liagtr«
Periode unterscheidet aieh roa dam nor*
malen fast gar nicht."

lobtettaaaraa ond eiCraoeaBaaMe Vatraa wirktaa

dinretisch; beide machen den Harn alkalisch. Knire

Djrspepsie trat ein. Eine „Cacbexie* kam nach einer

Geaammtdaais von 600 g während 6—7 Wochoa
nicht. — Nach grossen Dosen des citrons. Natr. tr«!

Pettvertuinderung im Körper ein. Eine 4—5 Tsp«

sichtbare Nachwirkoog auf die Stickstoffabgabe durch

Urin nnd Koth iat aiehtbnr.

Einfluss fon citronens. Natron auf die Ansschei-

duQg von Sohwefel» and Phoapberaäare findet —

>

wenn Ibaibaapt — nnr in de« Sinn« «Intt, daas di«

Ausscheidung verringert wird. — Die präformirte

Sohwefelsäare zeigt sich vermindert; die gepaarten

oder Aetberschwefelsäoren sind vermehrt. Die Fiol-

nissproeaaaa im Dann, bei welchen die genannten

Säuren entstehen, erfahren durch die Säure im Hagen
abatuuipfende Function eine Begäostigaog.

Binflaa« des citrooen«. Hntroa *•( di«

Chlnride im Urin.

Die Salzsäure, gebunden an Natron und
Kalb, wird vermehrt avageeohieden. Vnoh
desVortr. Meinung gesi Iih lit dini i'urch „mechanisches

Rortreissen aod tbeilweisen firaats in den Geweben
davoh koUao«. Hatroa.* — Dan Hntroa io den Aae-

scheidnegen war grösser, als die Kinanhmen daran.

Die normale Ausirbwidiinp an N'atr betrnjj 7 p (nach

Einnehmen 17,2^, des Kail 4 g (nacb Eioaehmen 8).

Die Ohioraaeadwidoiif rolativ v«nhiB«ti. Kalb «nd
Magnesianicht beatofluat Kaehwirliaag da« Mtdt»

oaments 4 Tage.

Di« Qnlleanbooaderung wird snob Alkalien io

grossen Gaben verringert; Qallensäuren, Galleofarb-

Stoff and Fett leiden keine Verändeniag danach. —
Die Binwirknng des Karlsbader Bronnens daraaf ist

nicht der Wime des Wassen »»adu«ib«o. B«w«il«

lieferte ein ?«isaduhand.

G u i n i e r (4 G). Bin weit verbreiteter Irrthom be-

stehe, daas die Stärke eines Schwefelwaasers an

dem Sehwefelwaaaerstoff-Oeraoh gemeaiea werden

könne. Ein stark nach «faulen Eiern' riecbeodea

Wasser habe schon seinen Schwefeigebalt verloren,

für den Brunneotrinker bereits in werthloser Form.

Oau im G«gaa«alB «n aolehar Lahre tat d«^«nig«

Schwefelwasser wirV-^im, welrbcs "Ubilijr, nur langsam

an der Luft sich zersetat, und daher wenig riecht.

Je geringer der Gerooh, d««t« tviihaamer im Braraea

der Schwefel. — Dies zeigen fast alle PTreneen-

Scbwefelbronnen , welche, frisch geschöpft, nar nach

frisch gekochten, frischen Eiern riechen, aber erst naoh

längerem Stehen an faole Eier erinnern.

Wanderbar und anerklärlich sei iu den Brunnen

von Caaterets (de Is ilaillira) der minimale Sabstans-

gehdt aad d«r dnieh d«aa«ibeB «weifelioi ber««^

gerufene HmlefTcrt gegen schwere Krankheiten. 75 g
Wasser werde täglich getraaken, ond 10—15 Beobot
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on j« 200 g maob» ein« ganze, oft fibcmschtnd

wirkMme Car aas. Ea ist also dto j«ttt so rielrer-

breitet« Lehre der quantitativen B^l]^^<^n Th<»rapie mit

der hier vorgeführten ßeobaohlung id Wiiersprach.

Schmalz (47) hat ein sehr einfaches, rasch aus-

zofährendes Verfahno fir Btttlmmnog dM tpae.

Qewiohta des Bluts angegeben.

Et «igt in giiaernen Gi^ilI»rr9iii«lMn du 6««iotat

TttB t-—3 Tr»|>reii Blatei (ongefilir 0,1 g). D«r tbhalt

dM BShNlMIUi, oder das Gewicht des seinen Raom
•usmiendeB destillirten Wassers (t* = 14 C ) ist vor-

her bestimmt worden. Das Blut wird mittels einer

aseptischen Nadel, s. B. doreh einen Stich in den
Finger erlangt. Die Bestimmung kann in wenigen
Minalen fertiggestellt «erden. Die Pr&fang der Fein-

heit dieser oapillarigrkiiOBetriaokeD Methode gegenSiber

doijeiii|Hi Bit tinnm. graMB l^kMMlMr «igtb domb-
MM MiHMUgMide Berando, DlTOranMO wob —0,0005
oder + 0,000068. So wurde das spec Gew. des Blutes

beobachtet Tor ond '/« Stunde nach einem bade von
S9,6* R. u:iii 15 M:r,. Dauer.

Spec Gew. Hiutc.M

vor ^^^^.^^ naoh

1,059 1,059,
desgleichen vor und iik«b AnhthBa Ton 1 1 0,6proe.
XoohsalilSaang:

KoibHlllSlIIDg

9 Uhr Morgens 1.061

10— lO'/« Uhr: Trinken von 1 1 KeohsalslMoag
lO'/t mir 1,058

11 Öbr 1,059

IVs Bbr 1,050

Nach diesen Untersachangen wird das spec. Q««.
dat Bkitat im AllgeBaiii«ii dank deasan Asttalt ao
BinogloWa baatiimt, vUnnd « «am dai SSabl dar
roth n BiathSifanb«B in ««Mei» Qnmn Mab>
hangig ist

C fiMCUehte. ^attoüBlf Pnt«iekel»g. Sttliillk.

Balneeteehalk. iygieie.

48) Brehmer, Aphorismen über die Mittel zur

Hebung der Frequenz in den Bädern. 18. sobles. Bäd.

S. 84. — 49) Willrio.h und Wagner, Wie hat der
Badearzt für dia Hebung seines Bades zu sorgen?

Thfiriog. Saiaan-Naobr. No. II— 14. — 50) Winter-
nitz, Bericht Ober die 8 ersten Internat. Congresse f.

Hydrologie und Klimatologie in Biarriti und Paris.

12. Vers. d. Balneol. 8.-808. —.51) Scholz, Reflexio-

nen über Localbehandlung kranker Organe während
einer Badeeor in einem Uineralbade. 18- scbles. Bädert.

S. 47. — 59) Verschärfung der BestimmoDgen Aber

ADlagoDg jaWarbliobar BtabliaaeaMota atOi in ComctaB.
Bbandaa. S. 9t. — 98) üeber natBiftaba nitd kBDtt>
Itcbc Mineralwasser. Ebendas, S. 6. — 54) Moissau,
U., Sur la prisence du Plomb dans l'eau dite de Seltz.

Bull, de l'acad. p. 788. — 55)Lahusen, Demon-
stration von Krankensitsen and Krankenzelten, speziell

fiir Bäderzwecke. 18. Vers. d. Balneol. S. SOI. — 56)
Pest-batha at bome aod abroad. Bcit Janm. j. 806.
(bpfeblaog dea Moorbadaa t«ii StraUbpefiBr - Spa an
Stelle der Moorbäder von Oesterreich und Deatsch-
land.) — 57) Ua inier, (Tesehichte und Literatur über
Caulerets. cf. .Vo. 16. — .'S* F rom m , E ,

Die Literatur

Aber die Thermen tou Aachen seit der Mitte de«

l€b Jabfinndacti. AaobaB. (BagbtMsd ron 1655} aln

Verseiohnias tob 181 Nummern auf Aachen bezüg-
licher Literatur.) — 59) A Japanese watering plac«.

Brit Joorn Julv 96. p. 253. (Kusatau id Japan be-

rühmt wegen S';i;ri Heilkraft gogcu Lepra. Bastida
fand daselbst 300 Lepra-Kranke, die in gesonderten
Hotels «ohnen. Jeder darin, Wirth, Kellner etc. ist

lapiakia&L Tiala aind Bettler; viele aaeb wchlhabend.)
— 00) Vtmn de la Miiroe de „Solei!". Ball, de l'Acad.

p. 2^5. 'n,-i5 'TP3uch, unter die ,öffentlichen" Heil-

quellen autgciiüiamen zu werden, wird abgelehnt.
Grund: Ungenügende Ergiebigkeit) — 61) Hüde, Chr.

D , Die Kinderbetlstütte ,Sechoäpitz Kaiser Friedrich*
in Norderney. Verhandi. der 63. Versamml. d. Naturf.
und Aersta in Bremen. 8. 178. — 68) Beaaduaiftr
der tharingiaaban Oorarta. Tbfir. 6. Naebr. p. 65. —
63) Statist, med. Beriebt ttber die schicsichen Käder
18. schl. Bädert. S. 107. — 64) Norderneyer Hade-
leitnng etc. Oeff. Org d. K. Badev. (Am 20. Sept.

16588 Badegäste gegen 16398 im Jahre 1889) — 65)
AmtL Curliste des K Bades Oeynhausen. (Die Fre-
quenz in Oeynhausen betrug 646i und Pass. 13 755,
zusammen 80 816 und 91 547 Bäder. Verglichen ba-

aiabantUob aiit 1W8: 6SS9, 14591} SO 880» nnd
8SS1&)

Mala sau (54) maoht der Pariser Academie

Mittbeilncg von daa Raanltat« aainar Blei be-

ireffenden Analysen, welche er an sogenannten (künst-

Hoben) Selters wassern angeatallt baL Seine Me-

Ibada, Blal nnftnfladao, wird gaoan baaobriaban, biar

nicht wiedergegeben. Seit lange schon (Vincent,

Hard;, Q. A. Cbatin), vor 35 Jahren, bat man auf

dia Tbilaaoba «ofintibaaB ganaobt, das« In «Inaai

Liter 0,00017 Blei sich finde. Doch hat die Hygiaina

darauf bis jetzt nicht rcagirt. Jetzt aber, nach diesem

Moissau'scben Befunde, wird die Tliatsache nicht

mebr ObatSlhan warden dürfen. Es wurden Proben

genommen von länger lagamdan Flaschen bei nündiern

mit geringerem Codsqb nnd 10 Analysen davon aus-

fBhrtlob BitgatbfUt, alta antbielteB In den maiatan

Fällen 0,002 Blei (als Dleisulfat) in Lösung, und

einige noch mehr, lo diäten letzteren handelte es

sich wabrsehatiiHdi am Bamtinng atnas Seltara-

Wasserapparates, der aoob nan war nd eine zu reiche

Bleilegirur-g hatte. Wnnn man ganz blanke Blei-

platten 1. der Luft allem, 2. einem kohlensäure-

talaban Waaaar, daa baio* aln. Lnft antbllt, 8. alDau

So'ch'Ti, r^a":, ai-rh Ip'z'fre enlbllt, an-'^ot-t — so wird

vergleichsweise am schnellsten and meisiea von dem

Blal ta dan Waiaat «d 8 aiob baflndan.

V«f «Um Diagan war aneb dia Aufanarksamkeit

H.'s auf die sogen. Sypboaa gerichtet. Et fand in

dem Wasser ein wenig Zino und Antimonsulfür. Die

Legirong dar «SyphonkSpfa* aotiiiail ganz ansaar-

ordentlicb viel Blei. In 4 mitgetheilten Analysen fand

sich zwischen 12,02 (nur eine Analjse) and 38,34

(3 Analysen) Blei, neben 51—69 Zhm imd 9,5 bis

17,5 Antimon. — Oft das Zinn tbaarar, lüs Blei ist,

so gebraucht man von letiterem möglichst viel und

setzt Antimon hinzu, um die Legirung zu härten.

Varaobtaaa nnd LaitMgftTSbraB Ib lonam aiad nnr

sehr schwach verzinnt und werden sehr bald von der

kohlensänrereioben Flüssigkeit von Zinn entblösst.

WnhtselaiBBob gahan «IIa gaowatMi HataUa niabi

alliiii diuali dfo F^bilwtioiiaatanaiBao, aondan sneh
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466 LsaMAV«, fiAUlKOTBWArUI.

darch die Syphon-HeUlIe in dM Wuser aber. Der

Druck, unter welchem das WaaMr tteht, tiigfc nooh

inr Lösttrhkeit des Bleis bei.

Dio yueUe .La Raiilere" (57) hat ibren Nameo
von Amliw od»r RaOUrt, da Wwt, wttobtt Cd dto

Pyrenäen soviel als Larinenbaoh beieicbnpt Am
Fun« de« Gebirges Feuere eotsfringt die Quelle.

Di« »nto Sebrifk ab«r Oratorets Ist vod 3. P. de Borie

und datirt aas 1714. Die Quelle wurde anter

Heinrieb IV (1589— 1610) gefanden und war scbon

unter Louis XIII einigermassen bekannt. Auch hier,

wie M so rielen anderen Curorteo, wird die Ent-

deckung der Quelle den Thieren, welche sie mit Vor-

liebe aofsooheB, zngescbriebeo. Erst Bori» sorgte

d»nr, dun dl« in darWfitte Uagwid« QmUt miiagig
vnidt.

Die 2. Scbrifl ist Labaig, ParallMe des E^uz-

Bonnes sto. 1750. — Dann findet sich im Joam. de

mM.y oUr., phwa. eto. M»l 1760 «Id Brief T«a

Thierry, welcher die Quellen Ton Cautereta be-

schreibt. Alle Autoren aohreiben der Quelle LaRailUre

die grösste Wirksamlceit zn: Thierry (1753),

Montant (1772), Lieutand (1793). .Asthmo«

und ^Phthisis" UHrn die lodication. — Die vor-

nehmsten Personen b&suohteo Caaterets, doch erst

1688 lind NnbMilm ralitandm, «DlqpiMbnd d«i

FtodwuifMi der Hmsii

Ctiser Wilhelm I. flberwies dem Verein zur Er-

bauung einer Muftt^raTistalt in Norderney (61)

250 000 Uurk. Em jjealsch - Amerik&ner| dessen

Ktm» Dooh nicht bekannt« sobMltto 100 000 Mifk.

Am 1. Mai 1884 begann die T^riuthritigkeit; am
1. Jnni 188G wurde die Anstalt der Beoatzang über-

Beschreibung der Anstalt, 1 km entfernt von

Kordemey, gegen Winde möglichst gesobützt, kann

hier nur andentungsweise gegeben werden. 12 Ge-

bäude in Rülibau, 4 Pavillons mit der Hauptfront

nach Süden, 2 dahinter, den beiden Qescblechlern

getrennt in gleicher Anzahl. Spielsaal, Schlafsaal,

WaeebiiBmer, anter AaMobt Ten Sehveetem. laelir-

pavillons Tür ansteckende Krankheiten. Im Ver-

waltangagebände sind ausserdem für Hehrzablende

getrennte Webnangen, etwa SO an ZabL
Weiter wird die Art des Lebens und die Diät be-

schrieben, und dann werden dl« (ndicationen aufge-

stellt und namentlich für Wiutercur, nauirntlicb bei

ehr. LungenafTertionen eingetreten. Ven 167 Tagen
der letzten Wintercur (15. Oot. bis 31. Mär?) waren

nur 10 Tage gänzlich und 7 Tage theilweise zum
Anfentbait in Prefen ungeeignet, k der ftbrifen Zelt

genossen die Pflegling« 8V4—4 Standen tlfl^
frische Luft.

Die Besochsziffer eiuscbL Passanten der thürin-
giieben Onrorte (62; im Jabre 1890 war folgende:

(Die Curort« mit weniger als 500 sind hiar nicht

Wiedeigegeben; die Freinent T«n-1889 in ( ).}

1505 lanial« /team
1 ^ i u1^49 m \ a

<• 4i 109 •
MljMHniHiiffw

• zWl •
^hmkAnliBiMiifi

II

lunISW \i • 1»»/

m M IBUn lUIIA«WA • — Sola (8425)
MOVIgOn Vllttl* ... • nie •
T tm t*T\ &tk 1 QACIoUd (2052)

^ a#w\j v* y

• 9Ve (689)

4t
MC »

Liebenstein*. ... »54 II (2573)

IrfiaisenbaU .

.

It 771 1» (787)

Salza . _

MOS «t mn)
• 1

2287
»

1

(2176)

1883 (1736)
1176 «• <1W8)

Der Frequenz nach geordnet war die Zahl der bf-

bandelten Curgäste in den aobleaisoben Bidam

(63) wie folgt:

Reineri S6S1
Salzbrunn 2827
FlinsberK 1662
Cudowa 1877
Warmbrunn 1884
Landeck 970
Langenau .„., 556
Görbersdorf. biS
«sVIhBvhaP neaMvaeeee* 589
Obarlettaibrann 418
Alt-Haide 204
Muslsau 174

Vertbeilang der Krankheiten auf die einzelnen

Curorte. (Alle Ziffern unter 100 sind (ortgelassen.

Ohbrnng slpbnbctiaah.}:

Menro' Censt Bespir.

sen Anomal. Krkh.

71 19

400 56

535 203
552

, 189 * 186 88
.. 75 249 SO

184 551 1423

,. 78 176 1354

.. 898 54 86

i. 8alneetbenifk Im engeren Sinne.

64) Roulüumle, F., Cours de th^rapeu t
; VJ-" k)'*

drü-miuiraie. Soc. des edit. scientif. Paris. — t^;ä)

Müller, F. C, Halneutherapie. L^iipaig. — 66) Las-
aar. Ose, Deutsche Curorte. Eine Festschrift f&r d.

Mitglieder des internationalen medie. Congreues; im
Anftrage der Hilarbeltsr beraosgegeben. Berlin. —
(57) Rdelmann, A., Bayerisches B&derbueh; die Heil-

quellen und Curerle Bayerns. München. — 68) Rhein-
boldt, M., Dil- Curorte und Heilquellen des Gm.Hs-

henogthuas Baden. — 69) Lehmann, L., Die Koch*
Salzquellen. Afntl Fractik. S. 97. — 70) Üerselbe,
Die Jod- und BrombruDDen. Kbendäs. S. 227. ~
71) Derselbe, Die Soel- (Thermal-) Bäder. Bbendaa.

8. 846. — 78) Hangeldt. Die GlaobeaalanlMar.
Bbendas. S. SS. — 78) Joseph, Die SdiwefeMbser.
Ebendas. S. 84. — 74) Jacob, Das Eisen und die

natürlichen EisenwäMer. Ebendas. S. 129. — 75)

J ah n , B., Die erdigen Quellen als Heilmittel. Bbendae.
S. 288.
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•) Kar mit gwMiaen Waner.

75) Winterniti, W., Die Hjdrotherspie auf phy-

äplogbolur and Uiniioher OtoadUfe. Vortiige fär

pnenwbe Aente ond Stndiraiid«. Wien und LeipiiR.

2. AkA — 7fi) Mnn-iR, K, Hydrotherapie. — 77)

H 0 Ob l cf m A u n , L. K, Zur tnnnorung au die Feier

des 50jährigcn Bestehens der WasserheilanstAlt Marien-

berg bei Boppard a. Eb. — 78} Winternits, W.,
Kaltenleateageben and die Wasserbeilaastalt — 79)

Hartoogen, C t.. Uebar Hrdrotberapie, Dü^onnt
ÜMiage und SoggattU«. — 80) Caatani, Arnalda,
Wänneentxiebang mittels reiobliebaa Triakao« und
mittels kalter Rnteroelyae. Berl. Webaebr. Mo. Sl.

8.m
Oantani (80) Gros?« Quantitäten kalten

Wassers — (5—6 Liter in 24 Stunden; ein an Fleok-

tTpbna erkxMktorAnt« dar grosse Plfissigkeilsnaoffan

aaftonebmen gewöhn» w ir I 4 T it»<r) — dieoen «nr

Herabsetsong der Fiebertes^peratari braobten

baispielswaiie bei dem Ant die 41 * an 8. Krank»

beitstage auf 37**. — Zu demselben Zweck und eben-

falls gegen Abdominallypbus empfohlen, dieoen kalte

Enteroolysen, zweimal im Tage, je nadi den Verbilt*

Dissen mit Desinficientien (Qerbsäure, Carbolsäure,

Cbinin) versetzt, liteteorismos wird bek&mpfl und alle

übrigen BraobeionDgen des Ueotjrpbus verringert. Ja,

tttft a*b dttrab dtaa Ycrfabiaa dlt Infaotfon nidit

MUm Abortiv varlMÜm.

b) Cur mit Mineralwasser (inci. Seewasser).

81) Uaupt, Aug., WaoD und in welchem Umtenge
ist die locale Behandlung ron Nasen- und Halzkrank-

heiten in Badeorten indieirt? Yortr. gehalten in d.

Abtiu I. Laryngologie eto. d. 62. Vers. d. Naturf. u.

AeiBte SU Heidelberg. — 88) Ziegelaaj er, Langea-
brfleken gegen ohronisohe Oataitbe. Deateeb. Waobr.

S. 619. — 83) Volland. Ucbt-r die Behatl^'ln^ der

Magencatarrhe und Dyspepsien der Phthisik> : itji! der

Tarasper Luciusqucll«. Vortr., gehalten auf 1 V j.- ,. d.

irstt. V. Graubündena. Sobwei». Corrspbl. N 6. —
84) Golts, G., Allgemeine Grundsätze über I Ver-

halten beiüi Oebsaaeb der Bniaer Car. 4. Aafl. Eds.
— 85) Qobiaa, La llotle-lea>BaiD8 et lea eorpe fl-

brcuü de l'ütttus. Lyon m6dica1. No. 41. — 8ß)

Welsoh, K. H, Anwendung und Wirkung der Heil-

quellen und Curmittel von Bad Kissingen. 2. Aufl.

Kissingen ~- 87) Hahn, S., Bad Elster, seine Heil-

aottal and Heilanzeigen. 10. Aufl. Berlin. — 88)

Härene, Deber die Bebaodluag der Bleicbsaobt.

TerBft d. Balneol. VeiMmnl. S. 134. — 89) Hasen-
feld, Emanuel, Bericht über die Badesaisoa 1889 in

Fraozensbad. Wien. — 90) Scholz, G., Die Leistan>

gen der neu entdeckten Goltbold-Quelle zu Cudowa
im Sommer 1889. (Nene Heibenfolge reichhaltiger Kr-

fahmngen.) — 91) Soffiantini, Gius., II secondo

Biennio di ooraaUefonti termale acidolc, saline, ferru-

l^aeaa, amniealio can Litioa di Aoquaressa in cantoro

Tloino. Mitono. — 98) Mordhorat. a, Wieebadeo
gegen ebreniseben Rbenniafisaot, Giebt, behfas ete

2. Aufl. Wiesbaden. — 93) Derselbe, Krfolge mit

elcctrisrher Ma&sage in Verbindung mit einer Badecur

in Wiesbaden. Wiesb. — 94) E ar d l ey - W i 1 in o t
,

R.,

On thc sature of tfae mioeral waters oas Sf* of Lea-

inington. Londun. — 95) Petit, Aotion tbirapeutique

de Salies-de-Btern contra rtrolution «broniäiie des

naladiee et lenr eomplicatlena miembienDea. PMia. —
96) Taylor, R W., The bot spriogs of Arkansas and
tbe treatment of sypbilis. N. Y. Beoord. Apr. 26. —
81) Kayas, B. L., Syphilia aiid tbe bot wffAagt «f

Arkaniai. Pbil. Beport. Marob 8.-88) Sterk, J.,

Biniga piaotiaBbe BeaerkungMi inr ttaaisapeatiagjMa

erwartbong der gtaabersaisbaltigen Mineralwieeer.

Wiener Presse No. 13. (Grosse Doscu der betreffenden

Mineralwässer haben oft keinen, sogar den entgegen-
gesetzten EfTect, Defäoaticjn m «rzi ugen. während kleine

Düsen eher eine auflösende Wirkung nach unbestimm-
baren individuellen Verhältnissen haben können. Wie
und warum iat «niebt gana geiiafig''0 — 99) Die al-

kalisebea llhMval«aaeer ran Tals (Ardiebe). (Das
Waaser der Quelle Pr6cieuse ge«a Leberkrankheiten.

Yals.) — 100) Aronsohn, Ed , Ems (Witbelmsquelle)

gegen Giebt. D med. Wohscbr No. IR - 101)
PQrst, L. , Einiges über die barnsaure Otathese.

D. Medic. Zeit. No. 79. — 102) Mayer. Kronenquelle
gegen Gicht und arthritischc Uebol. Aunales de la

soc. de m6d. d'Anvers. Febr. 1886. — 103) Kisch,
Ueber diaMai|ang der Fettleibigen aa Jürnbäraorrbagie.

Baln. fiesells^Ts. 79. — 104) Rinek, Die Heilkräfte

der Nordsee und ihre Bedeutung für Gesunde und
Kranke. Noorden. — 105) Hiller, A. Die Wirkungs-
weise der Seebäder. 2. Aufl. Berlin. — lOG) Valen-
tiner, Seereisen aus Gesundheitsnlcksichton, ihre Aus-
führung und ihr Nutzen. Berl. Wchschr. S. 210—574.
— 107) Friedriehj Edou, Uebei den Salssebalt der

Seeluft, die Vertftbraag der Satattaile aas itm Meet •

wasser und die therapeutische Verwerthung der wirk-

samen Faotoreo der Seeluft. Medicinalz. No. 61—63.

In einem Vartraga (Seat. f. Laiysgalegie ate.)

der Heidelberger Naturforfhar • Versammlung übt

Haupt (81) iLrilik an den Verortbeilungen, welche

einig* LabrbQobtr (Sobaeb, LaiobtaDttero,

Schroetter o. A.) den Cnrorten mit Bmnnen und

Bädern haben zo Tbeil werden lassen, wenn es sich

am gewisse Erkrankungen des Rachens und der

Nase bandelt. Er weist nach, dass die Conslilution

oft die Grundlage der Krankheit bildet, und letzlere

dorcb Heilung der ersteren gebessert und geheilt

«etdan hSnaa. Br leugnet dabei keineawaga, daaa

eine örtliche Behandlani": die meisten Aussichten auf

Erfolg habe. Doch müsse diese zu Hause vor sich

geben, nad dar Ctnort di* HaabbabandluDg bilden.

Doch sollen die Aerzte in d*n baiöglicben Badeorten

specialistisch ausgebildet sein, zur Stellung der

Diagnose und Ausführung der operativen Behandlung,

trenn Krank* mit genügend fir die Cnr gegebener

Zeit gelinüt TTfl^Nr «ir-Hen. Namentlich kommen die-

jenigen io Betracht, welche auf dem Lande, fern von

speelaiiatiBob anigebildatan Aentan vobnaa. Im All-

gemeinen verschonen aber Badeärzte die Curglft* mit

operativer Behandlung am zweckmässigston.

Maro US (88) b&lt seinen Vortrag, in welchem

al« Binlaitang di* Trannong tv{aob*n Cblar«a* nnd

Anämie betont wird. Zur Behandlung wird KElte-

Gur, Seebad, Plaasbad verworfen, ebenso Höhen

cHma. — In der Biaeonion sehliant sich an

Weissenberg. welcher Soolbäder lobt, — Winter-

nitz tritt für die Behandlung der Chloroso mit

passend temperirteo Badern ein, dabei das laue Bad

'renrarfand. — StifUr fär Hobmlaft. — Jaoob
empfiehlt das warme Moorbad.

Kisch (103) hält einen Vortrag in der Sitzung

der balneologisohen Versamotlung über allgemeine

F*ttfib*rbildnng und Binflow derselben auf 6r-

wngnnf toa Q*bin»blataiigi ArtaiioMleioa*»
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Waofamnf dw P«t<Mtl«ii io «biI to Adventtti*,

SUigsrong des Gefäasdraoks, Bebinderang der Blut-

b«w«gung in deo D«rmgeiissen sind die Folge-

zustände der Fettsaeht. Bs kommen sber auch

Binorrhagien infolge laogdanernder Gebirnhyper&mie

vor, — Diät und .losende" Mineralwasser sind dabei

indicirl. Manenbad and Tarasp bei pletboriMhen

F»ttl«ibfgeii mit 4«D Aaftagmi der Artori«NlloraM,

bei Wobllebern. bei Frauen im klimakteriscben Alter,

bei Gicht and S|pbili«. K. glaobt, manchen Fett-

leibigen mit btraditiNrAnlif» zur HimUntnog daidi

tiw 4—6wöchige Harienbad-Cor vor einer Hirn-

blntnng bewahrt zn baben. — In der an den Vortrag

sich aakatipfeDden Discassion wird gegen K. fest-

geetellt, dass die anämische Fettleibigkeit hänfiger

als pletborisobe sei, dass der Blutdruck ab-

geändert sei infolge Tenöser Stauungen, und die ein-

iMtaad» Biatnng müa piaiivw VaAar wi. Aaf 4ii

Gtblurwi der SnlfettaiifMiiiw wird verwiMMi.

r Cur mit knnfltlichen Bädern, Brunnen,

Hau8curen (Molke, Kuoiya, Moorbader etc.)

108) Loebel, Arthnr, Die Eiaenmoorbäder and
deren Surrogate, Ein experimenteller Beitrag su deren
Heilwirkong. Wien. med. Presse. No. 17—SS. — 109)

Pins, B., Therapeutische Wirkung des Mineralmoon
nnd deaten SwiMito, Mattoni'a Moomls nod Hoor-

lange. Wien. med. Woohensehr. No. 7 u. 8. — 110)

Sand fort, Barthe, Obserrations nouvelles sur rillu-

tatiöD partielle par le» bones de Dax. Bull. th6r.

80. Mai. — III) T'cyrand, Dos bains de gaze carbo-

oiqoe. Paris. — 112) Frey, Scbvitabäder empfohlen
gegen lafluensa und Mionorgaoismeainvaalen. BerL
Wochen sehr. 955.

Loebel (108) tritt auf Grund von ziffernm&ssig

aBgeeteUteB Beobachtungen über Verhalten des Blut-

drucks und des Pulses Tor und nach den Bädern für

die Heilkräftigkeit der Hattoni'sohen Mooreztracte

(Moorlauge, Moorsalze) vertheidigend auf. — Die Be-

obMbtoogeo besUodea io Zihles dee Pule et und
Messen des Blutdracks (mittels des t. Baach-

«oben Sphygmomanometere) */< Stande vor, '/a^^nde,

QBd 6 Stunden nach dem Bilde. — Sa wurden 4 P»-

tieuten zu Versuchspersonen genommen, welche Cir-

oulationsanomalieen erkennen Hessen: eine 50jährige

Frau mit Blutwallnngen nod einer Art Ecchymosen;

ein 55jähriger Mann mit llämorrhoidalblutungen

und allerlei nervösen Beschwerden; ein TOjäbriger

Ilämorrboidarier mit Prolapsaa aoi, intermittirendem

Pnlee^ ein S9jihriger iebwtober MAnn mit nlebl

genögeod ouDjMiwirtMr Innflleienttn miti*Ha.

Versuehspenen L SttgUeh ein W*Badt 10 m; Ztuttn
eine FlMobe

a) Moorlange.

7 Beobachtungen.
or d. B. — ViStd. nach — 6 Sld. nach

Blotdraek Blatdmek Blatdraek
«. (Fnle) n. (Pole) o. (Pale)

(88-84)

b) Hoerinls.

6 Beobachungen.
140-110 160-180 150- ISO

(96-78) (94-78) (84-78)

e) Meerbldtr,

8 Beobaehtangen>
110-180 140-180 19(^-140

CB4-88) (84—78) (90-84)
ScblSaae}

a) B Blntdfoflk Terringert

b) . steigt

c)= , steigt

Versuchsperson No. 11. Bäder 35 ^ 80 m.

n) Heentlt (1 SthMbtel).

10 Beobachtungen.
Yor d. Bade — Std. nach — 6 Std. nach

mm mtn mm
Blutdruck Blutdraok Blutdruck

(Puls) (Pule) (Pols)

160-120 190-160 160-180
(106-88) (104-88) (108-84)

b) M«Qrt»Iz geweoheelt (?)

e) Htorbider.

5 Beobaehtoagen.
140-130 140-180 lfiO-180
(98-61) (88-84) " (88-64)

Seblftm
a) Bltttdradt gesteigert;

b) ?

o) = e

180-150
(88-88)

lSO-140
(80-81)

Tersaohsperson No III.

a) Moorlauge. 35*, 90m.

9 Beobachtungen
Tor d. Bade— Vt Std. naob - 6 Std. n»«b

Bintdmek Blatdniek Blotdraek

o. (Pul») u. (Puls) u. (Pole)

mm hg mm nm
180-120 180—120 170—140
(W-64) (9G-6<5) (86—72)

b) Moorsaii.

5 Beobacbtungcrt.
150—120 170-140 1 50-130
(84-70) (84-70) (87-78)

o) Moorbäder.

4 Beobaebtongen.
130-110 140-110 140—110
(81-64) 68) (84-6G)

Die aus diesen Zahlen za ziehenden Schlüsse werden

bler niebt «iedetgegeben.

TotnebepecM» Ne. IT.

ft) MoorUnc«.
10 Beobachtangen.

Vor d. Bade — Vi Std. aacb — 6 Std. naoh
Blutdruck mm bg Blutdruck Blutdruck

(Puls) (Puls) (Puls)

140-180 170—IW 160—180
(118-82) (108—81) (90-84)

b) Moorsall.

5 Beobaebtongen.
140-116 140-180 180-110
(106—64) (86-88) (86—86)
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«) Wi«i«r MftorUvff«.

3 BeobAobtangan.
140—110 170—laO 140—120
(98—M) (98—19) (88—84)

Schlüsse: IfoorlauRonbftder ftii|8n im Blutdrook
im G«geDMts so Moonals.

Ptt GaikM ?«rtheidtgt ImmmIi dtb Zosats vwi

Moorextracten za Bädern als Ersatz der an Ort and

Stolle gefandenen Hoorbider. Pol«iDtk gtfeo di«

Aatoreo, welche gegentheilige Anttollwi nrlntmi.

Pta» (109) l»lobmd«l dte H«iloDf*ie1i«ii Hoor-
Surrogate als spbr wirksam g^geD Scrophulose und

Rachitis, Chlorose, Exsudat in den weiblichen Sezoal-

Organen, SpemwirnkM «ad LIhmungen a.T.a.Miobii

Km«.

(Send in, M., Künstliches St Galmienwaiser. Hygiea.

p. 150.

8. mni leiiM Ludaleute vor dem onmässigen Ge-

lraaelte der Bttlaer- ond CldijwlaMr wegen ihres n
grossen Salsgehaltes. Anstatt jener empfiehlt er das

SU Galmien- Wasser als Labetrank Der Salzgehalt

dieses ist in 100,000 Thailen 210. wfthr i der des

Soda-, Selters-, Biliner- and Vichywassers rrsp.

250, 383, 496 and 525 beträft und die Alkalescenz, als

wasserfreie Soda gerechnet, in St Galmien 133,6 gegen

rasp. 200,0 147,0, 364,0 and 428,0 in den oben

BUBtea WiiMWB ist Dagegen enthilt St. Galmien

96,8 Theik OOrinMijd gegen resp. 18,6, 17.6, 22,6

oad 18,9 in den Abrigpn Wtimm (Jelin}. tt, Hhwi.]

110) Laesftr, Oee., Deutsche Curerte. (ef. Kc. 88
dies. Ref.) — 111) Nagel, L, Andeer in GraobSn-
den, 9. Heilqa. u. l mgebang. Chor. — 112) Müller,
F r, Aleiandersbad u. a. Heilm. 2. Aufl. — 118)

Aquarossa m Cantcne Turino. (cf No. 91 dies. Ref.)

— 114) Noc, H,, Arco und seine Umgebung. — 115)

Schnars, C. W., Kleiner Führer durch Baden-Baden.
— 116) Borkam, Kleines Taschenbuch f. Caigäste. —
117) Borkum. PraktiMlier Föhrar. — Iii) fiitt. oM.
de la s. therm. sul'nreoM de la Ralltire de Ointmti.
(cf. No. 16 d. Ref.) — 110) Driburg (Kais. Wilh. Bad).

Circular. — 120) Kberswaldc, Bade-, Brunnen-, Laft-

cur r' iir.rt Sommerfrische. Grö.tste Stadt des Obn^
bamimor Kreises. CiroaUr. — 121) Hahn, 8., B*d

Bister, s. Heilqu. and Heilansoigen 10. Aufl. Bertis.
— 122) Eimen, das Kön. Soolbad mit Dasgeboog in

Vergangenheit und Gegenwart. — 198) Halenfeld,
Em., Franxeatbad, fieriebt 9ber die Badeeaison 1889.

Wien. — 124) Gamiseh i. unter P. — 125) Schwann
II,, Godesberg, Luftour- und Badeort. Bonn. — 126)
Wfi 1 fsgru ber, K,, Die Gärmittel und Curanstalten

von Gmunden. — 127) Hammam R'hira i^t LaniArque

Bull, do l'ac. pag. 489. — 128) Wiohmann, Rieh.,

Der Harz, ein Curaufenthalt fBr Matvöse. — 129)

Katnaeafaed, Kttniatiieber Alpenour- und Badecurorti

Crrealar — 190) Welteh, K. H., Kissingen, Vergl.

No. 17., .Anwenduüft und Wirkunif der üt-ilqu. und
Curmitttl. 2. Aufl. Kissingen. — 131) Fischer, G.,

Konstanzer Hof za Konstanz, Heilanstalt ffir \ rr< n-

knoke. Circ. — 132) Joseph, Landeok, Aerztl.

Batbgeber für die Besucher. — 183) Hesse, Lieben*

tein Wasserheilanstalt Giroalar. — 184} Vfj, J..

Lippspringe, ein Cnrort t Lonceakianke. — 185)
Loeea, S , Zar Orientirung in Karienbad. — 198)
Oresset, Miers. Ball, de raead. p. 486. — 187)

Weiss. 0-, Bad Nauheim. — 1.^8) Teschemacher,
Bad Neuenahr and seine Heilmittel nach den
Erfahrungen einer 20jäbriKen Praxis. 3. veränderte

Auflage. Ahrweiler. — 139) Schetelig, A.,

Nervi und seine Umgebung. — 140) Nordernef, karte

Mtttbeiiang Aber, mi Plan der InaeU Nerdeo. — 141)
See Hg, Fttbrer dnreh Norderney. Borknai eto.

142) Salier, L., Garmisch und Partenkirchen. —
143) Dad Reioers, klimatischer, waldreicher Höhencur-
ort, 568 m Scchiihc, alk-erdige Trinkquellen, Mirieril-

Moor-, Douohe-Bäder, Molke, Milch. Ciroular. — 144)

Kanzler, Soolbad Roehenfelde. — 145) Führer darch

die Insel Bfifon. — 146) Gaalj, SaUea-de> Btem.
Bntt. de 1*aead. p. 498. — 14T) Seelig, PSIiierdamh
Sylt, Föhr etc. — 148) Hanpt, Augaste, Soden - les-

Bains au Taunus. Guide et consciller iroprim6 poar

cvi . j ' Font Tusage des eaui de Soden. Wärsbourg.
— 140; Donner, B. W., Tharandt. — 150) Squire,
J E., The mineral waters and baths of Tatzmansdorf.

Laneet. Aug. 3. p. 885 — 151) Auskunft über Wer-
nigerode a. Hars. — 152) Benz l er. Das Ostseebad

Zeppot bei Itaailg, — 169) Hatti.a« Cnrort Ttelao.

[Veth-sen, H. J, Jahresbericht aus dem Bad
Modom für den Sommer 1889. Nersk Mag. for Laog.

[Andersen, V., Aarhus VandküranstaU. ügeskrft

f. Lag. R. 4. ü. 21. p. fi5. (Kme neue Wasser-

lieilanstalt wird bei Aarliu'-. n .liHhind errichtet.)

r. Ufltea (Kopenhagen).]
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Gericlitsarzueikunde
bMlbtitot TOB

Prot Dr. £. Biu«r von HQFMANH tp Wi«n.

1. Im te«Mi»li<Mrt ier gorlilllMei JMiili

1) G uerri e r et fto t u r ea u , Sf^vnucl prat de joris»

prudencc mödicale. Aveo Ubl. 18. — 2) Lesaer, A.,
Atlas der gerichtlicben Hediein. 2. Abtb. Liefg. 1

ond 2. — 3) Dorsolbe, Atlii d« midmsiiM U^tit.
Trad. par Hahn. Lm enpoIioiiiMmaDti. 18 pl. ooL— 4) T. Kocylecki, Gen'cbtsirstlicbea Yademecom
tum Gebrauche bei Obductionen. 8. — 5) Hofmann,
B. V., Lehrbacb der ^eriebtlichen Medioin. 5. Aufl.

Mit HoiRschn. 8. — 6) Daponchel. E., Trait^ de
mc dt eine legale militaire. 8. — 7) Wien er, Samm-
lunK gerichtlich • medioinischer Obergutachten. 2. H.
Verletsungen durch mechanische (lewalt. gr. 8. —
8) Horteloopi Do droit de r^uisition des m^de-
«ins*espertei. 8. — 9) Jaumes, A, Le droit de
r<qui!>!t:on des m^dcoins par la justice. Hontpell. mii.
16. Mai. — 10) Alphandcry, 0., Le flagrant dilit

•t les m6dccins de Rodez. Ann. <i'byg publ. XXIV
p. 102. — 11) Anonymus, Jugcmcnt de Neuville-

Mli^Saöne en matiire de refus de mideoin a obt«mp6rer
anx rfaaisitions jadieudrea. hjan mtd, N«. 1. —
1}) p|a«7. ilperttae n<4iao • 1^»1«s. Droit 1«
riquisition. Or^janisation de la mMecine jurliciaire.

Ibifi p 318 et 207. — 1^) Spencer Mi 1 Irr, Mcdi-
oal eipert, testimony and its admissibilitv. Med. New»,

p. 337. — 14) Sheldoii. H. N., Mi-dical testiraony

fron a legal standpoini Boston Journ, 9. Jann. —
15) Lftdiard, ü. A., Ob orimiul pn««dare. Scienlifio

imperfeetiont and ranedy. Lraeei p. 8IS. — IC)

Scbwartz, 0., Kntsprieht die Anstellung besoniicrs

vorgebildeter und jteprüfter Gerichtsirzte deu ßudürf-
ni.ssen der heutii^tn Rechtspfl-ge? Deutsche Wochen-
schrift — 17) Tamassia, A., L'instruzione seiantifica

dei periti medici. L'ur.ivcrsilä IV. No 6. — 18)

Pellacani, P., La medioina legale moderna seil«

scienee biologicbe e soeiaii. Collezione italiau di

letture •ulia Hediein«. Ser. V. No. 10. — 19)Renss,
L., Lea mMeeins experts a l iiran^er. Ann. d'hyg.

publ XXIII. p. 294. — 20) Alphandery,
Revision du tarif des houoraiit»> de^i meducins legutes.

Ibid. p. 5ö6 - 21) Alp7, Cr^ation d'un institat

ni6dico-!«gal a Paris. Ibid. XXIV. p. 570. — 22)
Guillot, A., Part!» qui souffre. Ibid. XXIIL p. 278.

33) Seidal, Origin»lberiobt nUr di« io d«r Ab-
Ibeilnng Ar geriebtliehe Vedioin der «raianlang
dentscber Naturforscher und Aerite in Bremen gehal-
tenen Discussiotipn. Ztschr. f. Medictnalbearat«. H. 11.

Aas Anlass der Affaire der Aerxte von Kodex,

««lob* ir«g«D V«lg«rQBg, ftls gsriobtiirstlioh«
8ft«liv«rttiiidig« sa fusgir«B, T«raiyi«iiltward*n

(«. l«lit«B B«r.) h«t di« SooidW d« aiM«olD« Mgal»

in Paris die Angelegenheit einem Comitee zur Be

ricbtent*Uung übertragen. Horteloap (8) als

lUftnat «rl&ntert in uinem QatiditMi dt« is «Mgw
Beiiebang beatebenden geaetzliohen BeetimaitngnB,

erwähnt andere bereits vorgekommene W»i?prnngen

und kommt zum Schiusa«, dass den bestehenden Ge-

••iBMi M Polg» A«nto BOT dum TtcpStehM «iBd,

einer gerichtlichen Aufforderung ta geriohU&nttMlM

Functionen so folgen, w«na es sieh am «la «la*

grant««" oder ein diesem glM«b koflitt«Bd«« (a«lmil«)

Delict bandelt. Er ?erlangt femer eine Erböhong der

gerichtsärzilicben Gebühren, eigenen gerichteiretlichen

Unterricht und eigen» Prüfungen und Diplome für

Q«irt«blelnte.

Tr seinem Aufsätze über das Recht der Jn&tis,

Aec2t» zu requiriren , bemerkt Jaames (9), dass

dl« ABgel«geBh«it sich gegenwärtig in «lB«r Krise be-

finde, nnd dasa alle Welt einsehe, dass eine Aenderung

der betreffenden Voreobriften resp. eine Beseitigung

des den Aerzten aufgelegten Zwanges ststt8nd«a

müsse. J. nnd der Professor der Rechts f;> ul-.ät Vigie

sind der Meinung, dasa der Artikel 475 § 12 des

Code penal sieb bloss aaf geiibrliobe Ereignisse be-

liebt, w«1ob« drfngOBd «aföillg« Intamnliea «r*

fordern, in welchen Fällen Jedermann ge^p'zli-b. sur

Hälfeleistung herangezngen werden kann; es »ei aber

«in« onridttig« Aostegnng diews Q«««tiei, w««8 naa
daraus ein allgemeines Recht der Requisition d«r

Äerite zu gerichtlichen rntorsncbTjnppn herauslesen

will. Auch ist die .Meinung ganz irrig, dass alle

Aent« di« w wIdMn IJat«fta«baBg«a nfitbigen

Kenntnisse besitzen. Wird aber ein Arat, der letztere

nicbt besitsl, zu einer Untersochnng und Begnt-

nobtOBg g«tirang«n, so hSnaso Mibw«r« lfflb8B«r

oder wenigstens unverlässliche Gutachten resalttren.

Durch Telegrrapb und rasobe Verkehrsmittel kann

auch in dringenden Fällen ein geübter Experte ia

kurzer Zeit zur Stelle sein und die geringe V«r*

zögerung, die die Untersuchung erfährt, ist in ihrer

Folge nicht so schwerwiegend, als eine ongenaae oder

falnob« BfartboilBBg (mi ZuitSnag 4«i O)i|«otoa,

It«r.) danb «iiwn mit Mlobta l>lag«B Biobt ftrtnataa
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Ant. J. fwlsagt i«h«r A«fh«lMiif dai btabtr anf

alle Aerzte ansgedehnten. im ÖP'^nt7n jedoch niobt bo*

gräodeten Zwftoges, dafür aber Creiraog gMobllltw

OMkiteinte dwebCanmiTt, denen io gevinenP&Ilen

SpeoialsaobrersUindige beigegeben werden können.

Die oben erwähnte Angelegenheit der Aerzte in

Kodex ist nun definitiv beendet, indeiu, wie Alphan-
dery (10) mitiheilt, das AppeUationigtrielit des

Recars zarüokwies and die Verortbeilnnp mit der

MoUviniog bestätigte, daas ein «flagrant delit' vor-

felegwi b*be, in «elohen jtdw Arzt geseUlisb
Terpfliobtet iit, SnnbveTitindigendienst* ra

leisten.

Diese Affaire ist nicht vereinaelt geblieben, indem

aoch in Nenrille sweiAerzte wegen Verweigernng
der Interrention als Sachverständige zu einer

Geldstrafe ron b Frcs. venirtbeilt worden (11). Es

kuiddite tkib am eine aafefebwemmto Leiobe and

die üebernahme der Untfrsnchnng wurde mit der

MoUrirang abgelehnt, daas die Gebühren für eine

sokb« UntoiBnobnng lioberlieh gering nnd mit daran

Liqaidirnng überdies eine Menge Umstände verbanden

seien. Das Urtheil bemerkt 7W dieser Motivirong, d&ss

es den Aerzten and AerztecoUegien frei stehe, in

dieaer Riebtng BeÜRneii m beutiageo, du»
aber, so lanprp Hr'se nicht erfolgen, sich vor dem

Geeetze za beugen nnd dessen Beatimmnngen zu ent-

«pi«eb«n haben.

Diday (12) reriangt, dass nar jene Aerzte ver-

pflichtet werden sollen, gerichtsärztliche Unter-

sochongen und Begutachtungen auf erfolgte

Requisition rorzanebmen, welche hiena doreb Conaws
bestellt worden sind. Zum Concars wäre aber za

fordern s 1. die Angabe der Speoi alitäten, für welche

dw Bvwevber a«lii« Dleoite «lleriri, und 9. nebet der

Vorlage eines Zeugnisses des Professors der gerichts-

ärsUiohen Medioin. ein Befibigangsoertificat ?oa Seite

de« betrefleaden Pacbprofetaors.

Spencer Miller (13) als Hitglied des Barreaas

in Philadelphia schildert seine Erfahrungen über

ärztliche Sacbversiündige and kommt za fol-

fMidea Sobltoeot l.Onlaebtea fo« SaebTmttadigea

sind nur znlässig, wenn der Gegenstand der Be

nrtheilnng ganz ausserhalb der allgemeinen Be-

oitbailangsfäbigkeit liegt. 8. In dieiem Fille sollen

aar Parsonen als Experten zugelassen werden, deren

Vorbildncg (iraining) eine solche ist, dasa sie für

das Pnblicam eioe Verlässlichkeil Leaüglioh des ür-

tbeils in dar batoeffenden Angelegenheit gav&brt

3. Doch i"! nirh* 'rforderlich. dass der Sachrerstän-

dige gerade einen solchen Fall, am den es sich

ipeolell bändelt, eebon geaeben haben man.
Sheldon (14) in Boston verlangt, dass nar

geprnfte Aerate, niobt aber aoch Natnrärste,

Stadenten, Wärter nnd selbst QnaolraaibeT ala gerioht-

Habe Sachverständige genommen werden sollan und
nmgrenzt die Aufgaben der Letzteren. Er warnt vor

Uebergriffen in nichtärztJiche, insbesondere jaridisobe

(riobtttUoht) GabltU aad plaidirt fftt die AMleUaac
rtaatlialwr Oarioliiiftrsta.

Lediard (15) bemerkt mit Reebt, dass viel«

g e ri chts ärzt 1 i f Untersuchungen und Be-

gutachtongen deshalb anrerlässlich oder mangel-

haft sind, weil die betreffenden saidwbat beraa-

gezogenen Aerzte wenig eigene Erfahrung and Uebang

in solchen Dingen besitzen. Er schlägt daher vor,

dass bei den betreflendcn Hauplverhandluogen, aovia

bat «Mtigeren ersten Untenachnngen atata geaabolta

Ger!cbtanla(Oroira^eipert)mit heranfaaoKaa vardan

sollen.

In aiaam am intern, med. CongresB« gebalteaen

Vortrage wirkt Schwerts (16) dahin, dass eine so

wichtige and altehrwfirdige Disciplin, wie die ge-

richtliche Medicin, nicht in den Hintergmnd ge-

stellt werde, da im ataatlichen Leben der öffentliaban

Rechtsfiflege mindestens die gleiche Bedeatang zn-

gescbrieben werden muss, wie der öffentlichen Qe-

sundbeitsplleg«. Er fordert eine theeretiseb praetlaebe

Vorbildung der Gericlitsarzte. practische PrüfuiK'sn

aus der gerichtlichen Medicin, die aber nacti Moglicb-

belt abiakSnen wiren, Regelung and günstige

Siluiruag dar Anstellangen der Gerinhtsärste, Er-

richtung von gerichtsärztlichen Institaten mit tüchti-

gen Lehrkräften nnd anareichendem Unterriohta*

material.

Tauiassia (17)urgirt neuerdings eine intprsirere

Pflege nnd Unterstützung der gerichtlichen

Medioi n doreb die CnterrieblarenpaUttag, indem er

mit Recht bemerkt, dass eine richtige Information

der Justiz nicht minder wertbToll ist, als die Pflege

der Gesundheit.

In seiner Antrittsvorlesung beantragt Pellacani

(18), nunmehr Professor der gerichtlichen Medi-

oi n in Bologna, eine Ansdehnong des Faches auf die

blologfaohes aad sodalen Wisaenaebaften, iesbeeoadare

auf das Studium des Verbrecherthunis und der

Criffiinalantbropologie im Sinne Lombroso's und

auf die Prophylaxe des Verbreohens.

Aus Anlass der oben erwähnten Affaire von Rodet

hatReus5(19) die bezüglich der Gerichtsärzte

und ihrer Gebühren in den verschiedenen europäi-

a^an Lindem bastebenden Binriabtaagaa anaammaa-

gestellt

Aach die General-Association der Aerzte Frank-

reioba besebSfligt sieb mit Berathnogaa, wateha eine

Reform der geriet. ^ > r. tli eben Gebühren be-

treffen. Nach Alphandery (20) wsrd folgender

Tarif beantragt: für jede Visite und sofortiges Certi-

llcat 10 Präs., ffir einen mit Uotersncbung mit be-

sonderen Instrumenten verbandeneu Besuch 20 Pres.,

für die Autopsie eines neugeborenen Kindes 1 5, eines

alteren Individanms SO and einer fanlen Leiche oboa

Unterschied des Alters and des Fäulnissgrades .50 Frcs.,

ferner für eine Mnbewaltung durch drei Standen am
Tage 7, in der Nacht 10 Pres., her Reisen 20 Pro«,

tiglicb und 50 Cent, für Jeden Kilometer.

Das Mitglied des (Jeneralrathes des Seine- De

partements Alpy (21) urgirt die Errichtung eines

gaticbtliob-madiainlsabaa laatitatea iaParia

In dar Niba ind in Tarbindang mit dar Morg na

Digitized by Google



47S HorwAiiM, QnucimanmxiQiAB.

4o»ii Enr«It«niog nod Vtrlogang bmits Bronardel
1882 beantrag:t hat.

Unter dem Titel .Paris qui aouffra* hat Oaillot

(82) «in uitergasutM Baoh gosefarioben, welehw fOt

der Academie fran(;aise gekrönt warde, and das die

Oescbicbte der Pariser Uorgue enthüll. B.

Daudet hat das Bach mit einer Vorrede etnbe-

gleltet.

Die v(.n Seydel (23) referirten Discussionen be-

traUoi 1. die Urachen reactionsloser vitaler

Terletiongen, wobei S. auf Qrand von Versooben

die Auicht aosspracb, dass aacb Compression des

Thorax and des Bauches geei((net ist, das Auftreten

vitaler Reactionserscbeinungen za verhindern } 2. die

Lehren Lembreao^ und Ihr VerhiltnJaB tm geriebt-

lichen Medioin ; ?,. Mittheiinngen über acquirirte

Langen atelectase Neu^eboreoer and deren Ur-

ieeben nod 4. Hittheilun^en über Blat- mid Sperai*-

«Dtersnehangen.

11. MoiegrapkicB uai Jeurnalanriatje.

A. Crimioalität und Verbrecheranthropoiogie.

1) Joly, fl^t IV. coDgiis ;;enitcntiairc Loter-

MÜon^ de St. P4teisboarg. Arcb. de I'anthropo! erim.

y. p. 517. (Unfcfer Berioht aber die YerhudlongeB
dieiea Oongreasea.) — f) Proal, L., Cee atatietiquea

crimin?11es pt U librc arbitro. Ann. d'hyg. publ XXFV
p. 235. — 3j Corre, A., Le delit et le soicide a Brest.

Arcb. fäi- ranthrup. er. V. p. 109 und 259. — 4)

Motte, E., Bibliograpbia del saioidio. gr. 8. (Zu^am
menstellung der Selbstmordliteratur.} — 5) Havelock,
BlUa, The Criminal. gr. 8. Mit Abbild. fi) Der-
selbe, The Stndjr of the Criniral. Jouro. of nenial
science. Jan. No. 152. — 7) Brouardel, L« cri-

minel. Gaz. des bopit. No. 34 u. fl. — 8} Benedikt,
M., Le vaKabcndage et son traitment. Ann. (i'hyg.

publ. XXIV. p. 498. — 9) Joly, H., Jeanes crimi-

uets parisiens. Arcb. de l'antbrop. erim. V. p. 147
ond 893. -- 10) Raux, M., L'eslaiice ooapabie. Ibid.

p. SSI. — 11) Harro, A., Sei earatterl della doone
eriasiaele. Lombreeo'a Areb. X. p. 576. — 12) Tar-
novaky, Paoline, Etade anthropomitrique sur les

prostituies et les voleuses. pr. 8. 18.S!). — 13) Lau-
rent, R-, Lei« Habitues des pnsons de Paris. Avec
prcfacf de Lacassagnc. gr. 8. — 14) Penta, F., Le
anomali noi cnmioali. Lombroso's Arob. XL p. 327.
— 15) Arno, C. e M. Colombatti, Prineipali ano-

melie riseontrat« su 24 detennte in an ernstolo fe-

nlnile. Ibid. p 326 (Körperliche Anom^ien an 24
weiblifh'jn Verbrechern) — IC) Arno, C, T'rincipali

auouialie nyoLiitrate su 151 m'.norenjti detenuti alla

Generala (TonnrO Ibi i. p. 'j7. (A. untersuchte 151

minderjährige U&ftlioge und fand bei 48 pCt. Dege-
neratioD.szeicben.) — 17) Ottoleogbi, S., Caratteri

•otropolegiei di 100 rei per molu. Ibid. p. S04. —
18) Derselbe, II eaapo tMto degli epilettioi (fiiori

dell'acocsso) e dri dclir "»'i (p^^K?« raorali). Ibid

p. 296. — 19) Derselbe, II rampo visivo nelle dnnne
e noi v:i.(^a/;'.i. Ibid S'Xi — l'O) GradeniRO, ü.,

Le conformazione del padigUone deil'oreoobio uei uor-

meli uegli alicnati e nei delinquenti. Ibid. p. 258
— 21) fiavalook, Bltia, The tu od the eriminaJa.

Laaeet Jaa. S5<. SS) Boalland, Des plia da
patiUoD de reraille ao point de vuc du I'identit^ Gas.

ia4d. No. 87. — S3) Loait. P., Dett auomahes des
orcaaea ftaitana ehea lea d4g4o4iea. Thtee de B«r-

deaux. 1889. — 24) Laurent, E.. De rb4redit^ dee

Gynioomastes. Ann. d'hyg. pnbi. XXIV. p. 43. —
S5) Ottolengbi, S., II maneinisme anatomico o«i

ecbninali. Lombroso's Arob. X. D. 619. —' SQ Ber-
inion, A-, L'anthropometrie jodiefaire a Paris eii 1889.

Arch. de Tanthrop, orim. V. p 478 — 27) Derselbe,
Das anthropoinetrisobe Signalement. Neue Methode zu

Identitäts-Fcststellungen. D. L'fcbcrsels, Broschüre.

28) Debersaqaes, Gh., Note »ur ranthropomithe
criminelle. Ann. de la societ. de mMecine oa Oamd.
Maieb. p. 63. — S8) Tariot, Le tateoaga«, eww
pteoe ete. Berne aeieatiiqne 1888 rad 1889 nnd Arab.
de l'antbropot. erim. V. p. 544. — SO) Legrain,
HeiediW et alcocdiame. gr. 8. I88',i. — 31) Vascotti,
S., Matematici c rei eontro le persone. Lombroso's Arob.
XI. p. 327. — 32) Lombroso, Anomalie psichiobe in

Miohelangele e Tirgilio. Ibid. p. 881. (Korse Br-

•äbnoBg eiaiger ^eDthftailkbheiteD des Miobelaagelo

ond Virgil). — 88) Ottolengbi, a, Tlpi dierinaiaali

nati. Ibid. p. 91. (Klinische Aufnahme sweier habt«

toeller Yerbreober.)— 34) Derselbe, Proeessi orimlnali

studiati antropologicameDte Ibid. p. 901. (Anthro-

pologische Aufoabffio eidos Gattenmörders und eines

Taschendiebes.) — 35) Crimi-Lo Giodice. Notizie

interno alla tamiglia Sima. Ibid. p. 310. (Bericht

über einen 1 8jUir. Bursehen und eelne FMailie, weleber
Vater, Matter and einen Broder aait einan Beile er*

schlagen, serstüokelt und dann dieStfieke ia der Stabe
zu einem Haufen zusammengetragen hatte. Rohe Fa-
milie. Durch Drohunijen des Vaters provocirte Affect-

handlung). — 36) De Castro, Gherlone e Rouco-
roni, Tipi di delinquenti nati e d'oooaaaiooe. Ibid.

p. 316 (Anthrgpologiscbe Aufnahme von Verbrechero.)
— 81) R4gia» Bj Lae r4gieidea daoa rbiatuiaat daoe
le präsent. Btnee v4dieo>pByeho1og!qae. Areh. de
l'anthrop. erim. V. p. 5. - .^8) LuKbri so, C. e

R. Laschi, Rei politici per occaakoiic i- ^er pa.isioDe.

Lombroso'sArob. XI. p. 34. — 39) Diese I

'.)<•
rj . I fattori

individuali nell delitto politico. ibid. X. p. 581. —40)
Babe de Neuve. Palimsesti del carcere. Ibid. XL p. 1.

(Aotobiogiaphie einaa iotematioaalen Ganaeiai) — 41}
Lenbroao, Falinsaati del earaere. 8m Arehir. X.

p 557 und XI. p. 117 und 237. (Darunter drei Auto-

biographien und einige Stnteruen, Aeusserungen und
Verse von \ r'iri ,-h rr )

— 42) Maft', C, Mon musie
criminel. gr. 8. Mit Abbild. — 43) Albertia, 0. de,

Cervelli di suicidi e di tatoati. Lombroso's Arob. XL
p. 205. 44) Moraelli, 0., Anenulie deiroaeo eeei-

pitale ia 200 enaii di alienati. Ibid. p. 94. (Vor>

läufige Hittheilung über Anomalien am Biaterhaaptbein
bei Geisteskranken.) — 45) Beoedlkt, M., Stade
m<^tr)que du orane de Charlotte Gorday. Arob. de

raalhropul. erim. V. p. 293. — 46) Teissier, Cb..

Du ducl au po;rit de vue m6dico-I6gal et particuliire-

ment dans l'armde. Ann. d'hyg. publ. XXIV. p. 5

und Lyoner These, gr. 8. — 47) B4rard, Ä., Pr<-

Bieis r4ettltate de la lei da S7. Mai 188b aar ht iat4-

gation dea rMdiviataa. Areb. de tluithrop erim. T.
p. 35. — 48) Roal, Le deter-^jim mi .71 la peoaIit4.

Ibid p. 869. (.luriatische Abbaudlung.) — 49) Lom-
broso 0 Laschi, La pena ael dchtto politico. Lom-
broso's Arcb. XL p. 189. — 50) Almena, B, La
Ugislation aonparfe daas ses rapports aveo 1 antbre-

pologie. INrthnegiapliie et rbiatoize. Aroh. de raothrea.

erim. p.499. (Jtiriailaebe Betraebtungtn.) — 51)
Lombroso, C, L'antbropologie criminelle et ses ri-

centes progres. 18. — 52) Derselbe, Der Verbreeher

m anthrüpologisober, äratlioher und juriutiscber Bssie-

bung Deutsch von M. 0. Frankel. 2 Bd. gr. 8.

Der Qerichtsrath Proal (2) führt aus: I., dass,

wenn die Statistik der Verbreobeo and Selbst-

mord* siijh wiiUioli ao ngdmittlg gettallen wtode,

wie bohwiptot wM, die* der Aanahmo eiaer WOliOi-
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(niMt keineswegs widenfmalmi wSrde ond 2. d&ss,

wenn mui den ThatMObM iiad»g»lit, dioae ConsUns
g»r nicht exiatirt.

Harelooli Ellis (5 a. 6) giebt eine Uebersicht

der Entwicklung der Cri rii i n al - A ntbropologie

ia«b*60oden in der neueren Zeit and beklagt, data,

wilwMid Iii den BMiitra LlDdeni, bMoadora in lUllw,

von Medicinern und Juristen fifrigo Studien in dieser

Richtang atattfinden, in Grossbritannien gogeavirtig

kttn iDtsfiHS dafSr bMttbt.

Im einer Reihe Ton Vorträgen sprach Brooardel

(7) über das Verbrechen nnd die Ursachs der ver-

brecberisoben Handlung. Die Anseinanderselzongen

lind DUMatiieb g»g»n di« Ltbnn L«abroso*t ge-

richtet. Letzterer bnh- ^''iner eigenen Saolie durrh

nicht genügend kritiscbes Vorgeben and dadurch ge-

Mhadet, da« «r vcigass, Ant t« Min. Auttr d«Q

•Degenerirten" werden die epileptiscbtn QSd bjttori-

a^en Verbrechen näher bebandelt.

In einer kurzen Studie entwirkelt Benedikt (8)

aaina Anaiehtan über die Vagabondage ond dtren

Behandlang. DieVagabondage kann durch Sabsi«tenz-

Qod Arbaitolosigkeit bedingt sein ond aof diese lin-

gMdtlicban aollt« di« Bwatcbanng Vagabtmdan gar

nicht angewendet werden. Der Staat kann hier viel

Uran, «baoso gegenüber durch Verwabrlosong und

adiiaebta oder mangelnde Anfiieht and Eniehang so

Vagabonden gawcrdenen Kindern. In vielen Fällen

ist die Vagabondage Theilerscheinung und Folge

originär-psyobo- oder neuropatbisober Zustande und

nitnntor mit aataabiadcnw Gaiatamidraag omabinirt.

Criminalität gehört nichtnolhwendig zur Vagalondage

;

aa giabt sogar unter den Vagabonden wahre Heroen

an Tagaad «nd Salbatfibarwiadang, die tiols Hangar

and Elend keine strafbare Handlung begehen.

Joly (9) bringt kurj:» Bi(igra[ibien einer Reihe

jugendlicher Pariser Verbrecher (Mörder) und

dl« Partiaita voa 5 daiaalben.

Derselbe berichtet weiter über 4 jnnge Diebe,

welche sieb zo einer Bande vereinigt halten. Einer

«n diaaan rarlaagto bei aainar Yarbaftang alaa

paychiatrisohe Untersuchung, da er bereits einmal bei

einer ähnlichen Veranlassung als aniurechnang^fähig

erklärt worden war. Die Untersocbong hatte aber

wohl stattgefunden, doch war Inculpat nicht als

geisteskrank erklärt worden .] brinp^». Fortrails

dieser Verbrecher und auch das 4 Jahre (rüber auf-

ftnonaMna da« aban Oananntaa, aaf mlobaai diaaar

vemaohlässigt nn^f mit wie weinerlicher Phvioprtoniie

•tacbaini, was aaf der oeaen Aufnahme nicht mehr

dar Fall tat J. bariobtat fbrnar dbar das YathaMm
der oben erwähnten jugendlichen Mörder bei ihrer

Hinrichtonp r.ni spricht schliesslich seine Ansicht

dabin aus, dass alle diese jungen Leute durch

aohlaofata Bnlabnng, aebladita Gawohabaitan und m«
zeitige Genosssocht sa Verbrechern gtvordan aind,

Dicbt aber durch baradil&re Eioflöaaa.

Ranz (10) bat anaflibrlieb« Datamvohungen öbar

dia jagendlioben Verbrecher Lyons angestellt

and gafandan, daaa diaaalban aicb faat darahvaga aaa

verkommenen Familien reerutiren, welche in dob daa

Princip der Desagregation ihrer Elemente tragen und

in welchen Elend, Trunksucht, Schwäche und Laster-

haftigkeit ta Hause sind. Eine Remedar kaan nnr

darin gefunden werden, dass derStaat die hetreCTenden

Kinder diesen Einflüssen entzieht, welche sie moralisch

and physiadi raralebten.

Entgegen der Behauptung Tonnini's, dass

beim weiblichen Qeachlecbte criminelle Ten-
denz an biallg TorbammeD, woron aaeb die Hysterie

und die Proslitatien den Aaadrook bilden, und dasa

die Schönheit nur die Maske sei, welche, so lange das

Weib jung ist, die Degenerationsseichen verdecke, führt

Harre (I t) aaa, daaa aowobl die SUtiatik ein die

'.ügücbe Erfahrung fcewei.sen, dass die Criminalität

der Weiber bedeutend geringer sei, als die der

Mianer. Das Weib tat mehr paasiv bat dar aezuellan

Wahl, wodurch, sowie doreb das Mttlterwerdea die

Instincte gebessert werden, auch ist sie weniger activ

im Kampf ums Dasein, der so häufig eur Schädigung

der Raehto Anderer Oelagenheit and Teranbasaag

giebt.

Paulinu 1 arnowsky (12) bat in einem intern

esaaaten Baebe dia Raaaltate ibrer aa 150 masiaeben

Prostituirten und 100 Diebinnen und anderseits

an 100 resp. 50 ungebildeten Bäuerinnen aod
iatelligenten höber gebildeten Pranen untemomraeoen

anthroponetrisohen Stadien niedergelegt. Die

Concinsionen, zu welchen sie gelangt, sind folgende:

I. Die gewerbsmässigen Prostituirten sind defecte

Weaen mit gebemmter Entwioklong, aie aind erblieh

f f>!n?tet und zeigen physische und psychische De-

generalionszeiclteo. S. Die physischen Degenerations«

teiobea mantfeatlreB sieb dareb die Häufigkeit van

Difformitäten des Schädels (33 pCt.) ond des Ge-

sichtes (66 pCt.)i von Anomalien der Ohrbildung

(42 pCt.) und defecter Zähne (54 pCl.). 3. Die

psyebischen Anomalien äussern sieb als Schwachsinn,

neoropathische Constitution, Fehlen des mornlischen

Sinns. 4. Die Degenerationaseiohen sind bei Pro-

atitoirten and Siebinnen, deiea Mütter den Tmnit
ergeben waren, prononcirter, was die Hypothese be-

stätigt, dasa die Organisation das Kiodea vorsogs-

«eiae dnrah die Matter beeinSnaat wird. 5. Die

häufig za oonstatirende Sterilität der Prostituirten

scheint zum grossen Tbeii ebenfalls ein Zeichen der

Degeneration zu sein. 6. Die habituellen Prostituirten,

weldte man doch niebt an den geanaden nnd ner'

malen Wesen rechnen kann, füllen die viel zu grosse

Lücke ans, welche die Crimioalatatistik zu Gunsten

der Ptanen anfweiat 7. Die Diebhinen, obgleieh in

ihren physischen und moralischen Eigenschaften von

honetten Fratien merklich (notablement) sich unter-

schefdend, entfernen sieb doch weniger vom Typus

der nemalen Fran ata die Prostituirten.

Pente (14) verzeichnet die bei derUntersachang

von 400 Verbrechern gefondeneo Anomalien.
Vea eteteran waren 18 aar Obduetten gelangt. Sehr

häufig, in 32 pCt. fand sich Plagiooephalic und in

lö,ö fCt, anooula Biidang dar Genitalien. Von den
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S««irtwi Mfgtra ih n*lat*a Anomtlira dar Hirn-

windungen. Auch fan(! P.. Jass bei Verbrechorn die

Frocbtbariielt and die Vitalität ihrer Kinder ftbainiinL

Hiofig ergab steh erbifobe Belastung.

Ottole!u'bi ;'I7) u!]t«rsnchle 100 am I.Mai

wegen Auiruur \erhauele, verglich dte Befände

aH ivMa baf 100 «idaran in der letttan ZaH ein-

gebrachten Vorbrechern und fand bei ersteren in

34, bei letzteren in 43 pCt. den ceoipleten Verbrecher-

lypaamid »oeb diaeinMlnait AiimnaIieD(1>ageaar»tloiM-

zeiohen) bei latataran ongleiah gr&sar alt lai dao

RevoUeatacbem.

Derselbe (18) stadiite daa Verlialtaii daa Ga-
sicbtsfeldes bei 25 ^geborenen" Verbrechern

und 12 Epileptikern (aasserbalb des Anfalles).

Sieaa Untemchiingen ergalien, wie 0. «d einer bei«

gegebenen Tafel illustrirt, bei allen t^ntersucliten eine

gegeDÖber deiaKorrnftleo QeDnenswerthe(notevole)Ein-

aohrSabang des Oeaiobtofeldea. Bei allen Epileptikern

and bei 23 der 25 Verbrecher fand sich eine con-

stante Unregelmässigkeit der Peripherie des Feldes,

daher eine anregelmässig aasgebocbtete Grenzlinie.

Faul bat atlen saigU aiob die Btnaobrlnknng rechts

Toriujfsweise in der unteren, links in der oberen

U&lfie, besonders correspondirend mit den betreffenden

Innaren Qnadrantan, aof dlaaa Art eine partiall« obere

Hemiopie links und eine untere rechts bildend, d. b.

eine partielle, senkrechte, beteronyme Hemiopie. Bei

einem Epileptiker und 3 Verbrechern fand sich eine

durch l^earoretinitis bedingt« Einschränkung. Das

Oeaicbtsfeld für Farben war bei allen eirgeschränkt.

Bei Fortsetzung seinerUntersacbungen fand Der-

selbe (19) onter 13 Terbieoberisahon Knaben 8. «od

unter 17 weiblichen V(>rbrtehen 7 mit Einengung
des Gesichtsfeldes.

Dia von Gradenigo (SO) angestellten Unter-

suchongen über das Verhalten der Ohrmuschel
bei 460 Normalen, 7 50 Geisteskranken und 222 männ-

liehan Yarbnebara, aignbaa folgende Varbiltnisaa:
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Die Anomalien waren meist V-»iderseitig, in 13

bis 18 pCt. nur einseitig und zwar dann bei Frauen

sowohl als Minnern neiatao« raobta, nit Aunahmo
der henkel Törin igen Ohren, dta bat Mlfamani Ullks hin-

figer vorkamen als rechts.

Havelock Eliis :2lj ateilt die diversen Angaben

über das Ohr bei Verbreohem kurz zusaisiiien,

dnrantor soleha aiia der iltaran Utaminr. Ir aalhal

fand bei gewissen niederen anstraliscfaen Rar?n ^as

ühr oft wohlgebtldet. Er empfiehlt aach die Beach-

tung dar vaaoBOtoriBobM StSrungm m 4aD Okc^

mnsohaln, die sioh bei na«n>p«(liiaoliM ladifidvaii ba-

merkbar machen.

Pa die Berti llon'schen Messungen behufs Sirher-

stellaog der Identität recidiver Verbrecher bei

nooh in Waohtham begrifTenen Indlvidnon ioi Stioba

lassen, etopfiehlt BouIland(22) die Aufnahme der

Faltungen der Ührmascheln, welche sich nicht

ändern und fast bei jedem Menschen anders sich ge-

stalten. Auch sind diese Faltungen bei einem and

demselben Individnoo saitan aof beiden Ohmnaoholn

gleich.

Zu den bereits lä8ä (i'ariser Thesej pablioirt«o

Rillen ton Ojnioomnstie fBgt Laarent-(S4) 6
neue binr.u, welche zugleich erweisen, dass diese Er-

tcbeinang auch hereditär vorkommt, mitanter mit Zo-

rflokblaibao 4ar Kntwiokalang der Öenitaltan «nd an-

deren Degenentionaajniptomeo einbergebt and daher

als Degenerationsicichen anfznfassen ist. Alle Ur-

sachen der Degeneration können auch die Ursache der

OjBioamstie aein« Tonogsweiaa Qaisteskrankboit,

Epilepsie, Neurose, Alwholiaaiaa, MMaidam Tobtr-

calose and Obesität.

Zu Folge den von Ottolengbi (35) an 100 Ver-

breebem nnd 90 Normalen TorfeBonmonan Unter»

sachacgen über die L in k ss e i t igk e it 'Mancinismo)

prävalirt bei Normalen der Dextrismos über den Man-

cinismns nicht bloss was die Länge der Hand (14 pCt.

zu 1 1 pCt.), sondern auch was die Länge dea Mittel-

flngan (16: Jö) and dea Pusaa (98 1 16) batriHt.
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B«1 Tsrbrtolieni fib«rwiegt dagvgen in «DstomiMb«

Mancinismus sowohl bezöglioii der Länge der Hmi4

(95 : 5) als des Mittelfingers (27 : 10} als des Fasses

(35 : 27). Am bäafigsten findet siob der aoatomisobe

udaliann beiDtobM (84,8 pC(.) andTiMhradielwii

(36pCt \ in mittlerer Häufigkeit bei wegen Körper-

mleUuDg Verurtbeilteo (feritori) — (25 pCt.) and am
Mltn«tod M Staprtforen (14 pCt.) und bei Beträgtrn

(81 pCt») Der niotoriscbo MaDoinismus correspondirt

nicht ironier mit dem anatomischen. 0, hält die Er-

acbeioungfür eine atavistiscbe, da nach KolUt(Rdvae
seienUflqM 17. Aog. 1889) auch bei MtbropoidM

Affen eine Asymmetrie der Beinl(nooben mit Pri?al«llt

der Uoken and zwar in 64pCt. sieb findet.

DI* v«a B«rtl]loii (26) (a di» orimiBallattNlM

nnd polizeiliche Praxis eingeführle anthropome
Irische Methode bebofs Entlarvung reoidiver

Verbrecher, welohe ibreldeotil&t leugnen, istgegen-

w&rtig in den Gefängnissen Franlcreichs gründlich

darobgeführt, insbesondere in l'aris, woselbst die Vor-

nahme der betreffenden Messungen in einem in der

NU« dtr Peliseipriifcotiir beHndliobMi Qcbiad« ean*

tratisirl. Die dort bestehenden Einrichtungen und der

Vorgang bei den Measongeo werden geschildert und

dnnb AbbOdangftn illiutrlrt.

Aueb in Belgien soll die antbropon«tri*«b«
Aafnahroe Ton Verbrechern nach der von Ber-

tiUon angegebenen Melbude eingefulirt werden.

D«b«rs»qt«f (98) Mhlldtrt dw bttreffwd* V«r-

fahren aod dit damit TMrbandweii Elariebtnagmi in

Paris.

Mabrara Anfiitse nbtr Titowirungen, d«r«D

Bwsitigang etc. bat Variot (29) geschrieben.

Vascotti (31) ist seit 17 Jahren Oberlehrer in

der Strafanstalt Capodistria nnd will gefanden haben,

daai di^nigen, walobe soblecbte Glessen in der Ma*
thematik bekamen, fast sämmtlicb Verbrecher

gegen die Person oder gegen die öffentliche Ordnung

«dar Stnimtafsn waim, w&breod die Diaba aieb alt

gute Rechner erwiesen. Auch waren letzlere im Lite-

rarisohen gelehriger als erster«. Auffallend war auch

dar Utttaraabiad das Tanparanantaa bai daa far>

sohiedenea Verbracberoategorien.

In einer vorläufigen Mittheilung, welcher ein

grosseres Werli über denselben Gegenstand folgen soll,

bahaa4alt Rdfti (87> die »KSnlgauSrdar« In

psychologischer Bezfehnng. Kr bringt die Por-

traits dar Aim^a'Cicile Renault and Charlotte Corday,

aawiaTan Lanval, Haiiatti, JaoqoasCIdmant, Ravaillao,

Damiens, Nobiling, Aubertin, Passanaota, Carl Sand,

Piascbi, Alibaud, Quitean, Hilairaud and Baltbasar

O^rard und weist nach, dass die „Königsmörder" dis-

barmonisch oder haiedit&r degenerirte Individuen von

mystischem Temperament sind, welche aufgeregt darch

politisobe oder religiöse, mitootar mit Hallucinatiooen

vwbnndaaa Dalirtan aiab für barnfan baltan aar Ralla

e:i.:>i Ri-Mcrs oder Märtyrers. Sie gehören entweder

in ein irreobaas oder in eine Anstalt für rarbreche-

riaaba faca.

Lanbraaa and Lniehl(88) btiagan dia Pai^

traits von 20 politischen Verbrechern, insbe-

aandaia von russischen Nibilistan nnd NlbilfttJanan

und besprechen flüchtig die küiparlioban nnd galatlgan

Eigeosobaften derselben.

Diaaaiban (89) bespraeban dia indiridnallan
Factoren bei

[ olitischen Delicto n, insbesondera

das Qesohleaht, das Alter, den Stand aod die Pro-

feaaian. Am anaifthrUobsten wird die Batheiligung
der Frauen an aacialen, artistischen und palillaahan

Evolutionen nnd Revolutionen erSrferf.

An 7 Gehirnen von Selbstmördern fand

da Albartla (48) bai 4 Abaernltitaa dar Oirawin-

dangen, welche theils in Asymmetrie, theils in mangel-

hafter Entwicklung derselben bestanden. Von 17 Qa-

biman fon Titow Irtan salgtan nnr 9 toleba Ana*
malien.

Benedikt (45) bat mit seinen bekannten Prüci-

sionsinstrnmenten den angeblichen Sch&del der
Obarlatte Corday etna? ganaa»n Untannabnn;
onteniogen und berichtet ansftihrüch, unter Befi^ahe

von Zeichnnogen über die gewonnenen Resultate, wo-

bai ar sldi jadaob nnr anf dIa anatooisoban VarbSIt-

nisse he si !.''iiikt. Qleichreitig hat er den Schädel des

jageodlicben Mörders Colignon gemessen und vargleioht

dia In beiden FHlaB arbaltenen Befunde.

In einer Dissertation behandelt Teissier (46) dia

Geschichte and Verbreitung des Duells, be-

sonders in der Armee und die forensischen Seiten

daaaalban. In ainam Palla batta dar tSdlllab Varlairta

behaupte", ir Gegner habe während des Duells seinen

(des Verleleteo) Degen mit der Hand aufgebalten und
dann tagastosaan. Efe fand aieb in der Tbat an dar

Palte zwischen linkem Daumen und Zeigefinger eine

Verletzung. Es rousste jedoch zugegeben werden, dass

dieselbe auch durch direclen Stoss entstanden sein

konnte! Bemerkenswartb ist farnar dar Baftind bai

einem im Duell Gefallenen, welcher eine StichöfTnung

in der Bruslwand und in der Vorderwand der aufstei-

gandan Aorta, dagagan drai in Wnm ainaa Dreiecks

geslellle, nur die inneren Schichten betreffenden Stich-

öffonngen an der gegenüberliegenden Wand der letz-

teren hatte. Auch wird ein Fall von Coutagne mitge-

theilt, der bei einem Manna, dardarcb einen Stich in den

Baii'^b ?(>tödtei worden war, eine Oeflnung in der

Bauchwaud and zwei Stichwunden im linken Leber-

lappan bnd. — T. eonatatirt anm Seblnaa, daas das

Duell in Europa immer seltener wird und da.ss die

Doelle auf Pistolen ungleich geringere Cons6(]uen7ea

baban ala dia mit Degen , indaas aiob aabr häufig die

Duellanten fehlen nnd weil Sobnaiwnndan auob baaaar

heilen als die durch Stich.

Das französische Gesetz vom 27. Mai I66b «iber

die Relegation (Traaoportatioa) von raeidlran
Verbrechern, welches seinerzeit eine grosse Oppo-

sition gefunden, als eine angerecbtfertigte Harte und

ala nntsloa bataldbnat wnrda, bat aiob, wie B^rard
(47) darlegt, bewährt, indem z. B. in Lyon die vor

das npetit parqudl" gekommenen PiUle von 5986

(5583 MInnar, 658 Waiber) im Jabra 1884 auf 4698

(8976 K., 79% W.) im Jabia 1888 garaakaa aind.
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B. Untennclinngen «n Lebendeo.

1. All gern« in«!.

1) Fröhlich, U., Reich sfferichtl ich e Entscheidungen

•af Grood des Deat^chcn St. Q. Buches. Viertetj&tari»

Mhr. f. gw.Med. LH. S. 178. — S) Heller. E.. Sima-
IstiomB ud ihn Btthaudluiig (Br Militär-, Geriobtf
ond irMMDfc*tte besrbftftet Zweit« Autlag^-. gr. 8. —
3) Bern hei in, H, Die Lehre von ien Ilirngeichwüt-

sten in forensischer Beziehung. Friedreich's Bl S. 355
u. SS». — 4) Filippi. Kassegn» dei gi«innli. liO

spehmeDtAle. Dioenbre p. 627.

Ka längerer Aolinli tm Bernheim (8) beaohlf-

ligt sieh mit der Lehr« Tond«a BirngeschwülsUn
in forpnsiaober Ber.iohnng nicsclbeB könoen

zur gerichtaärsUicbeD Begutachtung inUa viUm kom*

mM M rngtioh«r ZcrMbaang»* oder DUipMitioM-

f&higkeit, dann wenn ihre FnUtehuiig und deren Folgen

vkl KopfrerleUungea bezogen wird, wie i. B. bei

Amuiymen der Hin- und BfmhMtwterien , post

m>rtM&, namentlich bei apoplectischem Tod. B. resu-

mirt; 1. Unter «Uirngeschwälsten" rerstehen wir in

forensischer Beziehnng Jede looalisirte am&cbriebeDe

Neubildoog mit der Tendenz zumOrösserwerden inaer^

halb der Scbädelhöhle . welche durch raambesrhrän-,

kende Voiumsvarmehrung des Schädelinbaltes zu Sjai'

ptonen des HirndraekeB nnd des HimreitM, io Sotama
tu Herdsymploraon und schliesslich fast stets zum Tode

fährt. 2. HirngaAobwüUte sind h&afig durch Körper*

ftrletiarg (SchSdritraams) Teranlasst and kommen
als solche sowohl vor das CriEuinalforum als auch vor

das Civilforum (Schaiiloshaltung). 3. Die eine Hirn-

geschwulst Terursachende 4iorperverletBung qoaliflcirt

ai«h üt «in« .Mbwere* in Siom des 1 3S4 R.St.Q. B.

4. Himgescbwülste bedingen oft durch begleitende

QeistessUhrang, am häufigsten in Form psychischer

Dtfeete die ol?Ue und eriminelie GntareohnuBgsßhig-

lett ihres TrSgen. Die Bxploratio mentalis soll bM
einem an Hirntainor leidenden Verbrecher stets bean-

tragt werden. 5. Hirngeschwulste können unter Lm-
linden während des LebeM fClUg letent Ufiben und

zn plötzlit'hem, scheinbar nr'frHärlichem Tode führen,

aber auch bei der Section einen zufälligenBefund ohne

dii««te BeBtebai^ «rai erfolgten Tode dantolleD.

Unter den rott Pilippi (4) gesammelten Pillen

befindet sich der eines 4jährigen Kinrtc'?; in St.

Petersbofg, welches im Zorne ein 6jahriges mit
oioer Hooke orsohlogen iMtte, iemr der Selb it-

mor ' les Pr-f Kucharsky in St. Petersburg, welcher

•ich in seinem Laboiatoriam and in Gegenwart seiner

Sohdier mit BUmlaro rergiftot hatte. F. bringt

ftfner einen Auszug der Publicalion Laorent's über

die Ir r wi h a f te L i e b e , der '?fin'> Ansicht in dem

Satze zusammonfasst: .L>ie kraakbatu Liebe ist die

Hypertrophie oinee eolite« OofdUot (leotiBmte fem)«
und deshalb ein pathologisches Phänomen. Man heim

sagen, dass daioh Liebe Trankene ezisüion".

2. Streitige geschlecbtliobe Verbältnisse.

OSoboeffer, 0 , BildongsuoMtli«D woibUeber
QeeebleobtMcgMM awe dem footaim LebeoiBtter mit

besonderer Berticksiohtigang der Kntwiokelang des

Hfmen. Areh. f. Gyoäe. S7. a S. 199. — 2) Guder.
Ein Beitrag «or Lew« ?on der Fortpflaniongsfähigkeit

bei Hypoapadie und von der Vererbang dieser Miu-
bildang. — 3) Frank, E., Beitrige sor Lehre von den
Coituaterletzungen. Pragor Wochensohr. No. 6. —
4) Hofmokl, Ucber zwei Kalle von Verletzung der

weiblichen Geschlechtstheile mit starker conseoutiver

Rlutuog durch einen störmisohen Coitus vemmoht.
Internat, klin. Rundschaa. Mo. 89. — 5) Späth,
Zar Casttiatek der Coitoererletsnnfen. Zuitsehr. t, Go-
bartth. XIX. & S77. — 6) Laoaesagne, A., L'affidi«

da Pire B6rard. Arch. de Panthropol. cnai. "V.y 107,

— 7) Caavet, Attentat a la pudeur, cxaoaöü d'une

ohemise. Ann d'byg. path XXiV. p. 177. — 8)

Krattcr, J, Ueber die Verwcrihbarkcit des Öono-
coccen- Befundes für die gerichtliche Uedicin. Berl.

klin. Woehenschr. No. 42. — 9} Pfirkhaaor. Bia
Fall fon Spätgebar«. Friedreieh*e Bl. 8. 191. -~

10) Stein huber, L., üeberschwängening und Ueber-

fruchtuDg in gerichtlich - mediciniscber Beziehung.
Bbenlaselbst S. 73. (Zusammenstellung.)

Guder (2) untersuchte einen kräftigen Mann mit

hochgradiger Hjrpospadie, der lange nicht heirathaa

koBBto, «eil mIm HieebildaBg bekaant w« oad bm
ihi r)ih'r r.-rh'i al>: "int-n rechten Mann ansah, der

aber schliesslich doch eine Frau bekam, ond mit ihr

twei geinnde Midehon seogte. Die Miaebttdiiaf iat

in der Familie erblich, wird aber merkw&rdiger

Weise nur von den weibliobeo Hitgliedero deiielbop

fortgepflanzt.

Tob F|rBiik (8) werden c««i Fillo vott Cott«*-
rorlotSBBgoo aiitgetbeilt.

Ib doBi eiam Falle eotetaad bei einer 88 J. Azbei»
terin, weldio tchm tttmti geboren hatte, naeh elneM
Coitus in halbsitzender SteHurip^ f^irr- Atirei^suog des

hinteren Scheidengewölbes, im zweiten eine /erreissung

des Septnine bei einer Vagina duplei.

Aoch von Hofmok! '4 werden zwei PElle von

Verletzungen der weiblteheo Qenitalieo
dnrob »tlrBiiohoB Ooitae aitgolhelll.

In dem einen entstand bei einem 17 jährigen

Mädchen bei dem zweiteu Coitus ein 4 cm laoger Bma
im rechten Scheidengewüibe. Nach Qbereinstimmendeo
Aussagen des Mädchens und ihres Oeliebten hatte

letsterer beim sweiten Coitoi eeine OeiieMe quer über
das Bett gelegt, ihre Beine emporgehoben und sie auf
seine Schalter gelegt. Bin Missverbältoisa der Geni-
talien bestand nicht, die Blutung war nur missig.

Heilung m 20 Tagen — Im zweiten Falle war das
IBjäbfige Mädchen angeblich gegen ihren Willen von
einem 26 jähr. Manne auf das Bett geworfen worden,

worauf dieser mit heftigen Stessen seines Gliedes rer-

eaehtOi in. ihn GenitaUeo eiasBdriagwi, dann aber ab-
stand mit der BemeAang, sie le! für ihn in eng ge-
baut. Gleich darauf trat heftige Blutung ein und die

Kranke wurde sofort ins Spital gebracht. Daselbst

fand man ein Uaematom des 1. Labiums und Ictz-

X^tta durch eine 3 cm lange Hiasqaetschwande von
der seitlichen Vaginalwand and der Urethra losgelöst;

Die Wände war bie 8 cni tief. SohambiMO fehlen

tet volbtiodig, SdiBiBlippen kfiBmerlieh entwiekelt,

fljrmen frisch eingerissen. Scheide bloss SV, cm
lang, blind endigend, kein Uterus Starke

Anaemie. Heilung in 4 Wochen.

Ferner ist Späth [b) in der Lage, die Zahl der

t'iüie von Coitusverletzuogen durch drei neae zu

fomehrM».

Ib entono kaa hol eiaar SljBhiigeo 9kM eine
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AbreinoDR des anteren Endes der Columna ragaraoi

post an4 P«rfomtiop bU ins Keotum vor, naohdem —
mehrmals der Beiiolihif in refolreehter Weite TOÜxogen
worden war. Aboome Terhiltnisse waren niobt naeh*
weisbar. In den iwei andern Fällen Hess sich die

Genese der Scbeidenzerreissongen auf einen nach Colpo-

pehneorrhapbie zu früh und anerlaubt vollzogenen

Goitns nrüekfShren.

Vier Mäiichen von !3—^14 Jabren gaben an, das3

sie bei einem Geistlichen während der Beichte be-

nerkteo« wie dieser tm einer Oelfonof «eiotr Kutte

den Penis hervorsleclte und daran nianipulirle. Das

Glied soll etwa 10 cm ans der Oeffnang herausgeragt

liabea, doch widersprachen sich die Angaben in dieser

und in aoden^n Ueziebungen. Bei der Untersuchung

der Kutt« wurde in der Tasche derselben ein Cy cm

langer, vor Kurzem vernähter, durch Schnitt erzeugter

Sohlits vorgsfoBdea, m velshem Inoolpst sngsb,

dass er ihn angebracht, um eine Planellbinde, die er

wegen beginnender Braohbildang auf Rath eines seit-

ber Teretorbenen Ante« trag, leicbter loelrern oder

anziehen 7.u können, während das Gericht annahm,

dass er sie eben zu jenen unzüchtigen Zwecken an-

gebracht habe. In der Tasche wurden Flecke con-

ststirt, von wslebso ein Professor der Chemie, der sie

mit Urin (!.; aufgeweicht und dann untersucht hatte,

erklärte, dass sie fettige und albumiooide äubstanzen

eoibslten und dsber gsos wshi von 8peras hsvrflbreD

li'j'ir.in obzwar er Veine Spermalozoiden nachzuweisen

Termocbte. Laoassagne {6) wendet sich in seinem

Sopsnibitriom gegen diese nExpertiss* vaA beweist

anfOraiid von miteiuer gteicbsnEHtte am Inealpaten

Torgenommenen Untersuchiingen re?p- Messungen, dass

das Glied selbst im erigirteo Zustande nicht aus der

betreffenden Tasobe hervorgeragt baben könne, am
so weniKör. als das Indivjdnnm tu den Fettleibigen

gehört und dessen Genitalien ein atrophisches Aas-

ssben besitien. lär erSrtsrt ferner, dass Inontpat niobt

in die Clause der patholoifischcn E .\ h i h it io n i s t en

gehört, macht auf die Vorsichten aufmerksam, die er-

fsbrungs)^(tmäas gegenüber Zeugenaussagen von
Kindern angezeigt Sind, und glaubt, dass auch im

vorliegenden Falle nur eine Tauschung oder Ein-

bildung mitgewirkt haben könne. Der Angeklagte

wnrde in der dritten Instant frsigssprocbsn.

An dem Hemde eines jungen Arabers, welcher

pädorastisch missbraneht worden war und dabei

eine Zerreissuog des Afters erlitten hatte, fand

Canvst(7) tabireiobe Btutspureu, ab«r bsioe Sper-

matozoen. C. erklärte, dass dieser negative Befund

eine vollbrachte Fädersstie nicht ausschliesse, da das

Sperna io Rsetnm geblieben sein konnts.

Wie schon 1S^8 Aubert and Lober (s. d.Ber. L
446) nnd wohl auch Andere, hat K ratter '81 zur

Sntscbeidung der Frage, ob eine uach ätuprum auf-

gsIrsitsiBS satanbalisehs InlsEndnnf traomatiaob oder

infectiös sei, dio Untersuchung auf Oonoooooen vor-

geoommen. Er berichtet über zwei solche Fälle. In

stasn derselben, weleber ein 9jäbriges, 2 Wochen

nach dem Stapram untersuchtes Uädchen betraf,

fand K. im Eiter massenhafte, <!owu)il intra- als extra*

Jakmbtrtebt dar |*iiiBaitMt UcdiclA. lt»0. Bd. I.

MlloKr gelafSfts GooosopaaM nad- -Ranfw, welobt

erst nach mehr als 4 wöchentlicher Behandlung völlig

and dauernd aus dem Secrete venobwanden; im
sweiten, ein ITjähriges, 14 Tage post aetnm inrOnter^

sttchung gelangtes Hfideben betreffenden Falle waren

die Erscheinungen eines acuten Trifipera in typischer

Weise vorbanden. „Dennoch fanden sich im Uarn-

rBbrsnsscrsts« das antar aUm Cantsleii ttglidi snt-

nsnUBSn nnd antersncbt warde, einige Tage keine

Osoosn, die mit Sicherheit als Qonocoooen hätten an-

gespfoeban wardeo kSnnsn, dagegen watnn sabltetoba

andere Microorganismen (Coccen und Stäbcheni vor-

banden. Kacb neoerlicher, fiele Stunden in Ansprach

nehmender Darahrnnsterung aller Präparate worden

endlich unzweifelhafte Tripperbaoterien aufgefunden

nnd so die gonorrhoische Infection sichergestellt."

Aus diesen Beobachtungen und aus der Darlegung des

gegenwirtigea Stande« der GsnMMSsnfhig« tohliesst

K. , dasa der sichere Nachweis von Gonococcen die

Trippematur der Erkrankung beweist, dass aber der

DSg^ive Aosfalt niobt sv der bestimmten Bebaaptang

berechtigt, dass dio Erkrankung nicht infectiös sei, da

es Fälle von unzweifelhafter Oonorrlioe mit spiu'lioben

Oonococoenbefooden giebt.

Bsmsikenawsrth ist dar von Pfirkhaasr (9) Tsr-

folgt« Fall von Spätgebart.

Bise sehr kleine (1S6 om) csrpnlente 86 J. alte

Tsrhdintbsta ftan, «elebe sehen S mal geboren nnd
stets alle 38 Tage menstroirt hatte, hatte am 28. April

1889 zum letztenmal ihre Periode nnd spQrte in der
2. Uälite des September die ersten Kindsbewegungen,
so dass fiie Niederkunft am 5. Febr. sn erwarten war.

Anfangs December tnuBSte sie wegen Kreuz- und Ilüft-

schmencn das Bett hüten und fühlte von da die kurs
SQVor lebhaften Kindsbewegungen nicht mehr. Sie

mnmteaneb den Januar f^rösstenthnls das Bett baten
und die IHndeebewegungi n stellten sieb nlebt ein, ob*
gleich die n<ir7.tÖne zu hören waren Erst am 13 März
er/olgle die Geburt eines lebenden Kindes, dessfjn Ge-
wicht 4000 tr und dessen Liingc 53 cm betrug. Sie

erfolgte also, wenn man, der gewöhnlichen Berechnung
nach, den 5. Mai als den Tag der Concoption annimmt,

am 316., wenn man aber den 21. Mai als den Con-
oeptionsteg annebnen wollte (7 Tage vor der Ende
Hai zu erwartenden Periode), womit aber der Beginn der

Kindesbewegungen nicht (iberelnstfmmt, am 80O. Tage,

somit entweder '20 oder Tage .später als gewöhnlich.

Im vorÜCjfenden Falle war die Menstruation rogelmi.'wig

nach '28 Tagen zurückgekehrt, e.s kann daher eine ver-

spätete Ovulation nicht in Betracht kommen. Dagegen
liegt die Annahme nidit allzu fem, da-ia hier mit dem
Fehlen der KindsbewegnnMn in den letstan Monaten
der SebwsngersQhaft der Reis ftitalte, den dieselben anf
fli t, Uterus ausüben. Das Aufhören der Kindsbewe-
gungen war vielleicht durch das MissTerbaltniss swisohen

der Grösse des Kinde» und der ansiarordentliebsn

Kleinheit der Mutter bedingt.

8. Streitige Körparrarletinngsn an
Labenden.

1) Frölich, H, Reiohsgerichfliche Knlschcidungon

auf Grund des Deutschen St. G Ltucbcä. Vh rt.jljahrs- ^

sehr. f. ger. M. LIII. S. 3f.7 (BfigriiTc J.ähmung%
.Entstellung", , fahrlässige Hörpervtrielzuog".) —
2) Ströhraberg, C, Schwere und leichte! Verletzungen.

Petenbuger Woebeasohr. He. 4.-8) Sattler, H.«

9S
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Ueber AagenvwkAlBDgen. Prag. Wochenscbr. No. 1.

(Auch geriohUkbsUj«li bMobtoBft««rther Vortng.)

4) Barghard, Yerlcftiaiigea ÜM NagtlgliedM elow
Fingers. Wodurch und wanu entstandrn? War der
Beschaldigt« der ThätsrV Vierteljahrsschr. f. gcr. M.

l.lfl. ?. 245. — b) Arnstein, Ueber Rippetibröche
vom t;encbtsarztlioben Standpunkte aas. Bbendaselbsi.

LH S 265. — 6) Laurent, K., Dn lipome traa-

matiqu«. Gasett« vuA. Mo. 17. (Lipon Moh Ckia-

tudon mbst Mittbrnliing utlogw traidw Beotaeh-
Umgen ) — 7) Kübner, A., Zar geriobtaärxtlichen

Wfirdigun^' der m Folge heftiger Körpertrsohütterungen,
insbesondero nuch Kiseiibabnanfällen aoftreteodeo tier-

vösen Störungen. Fritdreicb's Bl. S. 194. — 8) Rich-
ter, Ä., Zwei Gutachten über travimatischo Nfuroaen
mit Irrsinn. Aroh f. Psych. XXü. S. 481. —
9) Seligmüller, Erfahrungen und Gedanken aar

Fng» d«r SinDlfttion bei Uaialiferletaten. Deutsche
Woehensobr. No. 80, 4S o. 44. — 10) Jaanes, A.,

Accidi-r.l d.; fhftnin de fer. Aotion intent^e eontre la

omfi.ignie. Montpellier m6d. 16. Avril. — ll)Prince,
M., The prc-(enf tnotbod of giving eipcrt tcstiraony in

medioo-legal ca^es, illustrated bj rine nhich large da-

mages wer awardel brLsi'd on coiuradictory medioal evi-

dence. Boston Jooni. Jao. S3. — IS) Rileyt H<>

Legal nisten of ivtereat to tbe ithytiriui. New Tork
Record. 1889. Oet. 19.— 13) Wieiner, Massener-
krankang nach Genuas von Gänsebraten. Zeitacbr. f.

MedioiiMlb. Sw 40».

Di» g*rfebtsintU«li« OommiasioD der Oesellsohafk

russischer Aerzte hat im Jahre 1883 folgende Defini-

tion der Körporverletsuag im gesetzlichen
Sinn« MgiftBommm: „Jede gewaltwaie Sttning d«r

physiologischen Functiorif>r. vier des anatomischen

Zusammenhanges der Gewebe eines lebendeo Indivi'

doans, von der ZafSgong des geringstea Seinneiiti

bis zum Vertiute tob«iisviolitig*r OigiM.* Sie anter-

.^obied ferner srhw*M«, woniger schwere und leichte

Verielzungen. AU „schwere'' bezeichnete sie jene,

welob» «in* aabeilkan and badontend« SoUdigiiag

der Gesundheit bedingen: als , weniger schwere" die-

jenigen, welche eine Torübergehende oder bleibende,

weniger bedeutende OwoDdhoitooMdigung bedingen;

als ,,leichte" solche, welche keine sichtbaren Folgen

für die Qesacdbeit hinterl Assen. Aus dieser AofTassuag

folgt, wie StrShmlerg (2) aasführt: 1. Dass der

Gerichtsarzt nur in denjenigen Fällen gleich bei der

ersten Besichtigung sein endgiltige« Gutachten über

den Grad der Verletzung wird abgeben können, la

denen angenwlietnliA eohtdlieh« Velgen ffir die Qe«

sundbeit auäge.';chIossen sind. od'>r bei dpien eine

dauernde schädliche Folge sofort eingetreten ist, also

etwa Verlast von OliedmaasMo o. dt^l., In «öderen

aber erst, nachdem die Gesundheitsstörung abgelaufen

ist. 2. Hat in einem Falle eine anfangs unbedeutende

Verletzung einen schweren oder eine anfangs sehr ernst

erscheinende einen schweren Character angenommen, so

sind dii' Gründe hierton besonders zu erörtern. 3. Auf

Fragen, die über die Feststellung der physiologischen

and pathologisoben Dignilit der Verletcnag binwu-

geben , soll de r Arzt nur auf eine besondere dies-

bez&giiobe Fragesteilung des Richters eingehen.

4. Ware eine Einigung fibor die Vbna «inei bebnb
Festalellung des Grades einer Körperverletzang aos-

geetellien intlicbea SeagaieiM lebr erwfinaebt.

VMh einen lUabnnfUI halto, iH* Bnrgbard (4)
mittheilt, der Ueberfallene angegeben, dass er seinen

ihm unbekannten AngreiXer mit grosaet Kraft in dea
Pinger gebissen btbn. Naob 84 Tagen wnrde ein

Einbrecher festgenommen, bei welchem der Nagol des

rsif^hton Mittelfingers abp-rins:ip war und -iis Nagcil-

giied eine ?or Kurzem ausgeiieilte Verletzung zeigte,

denn BeMhafnbeit ainh nit W*b»eb«bllobkeit aaf

einen erlittenen Biss zurückführen Hess. Auch liess

• sieb sagen, dass die Bisswunde mindestens m
nebreren Wocban aolstandeD ond aehr nCgUebar

Weise vor 34 Tagen sagefügt worden sei. Der Thäter

leugnete and gab an , die Verletzung vor 7 Wochen

darob Auffallen eines Stückes Steinkohle erlitten au

haben. Der Angaklagtowdo jadoob ttbttwiaiaa ond
rerurtbeilt.

In einer längeren Abbandlong bespricht Arn-
atain (5) die Dmcbm, Foinon and PolfM m
Rippenbrüchen ond dtnm garlebtairstiteb«

Beartheilung.

Kfihner (7) erfetert obna Hittbeilung eigener

Fälle die bei der Beartheilung Ton traamatischen
Neurosen insbesondere nach EisenbahnunfSller zu

beobachtenden Verhältnisse. Der Gerioblsarzt wird es

weit häufiger als mit Simulation , mit Oebertreibang

thatsäehlioh bestehender Beschwerden, sowie mit nicht

begründeter Herleitang des Ursprungs derselben von

«inen Tranma an tban habea. Rafehng der Aa*
Sprüche dos Kranken ist meist der einzig" We^^^ zv.r

baldigen und roUständigen Heratellang. Wichtig ist

e« aaob, von «ia«m anntStblgen Gelmaeh der Unter-

sucbungsmetboden abzusehen.

Von den Tvrr-i von Richter (8) pablicirten Gut-

achten über iraumatiscbeNeurosen mit Irresein

betrifll da« «Ine eia«o Soldaton, dar niiabaiMMt

worden war, das zweite einen Bremser, bei dem sich

die Krankheit nach Sturz von einem Waggon ent-

«l«fcel( hatte. In beiden FÜlan b««t«BdHattt«ttiatb««i«

mit characteristisohen Schmerzpnnkten
,
Schwächung

der Sinnesfunotionen, Einengung des GesicbtsfeldeSt

Ungleichheit der Pupillen, Aengstliohkeit mit hjpo»

chondrisoben Sensationen , psychische Depiwainn mit

Sinnestäuschungen und Verfolgungswahn.

In seinen Erfahrungen und Gedanken zur Frag«

der Sinnlattoa b«i UnfallT«Tl«t«t«a betont

Seligmijller (9) zunäch.«;! li.^ ^Ir^iwierigkeit und

Verantwortlichkeit solcher Untersuchungen and em-

pfehlt daan di« Bnfohtang «lg«o«r PtovlMialkrankta-

hänser für UnfalUerletzte zum Zwecke der Behandlang

and sicheren Beobachtung der Betroffenen nnd fordert

die Erlassang besonderer Bestimmnngen im Straf*

geaeta gegen Simulation. In einem zweiten Artikel

erörtert er das keineswegs seltene Vorkommen der

Simulation and fasst unter Berufung auf die ent-

•pr«eb«od«B V«rh«ndlnBg«B «n X. iataniatloaatai

medicinischen Congress seine AosfiiLruri^ren in folgende

Sätze zusammen: 1. Eine atraumatisohe llea>

r«««* in Sinn« von Opp«ab«in gi«bt e« ateht.

%. Ein Arzt, welcher nach dem Schema dieser in Wirk-

Hobkait aioht «xi«Ur«Dd«B Kmakh«lt di« UnfaUrar*
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leUteo QDtorsnoht und beob»obi«t, dom ootbweodig«T

W«iM in dt» Ctofebr gvnthra, tod SfamlMtm oftouüi

b«tFOg«ii to wtrdoo. 3. Schon bei den j«ut möglichen

Gelegenheiten, Uofallrerletzte tu actersachen and tu

beobachten, stellt sich ein Prooents&tz tod 25—30 pCt.

Slmolanten her&aa« 4. Die UnfaUgtwtM müssen ab-

geäniiprt und der neuen Einrichtong von ünfalla-

krankenhäDsern angepasst werden. — Schliesslich

vstim tvri PtU« TOB SIraalttioii aufBlurlleli mit«

g»tbeilt.

Ueber einen Fall ?od traamatisober Nearos«
(railway-spine) naeb BisAnbabBVBfall beiiobtot Jfttt-

mes (10). Es fanden sich ein Jahr nach dem UlkMl
dip h(»kaTint(>n Kr«''hi>iminp«n. Von Seiten c!er Risen-

bahQgeseilsctialt war Öimulution behaapiet worden.

Aas Anlaas titm Falkt fM trarnrnfttUeher

Nenrn;:? nach E is e n b ah n n n f al
!

, In welchem der

Verlelzteo, einer jungen Frau, eine angewöhnlich hohe

BBtwbidigungssamme( 28 000 lltr.) g«ri«btti«b rag«-

sproohen worde, obgleich die Sachverständigen diver-

girten, da die liaan d«n ZuaUod fär Räckenmarks-

sderose, die Andereo aber nnr fSr eine fanotionelle

Nenrose erklärten, fordert Prince(ll), das« solche

Fälle durch die von den Parteien gewählten Experten

gemeiiuobafllicb, nicht, wie bisher, getrennt unter-

snebt «ad begnlMbtet werdea soUm ud dm, weaa
keinejüebereinstimmung erzielt wird, beeidete slaal-

liob« Qerichtsärite xar Hituntersuchang heran-

mfebeB fetes.

Ein Hann, der sich bereits car Rahe gesettt hatte

(retired genlletnan) und als solcher in eine Unfalls-

TersicheruDg eingetreten war, hatte in einer

Waggm-Fabrik, deren Actienbesitzer and Direotor er

war, eirn Verletznng darch eine Kreissäge erlitten,

so dass er den Arm mehrere Monate nicht gebrauchen

lOBBle. Dt» GweUsebftft •nrelgarte dt» ZaUoBf oad

auch das Gericht stimmte ihr bei: 1. dass das Tragen

de« Arme in einer SobÜDge einen „retired gentleman"

Ifl dfeier seiaer Stellaag aiobt weaeatBeb atSre aad
2 weil das Arbeiten mit einer Kreissäge nicht lu der

gewöhnlichen Beschäftigung eines , .retired gentleman'*

gehöre. Kiley (12) unterwirft diese AuQassang einer

ablUUgM KriOk.

In die Classe der sog. Pleischrergiftongen

gebdrt die ron Wiedner (13} berichtete Massen-

«rkMBkvBf BiMb OeasM tob OlBsebrattB. Yob

180 Personen, die bei einem int August gehaltenen

Feste Gänsebraten gegessen hatten, erkrankte etwa

die Hälfte nach etwa 34 Stunden an krampfartigen

MaMina im Haokm and dea blnmitäten , tbeil-

weise aneh an Mafenschmenen , Erbrechen und

Diarrhöe. AUe genasen nach längstens einer Woche.

Tob dea 80 QiaMa wtrea 15 Maeb geMiUMlit«t aad
alle 7nsan3men durch 12 Standen in einer Kiste ver-

packt gewesen, woraaf man sie noch einen Tag on-

ansgewefdat batta im Efller biagaa laMM. W. leitet

die Vergiflnng von Microben her, die sich unter diesen

Verhältnissen an der nicht gehörig aasgetrockneten

Oberfläche entwickelt hatten und durch die Brathitie

aar ttafanhamman aanUM mtdaa waiaa. Mwfcwlidit

war, dase naob dem Genüsse der Lebern, die ander-

miüg Twkaaft «urde«, kalae Vergiftnogtenobei-

Dnagaa aailBatnUB wami.

4. Streitige, geistige Zustände.

1) Leppmann, Ii., Die Sacbverständigenthätigkeit

bei Seelenstorungen. gT. 8- — 2} Tamasaia, Ä., II

naoTO codio« penale italiano. Riv. spehm. XVI. p. 1.

1} Tamborini, A., Le disposisioni del nnovo codioe

penale relative alla eoetedla degli aUenati. Ibid. p. Ii,

(Beepreeboog der BeatimnoBg«« dee ae««a ItaUea.

St. G., welche die Unterbringung und Ueberwacbung
Geisteskranker betreffen.) — 4) Proal, L., La rispon-

sabilit^ I6gale dus allen^s. Ann. mMico-psjcb. XII.

p. 84 und als Broschüre 8. — ft) Schröder, E. A.,

Das Recht im Irren wesen kritisch, systematisch und
codifieirt. Mit Benutzung einer Nachricht über den tie-

setsentwurf Leon Gambetta's. pr. 8. (Sch. äudet, das«

in Irreareebte aoeb allae n tbaa bleibt aad verlangt

inabeeoadera HBiebriakting der bieberigen BeAigniN«
der Aerzte. sowie, dass nur deijenige für geisteskrank

SU gelten habe, den ein ordentlicher Irrengerichtshof

dafür erklärt.) — 6) Krayatsch, J., Zur Frage der

Onterbringung geistealiranker Verbrecher. Wien. klio.

Woebenschr. S. 270. — 7) Mickle, J., The positioa

and relaMene of privat nedieal praetittonen oadertba
premrat aad eoBitaf LenaoT' Lewa. Brii. ned. Jeara.
Oct. 20. 1889. — 8) leard, S., La femme pendant
la Periode mentruelle. Etüde de p.<^7chologie morbide

et de tnedccine li'-f^alo. gr. 8. — 9) Harrict, C. B,

Aleiander, Forensio rolations of the Puerperal State.

The Alienist. January. p. 38. — 10) Tarde, 0.,

L'amour morbide. Ateb. de l'aatbrop. erim. V. p. &8Ö.

(Allgemeine Betiaebtoagea.) ^ 11) Cbevalier, J.,

De Tinversioa Mtaelle an point de vu i oUaiaae^ aa-
tbropologique et mMioo-Kgal. Ibid. p. 314. (Ungera
Zuaammenttcllung mit zahlreichen interessnr tpn Daten.'^

— 12) V. Krafft-Ebing, Nene Forschungen auf dem
Gebi*^tc der Psyohopathia seiualis. Eine medic psych.

Studie, gr. 8. — 13)Hor8eni, E., Omioidio volontario

e ferimento grave per imenomania ia aa dMenerato
imbeeille. Riv. aparim. XVL p. 28. — 14) Voiaia,
A., J. Socqaet et A. Motet, Itat aieatal de P.
poursuivi pour aroir conpÄ les nattes de plnsieurs

jeanes fiiles. Ann. d'byg. pafh. XXIII. p. 381. — 16)

Magnan, Des exhibitionistes. Ibid. ZXIV. p. 152. -

i€) liotsen, Gutachten über den Geisteeaustand des

Ludwig L. Eihibitionen auf epileptischer Basis. Fried-

leich's BL 8. 419. — 17) Zierl, F., Gerichtlich - psy-

ebiatriecbe Hittbeilangen. Rbendas. S. 448. - 18)

Sohuebard, Zar Keoatniss der kraakhaftaa Braebai»

nungen des Oeedllecbtisinns. Zeitscb. f. Medietaalb.

S. 205. — 19) Preyer, M.. Ein weiterer Beitrag zu

den Fällen von Perver«itüt des (le^cbicchtDcmpfindang.

Bbendas. S. 273. — 20) Garnier, V, Lc criminel

iaetinctif et Ia droits de laflefenoeeociale.Ann. d'byg. publ.

XXin. p. 414. (Gutachten über den 17Jäbrigen Lep&ge,

weldnr einen Mordvenoeb an einer aeblafenden Praa
gemaebt batte, an «{ngeatandeaer Maanea ibrSPraaee
zu rauben und sein»; Gcschlechtslu.st an der noch
warmen Leiche zu befriedigen. S. auch Ictv.ten Ber.)

-1) Sander, W., Ob^irgutachten des königlichen

Medir naleoUegiuma der Provinz Brandenburg über den
Geisteszustand des wegen Sittiichkcitsverbrechen ange-

klagten laetramenteniBaoher» N. Kteob. f. Medieinalb.

8. 8(1. — 82) Tirgllio, O., lavanieae a perterti-

mento sessoale ia oaasa di stupro vlolento. II Miaai«

eomio. Anno Y. p. 482. — 23) Gilles de la Ton-
rette, L*bypnotisme, et les 6tats anal 'gues au point

de voe mMico-l^gal. 2. 6d. 8. - 24) Schroiti, A.,

Der llypnetisraus in forensischer Beziehung. Viertel-

jabrsacbr. f. ger. Med. LIL S. »6. — 25) Felkin.M.,
JlTpaatiama, «r pqrobatbtiaieati«. Bdiab. Jean.

81*
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Febr. 780. (Fortsettang frübsrer AiiMinkad«rwtMiiitaB

Qtwr Minbnueh des Hjpnotttmus tu ^rbreoberiscben

ZwMli«n. Niobta NeoM.) — 26) Laurent, B., Les

suggestioDs orimineltet. Arch. de 1'anthrop. crim. V.

p. 59fi. — 27) Bianebi, L., La responsabiliia nell' ist«-

rismo. Riv. aperim. XVI. p. 141. — 28) Hospital,
F., Ufst^nques infanticides. Ann. m^dico-pfiyeb. XII.

p. S32. — 39) Gilles de la Tourette, Bcobj-mOMt

•peaton^s. Etat mental das bjatfriquat. Ann. d'bjg.

poW. XXIV. p. 91. — 80) Taiiselo«, C, Hjrtto-

rischcs Imcin Vcrbrin^'en in eine Irr».'n-fi<;'nlt. Frie'J-

rtsich's Bl. S8. — 31) Tsc b u r tsch e n t h al e r . A
,

Caso di ps<^ud>>spiritismo stndiato psicbiatricament

Loubroso's Arch. XI. p. 71. — 33) Ottolenghi, S,
SpttaHl» p»icbiche. Kiv. sperim. XTI. p. 189. — 33)

Petersen - Borstel, QeietesatSruDg naeb Kopfver*

letBonfc. GalMbtea Anleis der UnfallTersieberang.

Vierteljahrsschr. f. ger. Med. LH. S. 85. — 84)
Richter, A., Zwei motivirte Gutachten über obro>

nische Älcoholisten Ibid. S. 67. — 35) Coutagne,
H. et P. Bernard, Rapport sur l'^tat mental du
ntmis^. Hfiiri M. Ca.ssas>;nat, queslion de morpbino-
manie. Arob. do i'anthrop. crim. V p. öl. — 36)
Pichen, G., Le morphinismo. gr. 8.— 37) t. Krafft-

Ebiog, GeriebtUeb • nyobiatriiobe Gataebten* Fried«

reieb*^ Bl. 8 1. — 88) Giraad, A., Rerae de vrfde-

cine legale. Ann. medico psychol XI p 402. —
Voisin, M.J, Les pers6cutt'-H. Uaicttu des hopitaui.

No. 103. — AO) Altür, Jahresbericht der Provinzial-

Irrcnaustali Leubus pro 1880/v*). — 41) Neu mann,
J., Zur Casuistik gerichtlich zweifelhafter lieisteszu-

zustände. Zeiticb. f. Psyeb. 47. B. S. 869. — 4S)
Engeiborn, QatMibtea Sber eioan iweilelbsfleii Ftll

von Geistesstörung. Würtemb. Corr. • Bl. No. 30. —
43) Ballet, G., Rapport ni4dico • 16gal sur uo pers^-

cut6 homicide. Ann. d'hyg publ XXIV. p. 76.

(Typischer Verfolgungswahn.) — 44) Andrews, J. B.,

A m4dico-]6gal case. The people v. William Manlej.
Joum. of insan. p. 152. — 45) Peters, Gutachten

über die Zureohnungsfähigkeit einer KindesmürdL-nn.

Zeitsob. t Medioinalb. S. 165. (UeUncboliscbe Ver-

rOflktheit mit AngatkaflUten. TSdtoog de» SJäbrigen

Sobnes in einem solchen Anfalle durch Krtiänken.) —
46) Ädlolf, Blödsinn oder Simulation. Viertclj.thrsscb.

f. K<;r. Med. LI II. S. 95. — 47) D.T.sal'ji-, i.vjcht

als Leidenschaft oder Melancholie unter der Ft rm
einer Leidenschaft, der Rifersucbt? Rbenda.s. .S. 102.

— 48) VirgiliOj Perisi» sallo «täte di m»aU di

Bmilio Cbporui. Biv. •perin. XVL p. tW. 49)
Hinterstoisser, J, na.s moderne Vehmnericbt —
eine sociale Uefahr. Wi-.ner klin Wochensch. No. 42

bis 47. — 'jO) Bonfigli, C. e R. T a m b u r i n i , Neil»

causa cöutro il soldato U. A. impuUto dt diüöbcdienia,

iosubordinazione e distruzioni di effetti militari. Riv.

peria. XVI. p. 49. (WiederboU wegen Insubordination

und anderer Dieeiplinarverfeben bestrafter Soldat.

„Originlr abnormes Individuum, welches ohne ein

tTpiseb^moraliseh Irrsinniger, Epileptiker oder Noor-
astheniker zu sein, von Jedem dieser Typen etwas ai
sich hat". Geminderte Zurechnui^sfähigkeit.) — 51)

Tamburini, A. e <i. Aigcri, Süll' .stato mentale

di Passanaote. Ibid. p. 160. — 52) Uawkms, ü. P.,

Moral imbecility or erime. I<aneet. May 31. — 58)

Maodalari, L., In oaosa di triplieeassassioie. Periaia

frenlatrioa. II Morgagni. Pebb p 109. — 84) Peters,
Zurechnungsfdhigkeit bei vorsätzlieher !?randstiftun^.

Verminderte Zurcchiiung^ilahiKlsKit. ZciUcb. f. Medici-

ralb. S. 237. — 55) B is w a n i^e r , itutaehten über den
iiciüteüzustand des Webers I aul X aus ¥. Eia Bei-

trag zur Lehre von dir • rldichen Degeneration.

Vierteljahrsschr. f. gcr. Med. LIII. 275. — 56) Burk-
bardt, Wiederholte Brandstiftung in Folge von mora*

liaebea Irrsem. Fiiedreidi's Bl. S. 370 — &7)
B*rteU, Spracbstaa md Tarbreeben. Zwei gericbto*

intlieba GataobteD. Bbe«4M. S. 81. — 88) Miak«.

P., Die DoppelmSrderin K. B. Ztaeb. f. Pifoh. 47. B.
S. 257. — 59) Neisser, C, Ein weiterer Fall von
Simulation von Scbwaebtinn bei bestehender Geistes»

stSrung. Vierteljahrssoh. f. ger. Med. LH. S. 391. —
60) Landgraf, K., Rin Fall von allgemein ange-
nommener Simulation bei später erwiesener Hirnar*

krankung. Fricdrcich's Bi. S. 4y. — 61) Murray. J.,

The life history of a malingering criminat. Jouru. of

DMotal soienoe. Jalj. p. 847. — 68) Jbayden, 8ap«r-
arbftrhin der k. wiaaeneb. Depntation fBr in Medidfnal«
wcsen über den Geisteszustand des HandelmanM B.
zu N. Vierteljahrssch. f ger. Med. LIII. S. 217. —

Kohler, F., lieber die DispoaltiOMSbigkeit Apba*
aiicher. Friedreich's Hl. ?. 324.

Das Bach Ton Leppmann (1) über die Saoh-
ferttittdigantbitigkait vor Oeriaht iat alo

brauchbarer Leitfaden für mit solchen Untersuchnagen

betraute Qericbtsärzte und mit instractirer Caaaiatik

ausgestattat. Dar allgameina Thail babaadalt ia

4 Abtbeilungen die Regeln bei der DotecsacboDg und
Begutachtung von angeblich Geistesgestörten, die

Diagnose der Formen von Seelenstorungen und di«

Simulation. Im speciellen Theil die Zuraobaaaga-

füblgkeit, Verbandiungs- und Strafvollzugsrähigkeit,

den Beischlaf mit geisteskranken Personen, die trau-

mattaoba and toxbeha OalataastSniDg, dia Yarfllgiingfl*

und Erwerb-sfähigkeit Geistoskranler, Militärangelegen-

beilen, Irrenanstaitswesen, staatliche Beaolsicbtigang

dar Pamilienpflege, Labanavaiaiebanmg aod PamiUaD-

angalaganbaltan, «owait sia Gaiataakcaaka batialTaii.

Tamassia (2) bosf r ht einige BaftiomVBgaik

des neuen italienischen Strafgesetzes, ins-

besondere die über Zurecbnungsfabigkeit, welohe

im daflaitiraa Oaaata via fölgt laatao:

Art. 46. Nicht strafbar ist Derjenige, welcher zur
Zeit, als er die That beging, in einem Zustande von
Geistesschwäche (infermili di mente) sich befand, welcher
da>i Bewosstseiu oder die Freiheit (eonscienza o la liberta)

der eiganaa Bandlnngen aufhob. Trotsdera kann der
Biobter, waoa ar dia Frailaasiug dea laealpaten ibr
gefibrlieb eiaebtttt, die Uebergabe desselben an die

competcnte Behörde verfDgen.

Art. 47. Weuu der im vorbtirgebenden .\rtikel an-

gedeutete Geisteszustand derart war, dass er die Im-
pntabilität zwar nicht aufbob, aber batiiobtlieh (giaoda*

nante) verminderte, so ist die fBr das Deliet festga-

setzte Strafe nach folgenden Normen zu vermindern . .

.

Der Appellatioosratb Proal (4) führt aas, daas

adion daa idmfaoba Raobt die DnioraohoiiBga»
fähigkeit Geisteskranker ausgesprochen habe.

Die Ansicht vieler Psjrobiater, daas eine Unsureohnungs-

fähigkeit partiell Verrfloktar nur für Handlangen

acoeptirt werde, welche mit dem betreffenden Wabna
tu Beziehung standen, beruht auf einer onriobtigen

Aastegung des Qesetaes. Der Art. 64 des Code p^aal

U«ta(t .11 n'y • ai «rina nt d<bit ai la pcdTaav dtati

alien^ au moment de l'aclion." Der Geisleskranke ist

somit immer onzarecbnaogsl&higi ond das Qeseta

antenobaidet wadar Ponnan naeb Orada dar Qalataa*

krankbeit. Man darf aber Geisteskrankheit oiobt mit

moralischer und physischer Verkommenhi»'? 7.usamm9D-

werfeo, die durch Laster, Ausscbweitaug und Trunk-

ancbt bedingt wird. Wana dia Aatita vor Gariobt ibia

lagitlna Aatofitit irabraa «oltoD, dau alaaan lia
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sieb Ton Usbertreibungen und paradoxen Theorien

fernhalten. Einem Alcoholiker i. B. darf die Zurech-

nungsfäbtgkeit vor dem QeseU oiobt abgesprooben

wwdw, ilMn dfo nonllsoh* «od intoHMtiMlto Ver-

wil(^prnni^ i>t die logische Cnnseqni»T'.z rinpr Reihe

moraliscber Fehler aod die oatärlicbe Folge freiwillig

aogeeigottwr iMtorbtftor OevobolidtM. Di* An-

mhoang tod Otiatessobwiche als Hilderungsgrund

oder die im oeaen iUlieniscben Strafgesetz enthaltene

Bestlmmaog, daas in sweifelbaften Fällen die Strafe

bis nr mltoraa Batiehtidong dM OwiebtM in etaer

I'eberwacbnng^sanstah , somit in einer Irrt^narstalt

abgebäset werden kann, balt P. niobt für gereobt-

üKtigit d«Bii nicht d{» Dmm- Q»d Art dar Straf«,

•ondern die Verurlheilung als solche sei massgebend.

B«xäglicbd«rUat«rbrtDgang geisteskranker
V«rbr«obftT atellt Krafatseb (6) folgend« Ao-

fordeningen: 1. Ergeben sieb bei der strafgericbt-

licben Untersoobung oder bei der Haoptverbandiung

gegen eioen Besoboldigten Umstände, ana denen sich

nlt Otmd raf «in* ümandmangsabigkvlt oder

minderte Zurechnongslahigkeit schlieasen lässt, so ist

vom Gerichte anter Zoziehang der Oericbtaänte zu

btwbtfMMO, ob d«r Inoolptt mfon ««isor Qomoin-

gefäbrlicbkeit in die sab 2 bezeicbneten AnsUIten ab-

zugeben ist. 2. Eis werden entweder selbständige

Anstalten oder naob den Spracbgroppen in den Uaopt-

ländern boi dfo bestehenden Anstalten abgCMsdorto

Abtbeilungen znr Anbaltung solcher Personen ge-

gründet. 3. In diese Anstalten werden aaob die fOB

d«a Strsfsottftitiinton bimii bottlDintoB Strlflliif«

abgegeben, bei denen sich nachträglich der Verdacht

einer Qeisteskrankbeit ergiebt. 4. Die Aufbebnng der

AalnltiiiV d«r BifUing« in Folg» B*b«bang der

OotltMktukbeit oder der Gemeingefabrlicbkeil des

Kranken erfolgt erst naob behördlicher Prüfung mit

Zuziehung von Fachärzten. 5. SelbstTersländliob

«ttrdoB dio Loltor dioMr «bgMondorton AbUwilnefon

TOm ärftlichen Standpunkte ans in allen noihwendig

•rsebeinenden Verfägungen mit den Pflegtingen : Ab-

fsbo in «In» Mobtere Abtbeilvng, BMUnarang n
häuslichen, eventuell auch landwirthschafllichen Ar-

beiten, nach Maassgabe das StatatM ihrer Aostalten

unbehindert bleiben.

Anklagen gegen Amt» «egn widerreoht-
lioher Unterbringung »on Personen in Irren-

stalten, raap. wegen Aosstellang der dazu erforder-

lickMi Zm^Imo, gobürtoa Mobor In Inftand n don

häufigen Ereignissen. Auch Mi ekle (7) bringt

metirere aolobe Fälle. Aaf Andringen der Aerzte ist

ondlioh dl« wiodorhott «bgolobnt« Bill, welob« di«

Sache regelt, dorcbgebracbt worden. Zu Folge dieses

Gesetzes, welches mit 1. Mai 1890 in Rechtskraft

tritt, darf der Arzt, wenn er diesen Bestimtnungen

entsprechend and in gutem QUnben gehandelt hat,

nicht mehr gericbtlioh verfolgt werden. Die Auf-

nahme in eine Anstalt darf nur aaf richterlichen Be-

obtai« nnd «nf Qmnd T«n dnrob S A«rKt« •r«int nn«-

t;i\t'.M'itr.r /-njrniK'^pn r'rfflL'f-n In dringenden -Fällen

kann ein Kranker auf Ansachen «einor näobatvn An-

gehörigen and auf Qrnnd des Zeugnis««« nur «in««

Arztes der sh^r den Kranken höchstens zwei Tag«

Tor der Aufnahme gesehen haben moss, aufgenommen

ir«rd«B. Die Avfnnhm« ist nnr «in« vorlindg« and
raüss längstens nach 7 Tagen in der erwähnten Weise

in eine definitire umgewandelt werden. Bisher hatte

d«ir Antt aneh dna R«ebt, •ln«n P«ti«ot«a In ««in

Rm nnfzanehmen oba« b«aondere Licenz; D««k

dem neuen Gesetz kann auch die Aufnahme von

2—3 Geisleskranken anter gewissen Umständen be-

Wllttgt «Md«B.
Der Oeistesiüstan d im Puerporium wird,

wie Harriet Alexander (9) ansführt, deshalb an-

rlobtlg b«nvtb«lH, w«ll ««irohl Rlelit«r «Is A«rste nooh

immer von der Ansicht aasgehen, dass die Schwanger-

•obaft ein normaler physiologiscber Process «ei,

wihrsnd ii« fiotlseh «In «ofcb«? Iit, der stet« mit

patbolafl««li«n, somatischen sowohl als psychischen

Störungen einhergeht. Der Geisteszustand im Puer-

periom ist daher immer ein zweifelhafter und das

Pa«rp«rlttni dnh«r «inoPrimapttonArDnmitebnnngi-
fähigkfit

Die neuen Porecbaogen Krafft-Ebing's (12)

nnf d«Bi 0«bi«t« d«r Psyobopntbia ««xn»!!« b«-

treffen vorzugsweise zwei weniger bekannte Perversi-

täten des geschlechtlichen Fubleas. welche der Autor

als Masoobismus und Sadismas bezeichnet.

Unter Hasochismns (benannt nach denj Scbriftst«U«r

Sacber-Masoch, in dessen Romanen solche Charactere

vorkommen) versteht K. jene Fälle, in denen «in

tndltidvani In «b ibu «om W«ib« r«sp. Mmb« aos-

geübten Misshandlnngen (Flagellation etc.) sexuelle

Befriedigung findet, di« bia tu Orgasmus und G^jaou-

latloQ «Job at«igirn kann; nnt«r Sadiimn« (b«nannt

naob d«B monstsBaeo Marquis de Sade) jene Form

sexueller Perreraion, welche darin besteht, dass Acte

der Grausamkeit, am Körper des Weibes verübt, nicht

aowebl ab präparatorltoii« Aot« d«« Coitns b«i g«-

sonkener Libido und Potenz, sondern sieb selbst als

Zweck vorkommen, als Befriedigung einer perversen

?ita ««xnali«. Von b«ld»n F«rm«B ir«Td«n B«tipl«l«,

zum Theile mit Autobiographien, gebracht und er-

lAnt«rt. Auch für diese Fälle bestätigt sich die

klinifob« Brfebmog, das« df« ang«bor«n« sexueH«

Perversion ein fnnctionelles Degenerationszelobea im

Rahmen der (fast aosschliesslich) erblichen Belastung

darstellt. — An diese Mittheilungen schliesst K.

•In« kUnliob« OnaniBtlk aar «oatrir«n Soxnal-
ompfinrinng an, welche ebenfalls grösstenlheils

autobiographisch geschilderte Fälle von psychischer

H«nnapkr«dl«f«, B«iB«««xo«]ttftt und Bff«mlnatio b«-

trifft.

Hit dem Namen Hymenomanie oderNuptio-

manie bezeichnet Morselli (13) Formen des Ver-

folgungswahns, welchen die krankhafte Idee zu

Grunde liegt. Hetrathen mit social höher gestellten

Frauen einzugeben, obgleich sie von diesen ver-

«obmibt werd«a. M. th«ilt «in«tt ««lab«n Fall mit,

welcher eini r; ?*< iährigen Facchino betraf. d**r ein

Fiialeia und, wie es sobeint* auch deren Mutter zum
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Gegenstände seiner Heiratbsgftd&Dken gemacht hat'?

aod kucs DAoh der sUndM^gMulMMn Venbeliobung

d«r »ntom diiw dwrali MMMnttoto tMtote und

dwen Mutter schwer verwundete. Dit Bwbachtang

«gab Schwachsinn, vererbte Degeneration, inter-

«arrirende Exaltaliunsz,uslaade mit erotisohen Delirien

«nriliDtflir AxL
üeber don Geistes zostandes eines Zopf-

»baobneiders hatten Voisin, Sooqaet und Motet

fl4) sin OntMihtoB *b«af»b«B. DÄrHfton, «In 40
Jahre alter lediger Kunstschlosser, war eines Abends

Teihaftet worden, als er eben einem jangen Mädchen

den herabhangenden Zopf abgesohnlltwi lutta. In

seiner \^'ohnung fand mau 65 Zöpfe theila in Piqntto

theils zwischen den Blättern eines grossen Porte-

feuilles geordnet. Inoulpat stammt aus einer Familie,

in waldiar Mw»bl in der vitarliehui nla aittwlIolMn

Linie Geisteskrankbeitpr. Torgekommen waren Per

Vater hatte naob einer üemütbsaafregang einen Anfall

t«n DtÜiiOB gelutbt, die Hader war nerrüi, aber ein«

sonst energisohe Fraa. Inoulpat teigte schon in

frühester Jagend gewisse Eigenthümliohkeiten, war

peinlich genau in seinen Sachen und Gewohnheiten»

lernte jedoch gut. Maafenrhntion wird negirt. In

seinem späteren Leben war sr timid and mitunter

ezaltirt. Er Tertuofat« wiederholt eu beiratbeO| jedoch

ohne Erfolg. Den Cettnt hntte er wloderbott mit

Proslituirlen ausgeübt, jedoch ohne rechten Genuss.

Seit 3 Jahren leidet er seitweise ao abendlichen An-

tillen fon Behlenunang, Angst nnd Seliwindol, es

kam ihm die Idee, Frauenhaare xa berühren und es

stellte sich Erection und Eiaculalion ein. sl» er dieses

aosfübiie. Spater genügte dieses nicht mehr, er

eehnitt die Zöpfe ab nnd hmtttnto afe su Hause sn

gesohleohtlichen Erregungen, indem er in den Haaren

wfihlte, seinen Körper damit streichelte und seine

Qeoitalien mit ihnen eishflUte. Die In den Analag-

kästen der Friseure hängenden Zöpfe erregten ihn

nicht. Gutachten: laoolpftt ist ein hereditär neoto«

jwthieohes, degenerirtei JndiTidunn mit perToraen
sezaellon Antrieben, welohen er nicht zu wider-

stehen vermag. Er ist nniarechnungsfähig, jedoch

für die Gesellschaft gefährlich and gehört in eine

Irnnautnit

Im An5"h!uss an die Mi*'>-p''i;ng Motet's über

einen n^opfabsobneider** bertohlel Magoao (15)
tber einen ihniiohen Fall nnd mehiete ram Tbeile

wiederholt wegen gleichen Deliotes arretirte Exhi-

bitionisten, welche sich aämmtlich als pajoho-

resp. nearopatbischelndiTidaeDberaasstellteo. Meistens

waten es originär abnorme Personen mit impoUiven

Antrieben. Obgleich diese Kranken in die Klasse der

Monomanen eingereiht werden können, so ist doch

jeder Fell oosoret antenfoeeeB nnd klinieoh in aoa-

Ijslren.

lieber einen Elb i bitiooisten, der bereits an-

sihligo Male wegen gleidhen DiU«iN angeklagt nnd
wiederholt als geisteskrank eridlit and in Irren-

anstalten untergebracht gewesen war, hatte Hetzen

(16) ein neaerlicbesGutacbieo abzugeben. ILaohlieast

aas dem periodischen Auftreten nnl ätm Impulsiren

Charaoter der betreffenden Handlangen, aas den an

diiaer Zeit beeteheoden AnflUlen von Sohvindal, Dia-

rabe and Angst, sowie aus der daroh fehlende oder

bloss traumartigo Erinnerung sich doeumentireBden

BewusstseiosstoruDg und dem gleichseitig mit den

Gshibitiooen aioh einstellenden Sauftrieb (Dip«»-

manie?) auf epileptoiden Zustand.

Ein 52jäbr. Geistlicher (Semioarprifect) hatte

wiedeihoR, Abende im Bette liegend, ZSglinge in sich

kommen lassen, sie quer über das Bett gelegt, hfftig

an sich gedräckt and ihre Genitalien angegriffen.

Iccalpat war eeit jeher eine anlRUlige PeieSnllebkeit»

reiibar, misstrauisch, hochmüthig.Congestionen unter-

worfen, dabei stark dem Kauchan und dem Wein-

geouss ergeben, in der letzten Zeit ängstliches,

Cramigea VerhaMan, das naob erhobener Anbiege afeh

aofißllig steigertF' -jnd wegen zanebmendem Selbst-

rooiddraog die üebergabe an die Irrenaoetalt noth-

wendig oacbte. DaMlbal «onatatirt» Zierl (17)

starke erbliche Belastung Täterlioherseits, bedeutende

Depression des Qemütbes mit Lebensüberdrasa nnd

saÜveiohe nerröse Begleiterscheinungen, ATonion

gegen daa weibliche Geschlecht, dagegen seioelle Zn-

neiguBg zum männlichen seit dem 13. Jahre. Fräh-

aeitige Masturbation. Z. gatacbtete: oooträre

Sexnalempfindnng auf orfginir-BennpatUaeher

Grundlage. Trotzdem erfcl2;te VeTur'b^ilun^.

Sobacbard (18) begutachtete drei Fälle reo

eof. Exhibitionieten. In enlen Falle ergab siob

Schwachsinn mit perverser Qescbleohtsempfindung, in

zweiten Altersblödsinn und traumatiaobe SpUepeie,

im dritten epileptiformer Zustand.

Anoh Preyer (19) bringt einen aolohen Fall« be-

treffend einen 35jährigen Barbiergehilfen, der un-

zählige Male wegen desselben Vergebens gegen
die Sittliebkett beetraft vavden bt. Die Unter-

suchung ergab erbliche Belastung, neuropathische

Constitation mit jahrelang bestandener Bpilepaio,

Asymmetrie dea8ohidels,mangelhafle Bntotollnnig dir

G I . . 1 i D , frfihes Ergraotsein derHaare, Paiaeattiailea

und Felilen des Kniephänomens.

Das von Sander (21) abgegebene Obergutaobten

betriBt einen S6jihrigen Haan, der im Raaaeiba swet

Jilfir.cn Mädchen an die Genitalien gegriCTpn hatte.

Die Untersuchung ergab Schwachsinn nach einer

aehweren Kopfvertetfung, vonweloherpareliaehe

Ersoheinungea und eine Narbe am Trommelfell zoräok-

geblieben waren» nnd abaome Reaotion gegen AI-

ooholiea.

Ein von Virgil io (22) abgegebenes Qataobten

betrilTt einen 5.3 jähr. Mann, der einen 16 Monate (!)

alten Knaben pftderas tisch missbraucht und dabei

am After mietet hattew Er hatte dae Kind wie

scherzend seiner Wärteriii vrii Arme genommen h ritte

sich mit demselben aof kane Zeit entfernt und war

dann mit der Angabe wriobgekommen, daas daa

Kind gefallen sei und sich dabei am After beschädigt

habe. Die UnlersuchunE: ^rpub vorzeitigen Mbraamus,

angeborenen Sobwacbsion, hereditäre Belastung,
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In einem Vortrage beb&odelt Schmitz (24) dea

H;pD«tianiiis in 8»DiliUpolU«ill«b«r and
forensiscb nr PHziebnDg. In erstorer Hinsiebt

beaprioht er die sohädlicbeo Folgen des öffenUicben

nad]>riv*tMiH7pDotiairMis,iD l«tetei«rd«iiBypB«UiiiuM

»Is Körpenrerletzung und den gescMecbUichen Miss-

braacb Hjpnotisirter. In leUUren P&llen bat der

OtricbtMnt ronagawelM dt« Aufgabe naobzaweisen,

ob Kläg«rin (leiolit) bjpnotisirbar ist oad ob, will

falsobe Angnb^n und Hallocinattonen orkommeo
können, überhaupt ein Beiscblaf stattfand. Qegen&ber

dm Angibwit du» oia Woib M«b doreb SaggMtioa

xam Beis-bh' vcrloit-t vrcrden könne, verbilt sich

Sob. mit Hecht ablehnend, indem er bemerkt:

aOtiad» M wMig, wta Barabofu oiaea linkiMbaa

MoOMben za einem BonTifMt oder beredten Advokaten

nmwandeln konnte, ebensowenig wird es ge-

lingen, einem mor»lisoben Individuam ein Verbreeben

SU snggwtnB, wtlebaa wirbUeh lar Aaafihneg
hime«.

Unter dem Titel Los soggestions ortminellea stellt

Laarent (96) die aagaUiobM Ir&braafen 4b6r

den criminel'fn Miss brauch der Hypnose,

jedoob oboe Kritik xusammeo, insbesondere die P&lle

vmt gueblMdttltobMD Hiiabmioh HypnoUsirter, dt«

Varlaitasg n Verbreoben, faMMB Angaben and die

Erschleichong Ton Unterschriften durch Suggestion.

Auch ein aogeblicberPall von orim meliem Abortus
darob Saggftttion wird mitgetbeiltl

In einem dip 7,i: rech n un gsfShi gke i t Hy-

sterisober behandelnden Aafsatse, tbetlt Biancbi

(97) «ia» IMba foa sobwerai Fomaa dar Byatoria

mit, in welchen theiis spontan, Ibeils nach suggestiver

Bebandinng die Ersobeinongeo wäckgiogeo and

alae Umwandlung des gantaa Cbaiaoton ad nelfu

aiatrat.

Gefährlich ist es, wie Hospit:^! f^^) ausfährt,

bysterisoben Mattem resp. M/artenoneo Kinder

•aiBvaittaaiMi «ad «r tbeUt tval Filla mit, «a ia dan
'aiaen die hochgradig hysterische Mtit'cr ihre 3 Kinder

artr&okt, und im andern die Ujsterisobe ihr Kind

darob llnaa anf den Bals gelegten Arm antiebt batt».

Beide waren hochgradig hereditär belastet.

Aas Aalaas der Beobaobtang einer spontanen
Boebymose am Hnken UatetBobenkel eiaar Bj-
sterischen bespriobt Gilles de la Toaratta (29)

die Ursache derartiger Ersobeionngen, die »r auf

niobtliobe Auto-Saggeation too Kämpfen und

AagrlffaB larMtfBbrt.

Eine höchst unvertrSgliobe an hysterischem

IrriioB leidende Ö4j&br. Penoa, welche ublreicbe

Kadab wtä andere OegaaaliBd« tbeilt sieb «la-

gestoohen, tbeiU verscblnckt, aber aaoh Brand-

legntngSTersuche gemacht batte, wurde in Folge eines

Ton Vanaelow (30) abgegebenen Gutachten« der

bvenanstalt fibergeben.

Tsch u r tsc h en th a I e r (31) berichte* nh»r ein

12j&br. bjatero-epileptisohes Midcbeu, welohea

lange Zeit danb Klopfen und Kratzen die I mf^ebnng

in Aufregung versetzte, da man diese Erscheinun^j als

Tom Teufel herrührend auffasste. Wie gewöhnlich

aatataad ata groaaer Zalaaf dea Valbaa aad aaeb foa

der Geistlichkeit wurden Ezoroismen veranstaltet.

Von Otlolengbi (32) werden 5 Fälle von

Epileptikera oiitgatbellt, welohe im epileptisobea

Ausnahmssustand schwere Verbrechen, insbesondere

acbwere Verletzungen und Tödtungen begangen

batten, die jedoob dmaitlicb Torurtheilt worden

waren.

Ueber einen Fall von epileptischer Geistes-

störung nach einer Kopfverletzung berichtet

Pateraaa-Baratal (S3). Utstere betraf Maas dfe

SchÜdpl i'i lion und war durch Auffallen eines 5 Kilo

schweren Wiokelhebels aus grösserer Höhe veranlasst

irordan, batte weder Bawaasflosigbeit aoeb sonstige

aufTällige Erscheinungen herbeigeführt. Auch konnte

der Verletzte weiterarbeiten. Die Wunde hellte durch

Eiterung. Die ersten Kr&mpfe waren nach 4 Monaten

eiagatialen und später erst Erscheinungen vonGeistea-

störung. Das Gutachten wurde ans Anlass der Un-
fallaveisioberung abgegeben und bezeiohoete

afsea araidillobea Zasaamaabaag der GeistaesfeSreaf

mit jenem Trauma als höchst wahrscheinlirh. Das

psjrobiscbe Verhalten das Manae« scheint aber auch

rar dem Trauma kein ganz aonoales gewesen tu sein.

Zwei motlvirte Gataabtea über chronische

Alcobolisten werden von Riebtor 34) mitge-

tbeilt. Der erste betrifft eine Dementia alcoholica,

der Bweite eine Gpilepala alcoholica mit Geistea-

sohwäche und FrregtbeitszustäadaB scboB oaob aebr

geringen Quantitäten Aloohol.

BfB Kranbeawtrlar, tbarweldiaB Gaatagaa aad
Bornard (35) berichten, hatte von der Oberin des

Saales eine Rüge erhalteo, und sofort beschlossen,

aieb an einem dar Knakiii, daa er flir den DeaBooi-

anten hielt, zu räoben. Erglebt an, dass er schon

seit mehreren Monaten wegen Magenbeschwerden

UorpbiQiojectiooen gemacht habe uud ziemlich rasch

bia aa n SpittMa tlfliob (IS—22 Centigr. Morphin)

gekommen sei. Am Tage nach der Rüge habe er siob

2 und in der Hecht 6 Injeoiionen gemaobt. Um
5 Übr früh tfidtete er dareb S Stiobe jenen Ktanhoa

und brachte sich selbst sofort 4 Revolverscbiisse bei,

die ihn jedoch nur leicht verletzten. Er warde on-

nlttelbar darauf von Aersten antersnobt, die an fbm

keinerlei psychiaobe Störung vad Hlahta, waa anf eiae

Morphiumwirk un^r häUo bezogen werden könntMv be-

merkten. Er war voilkommen bei Bewasstsem und

gab fiobUge Aaabaaft. Aaeb im Geftngniae traten

keine Abstinonzerscheinnngen auf. Die Yertheidigung

plaidirte auf Geistesstöraog daioh Morphioia-
mna. G. and B. erbliftan Jedaob, daaa eine solobe

sich nicht nacbweisen lassen. Aucb wiesen sie darauf

hin, dass die Angaben des Inculpaten bezüglich des

Morphinmissbrancbeo offenbar übertrieben seien, da

trotz der angeblich rasoben Steigerung der Dosii

keine Erscheinungen der MorphinYergiftung und im

Qefingnias keine Abstinenssjmptome auftraten, da
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ferner nur wenige Spuren älterer Injectionen and am
Tage des Attentates nur 3 Tielleiclit frische solche

Spuren gefunden wurden, während Inculpat sieb

8 Binspritnngm ganaobt baban will.

T. Krafft-Bbing (37) fobUoirt «tna Balbe

gtrichtlich-psychlatri scher Gutachten.

1. Körper?erIetiuDg. Paranoia. Verfolgungs*
and Grössen-Wahaideen religiösen Inhaltes nefaat

Ballnaiaationea des GebSi^, Geeiobta- ond Q«raobaiiiiia.

5. Bxeeue io krankbafter Bewnistloeigkeii Patbe«
logischer Rauschzustand Für diesen sprach die

erbliche Belastung, die schon früher bestandene Reiz-

barkeit, Neigung zu Congestionen und notorische In-

toleranz gegen Aiooho) und die Amnesie für die Zeit

dar Tbat. 8. Misshandlnogen. Paranoia perseou-
toria ai naetarbation«. inenlDat ist seit der
Jagend dar Maaturbatiea ergeben und in Folge deaeen

neurasthenisch und mit krankhaften Sensationen be-

haftet. Er wird von den Weibern verfolgt, welche

Nachts in seine Kammer dringen, au seinen Genitalien

manipuiirten, ihn missbandein etc. Auch bezüglich

•einer Hausfrau hatte er solche Wahnvorstellungen,

die ihn acbliesilieb daan brachten, dieselbe zu Uber-

fallen und ihr eiaen Schlag mit einem PrQgel Übtr

den Kopf wa Teraetaan* 4. OeAhrlicbe Bedrohung.

Cbraniaober Aleoboliamua. Verfolgungswahn.

Aas der Ravoe gericbUleb«pajobi»tria9b«r

Filla raa Oirand (38) aiad benonnbeben.

1. Mittheilungen von Lang lois über wirkliche und
aogebiiohe Simulation von Geisteskrankheiten. L.

bemerkt beiüglich des Simulanten : «Mais , qu'on me
passe rexpreasioo. il igoore qae le maqniilage de la

pena6a eat aoaai teeila 4 Moonnaitc« que celui de vi-

aaia. Cbaaaaa la aatorel, U raviant an galop.* L.
aeblieset mit einen Gapitel fiber geheilte Terbreeherlieho

Irre, verlangt Vorsicht bei deren Kntlassnng und Schutz-

massregeln gegen mögliche llecidiven. 2. l'all von

Biante, betrefl'end einen von Geburt aus Miidsinnigcn

Vagabunden, welcher wegen Idiotie rou Militü(<it«aat«

befreit and drei Jahre darauf wegen Binbruchdiebstahl

farartbeilt wurde. &. Hit pragresaiver Paralyse
behaftete, wiederboH wegen DiebaMil venirtbwite Fna.
4. Wiederholt wegen unzüchtiger Acte Veiurtbeiltor,

welcher schliesslich vom Appellgenchtshof als blödsinnig

erklärt und einer Anstalt übergeben wurde. 5. Wi.gen

Betrug angeklagt«! mit VerfolgungBwabn behaftete Frau.

6. Helannholieus, der sein Kind mit einem Hammer
ersdilagen hatte, am bin|eriobtet zu werden. 7. Potator

von 41 Jabreo, welober m berauschten Zustande einen

fressden Haan, an deoi er TorQlMrging und der ihn
Tielleieht terhöbate, ohne ein Wort so sagen, mit einem
Stockdegen erstochen hatte und ruhig wi.iter gesangen
war. Später gab er an, datis er sich an die Ihat nicht

•rinnere und keinen Grund für dieselbe anzugel» ri

wisse. Vater starb im chronischen Alcobolismus durch
Selbstmord, Mutter an progressiver Paralyse. Inculpat

selbst seifte vencbiedeaa £igenthaialiebkeiten. Irots-

dem war eine OeistesstSnnig aar Zelt der That nieht

nachweisbar, sondern nur Rauschzustand. Inonlpat

wurde freigesprochen, weil man annahm, dass er bciner

f-rblichcn Belastung wegen empfindlicher gegm .Mcoh' l

war als Andere und weil hervorkam, da»» er seine»

Berufes als QeschäftavermittJer und Kellner wegen ge-

awnngen war, oogewöbnlieb oft aleoboiiaohe Uetxinke
H geanssea.

Voi8in(39) berichtet über mehrere Falle von

Verfolgungswahn. 1. Kranker mit aexaellen Ver>

folgungsideon. 2. nysterisrher Vprfnlgnngswahn fppr

8<oat6e pere^outrice). 3. Verfolgangsideen bei einer

baiadittr Belasteten nach Grippe. 4. Sabaantar Al-

ooholismos mit V^rfutgun^ideen.

Der Jahresbericht von Alter (40 über die Irren-

anstalt Leubos enthält 8 Fälle, in welchen die Be-

treiTendaii «agan fragliebar ZaraobBangafibic-
V e i t dar Anitall «ir Baebaabtang Sb«rfaban vefdan

wareD.

1. 18 j. Gebülfe, wegen Diebstahl angeklagt Seit

dem 14 Jahre in Folge eines .Sturzes auf den Kopf

Schwacbbinn und Zustände von Verwirrtheit. Kurz vor

der That ein solcher Zustand. Das Gutachten lautete

auf epileptische Verwirrtheit and wurde durch einen

kors vor der Entlassang aus der Anstalt eingetretenen

epUepteiden Anfall best&tigt. S. Tobsucht nad Grtasen-

inSm bei einem wegen Hehlerei Angeklagten. 8. Stooer-

einnehmer wi gen Defrandation in Untersuchung. Nicht

ganz frei von nervöser. Krankheitserscheinungen, jcdeeh

keine Geistesst'Tung. 4. Stoekmaehergeselle, '20 Jahre

alt, hatte ein j. Uädchea au sich gelockt, die Kleine

unter Wasser getaoeht um sie zu betioben und dann

geaobleehtUoh n gabraachen, hatte, als er dabei ge-
st8rt wurde, die bereits Bewasatless eine Truppe bSber
getragen und sie, als sie zu jammern anfing Jnd Leute

sich näherten, durch Zuhalten Vöti Mund und Nase

erstickt. Inculpat zeigte eine geringere körperliche und
geistige Entwiekelung als seinem Alter entsprach and

es hätte demnach, wie A. gutaohtete, dem Angeklagten

der fiehata des § 57 des St. G.-B. zur Seite gestanden

(A)ter noter 18 Jahren). Biobterlioberseits wurde ei^

klärt, dass eine derartige Beurtheilang dem Oeaotae

nicht entspricht und Inculpat wurde Tonirtbeilt und
enthauptet. 5. 23 j. Fähnrich, welober Geld unter-

schlagen und Diebstähle begangen hatte. Durch erb--

liehe Belastung psychisoh-minderwerthige Persönlich-

keit, jedoch keine Geistesstörung. 6. und 7. Mutter

von 64 Jahren und 38 j. Tochter, beide wegen Ver-

leitung lom Meineid ai^iaklagt. Bei enterer ergab

sieh Idebter Sehwaebsinn, aber tonst ntebtaKiankbaftaa,

bei der Tochter jedoch menatroelles Irrsein, mit Ver-

wirrtheit, D.;!ini n, Zwing-vorstellungen und Antrieb

zum Selbstmord. 8. Bareaugehülte, wegen Beleidigung

der Behörden in Untersuebang; Quenilantenwabnsioo. -

Sobwierig gestattete aieb die gerlebta&ratlieh«

Beurtbeilnng des Geisteszustandes in awai

Ton Neumann (41) feröffenüichten Fällen.

1. Der 83jährige Cigarrenarbeiter K. wsr seit

seinem 17. Lebensjahre wiederholt wegen Diebstahl,

Betrag} Unterseblagung, vorzugsweise aber deshalb be»

itiali woidao, weil er sich für einen Criminalgensdarn

anageceben und entanreobende Amtabaadluagen unter*

nomnen hatte. Auoh hat er einmal einen Selbei-

mordversueh begangen. Kr wurde mehrfach wegen
Verdacht auf Geistesstörung untersucht, doch ergab

sich aussur der Absurdität der Handlungen, Kr:nne-

rungsscbwäche, zeitweise veniüütorter üttBimuog und
Intoleranz gegen Alcoholica nichts AufTälliges. SpMar
nahmen seine Handlungea einen immer sehwiebann,
Üaeheren, jedes Temflnftigen Zielen entbehrenden Chm-
ract'T an, der Frinnerungsmangel wurde deutlicher

und verstrck'.e Grosseuidcen machten sich bemerkbar.

Dif genauiTv AnamntS'i ergab hcrtditäre Belastung,

Gi^ reizt heit xu Kopfcongcitionen und leicht erregbare«

Wesen. Sehliesslich wurde in der Anstalt ein epi-
leptischer Anfall beobachtet, dem durch einige

Tage auflillige Erregung and Unmbe vorangegangen

war. Weder Arfiber neob später sollen AnAlle ange-
treten 8»in. Bs besteht somit originäre erst in Ihrer

Wei'.er':ntwicklung deutlich gewordene Gehirnsohwäehe
K. wurio einer ArbeilsauÄlalt übeigehen. — 2. Uann
\vu 47 Jahren, Onkel in der Irrenanstalt gestorben,

Bruder Säufer. Seit einem äberstandenen Gelenk-
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rheumAtumus und zarüekgebliebenem Herzfehler auf-

blknd erregtMtr bis zu tobnAhtihnliolien Ziutiiiden.

Wurde bereits 16mal wegen Babatöraag, Betvtenbe-
leidigUDK und Sabligerei venirtheilf. AtuModen zahl-

reiebe ntoeMe in Haase, die scbliessliob die Unter»
uobong aeiDcs Geisteszustandes veranlassten. Die Be-

obachtung ergab abnorm ge!it«igert«Geinütbserregbarkeit,

Intoleranz t;< j;i-n Alcoholica auf (irund erbliober Be-
lastung und eines erwnrb'jncn Herzfehlers.

Bein Göppioger Sängerfest hatte ein als Gast an-

««Müder jooger Amerikaner ebne allen Qrand plötz-

lich sein Qlas zertrümmert nnd die Träromer einem

Feetgenoesea an den Kopf geworfen. Er behauptete,

v«a elaem .Sebwanen* anfepaekt worden an ae(n

and dann erst geworfen tu haben. Fn,7^Iborn (42)

oonstalirt, daaa der Mann seit Jahren an Anfällen von

Aogei und Beklenmenbeit leidet und ?od Jagend an

geistig schwach entwickelt ist. OlTenbar bat er in

einem durch Alcobolgenn<!S nnd Aufregung ver-

anlassten Anfalle TOn trans itorisoher Qeiateü-
störnng gebändelt. BrUiebe Belaatong war niebt

naehweisbar.

Ein ron Andrews (44) begutaobteter FaU be-

trllll einen intelligenten Hann, der einen Poltttsten,

welcher ihn verhaften wollte, niedergeschossen hatte.

Die Beobachtung ergab originäre Verrücktheit

mit eell Jabren bestehenden Verfolgungsideen nnd

masaeobaflea Sinniedelirien. Der Hann hatte wieder-

boH sf^ine Fran am Leben bedroht, in Folge seiner

krankhaften Eifersucbtsideen, und war zuletzt von

dem Wabn befallen^ der anserwiblte Priaident der

ereinig^ten Staaten zu sefn. Ks wurde eine MenRe

seine Wahnideen documentirender Schriften Tor-

gefnnden.

Ton zwei dorch Adloff (46, 47) mitgetbelltott

gerichtlich-psychiatrischen Fällen betriffi der erste

einen decrepideo vom Schlage gerührten Qreis, der

angebliob dorob ein Fenster auf einen Naobbar ge-

schossen haben soll. Die Untersuchung ergab, trotz

dem manober Uebertreibungen des Inculpaten wegen

an Simniation gedaebt wnrde, ausgesproobenen B15d«

sinn ItB zweiten Falle bandelte os sich am be-

gründete doch krankhaft ii herlriebene Kifersuchc bei

einem nervösen und von meiaacbolisober Depression

befalloDen ttaase.

Virgilio (48) publicirt die Untersuchungs-

resullate und das Gutachten über den Geisteszustand

des E. Caporali, welcher 1889 ein Attentat auf den

italienisoheB Mfoister Crispi in der Weise ausgefäbrt

hatte, dass er zwei Steine in die Kutsche schleuderte,

in welober der Minister mit seiner Tochter saas.

Brsterer wnrde dalwi am Kopfe leiebt verwundet.

Die Untersnchunf? ergab ori g i n är e Ve r r ü ck t bei

t

mit Grössenideea, Asjmmetrie des Schädels und Qe-

aiebtee nnd andere DegeDemtionsMldben.

üntsr den Titel i »Das moderne Tebrngeriobt —
eine sociale Qefahrl" erschien in Heriin eine von dem

aus der Irrsnaastalt Ybbs entsprungenen Carl Herr«

mann erfeaste Brosdiflto, welche einen mit grossem

Journalistischem Raffinement ausgestatteten Protest

gegen seine Irrsionserkl&rang mit gröbliobeo

VoiwlirfBn gegen Qeriehtspreeedarent frrenaaalalten,

die Aer?,t'^ rnd gegen seine Verwamltn enthält und

mit einem Apell an den Ministerpräsideaton und den

Jostisminister eobliesat. Hinterstoisser (49), einer

der psychiatrischen Sachverst&ndif^en ii s Wiener

k. k. Landesgeriohtes, auf deren Gutachten bin die

IrrsißQSerkiärung erfolgt war, bespricht ebenso objeo«

tiT als saobgemäss den ganien Fall, begründet Mif>

führlich das von ihm abgegebene . überdies aoCh TOO

anderen Psychiatern bestätigte Gutachten und wider»

legt die in jener Broeebtre ontbaltnnen Verwftrfb. DIo

AusfübrunRen sind derart, dass wohl jeder Sachfer-

ständige die Ueberzeagung geWinnen wird, dass 0. H.

an originiror Verraehiheit leidet nnd da« lein«

Unterbringung in einer Idemaastalt durchaus gerecht-

fertigt war und auch gegenwärtig geboten ist. Auch

Prof. Eulenburg wird wohl zu dieser Uebeneugong ge»

langen, der sieh danib einseitige Information verleiten

Hess, den C. H. für geistesgesund zu erklären and so-

gar das österreiobischeGericbtsreriahreD and dieSaob-

rentindlgen aumgreHiMi. In seinem Weaen tot der

Fall nicht neu, vielmehr schon wiederholt dagewesen,

interessant und lehrreiob aber durch die Stellung, den

abentenerliohen Lebenslauf and das besondere joomn»

listische Kafrinement dso Hannes, sowie durch die

sexuellen Seiten, die ihn sogar mit domStra%esete in

Conflict gebracht tiSben.

Tamburini und Algeri (öl) berichten über das

Verhalten des nnn im Haaleomio Cifminalo doli* Am-
brogiana untergebrachten Köuigsm6rders Passa-

nante. Es ergiebt sich daraus, dass P. an originärer

Verrfioktheit mit OidOMn» nnd Veifolgongadelbrien

leidet nnd Zeiohon beginnenden Sehwadisinns seigt.

R. J., ein l.^jShriges Mädchen, wurH- ',T'--icrholt

wegen Ladondietistahl verhaftet. Sie sstaaicil, wie

Hawkins (52) eruirte, aus einer belaat'tfm Familie,

zeigte seit frühester Jugend ein diebischem Wesen,
welches seit der erst mit 15 Jahre eingetretenen Pu-

berttt sanabm, ein sonderbares Gebataieo. Anob waren
Anfille von vorabwgebender Oeietestrtlbnng und bfste»

risrher Lähmung aufgetreten. & diegnosttoirto mora-
lischen Schwachsinn

Mand&lari balle einen Mann zu begut»

achten, der seine und awel Kinder ermordet hatte.

Er fand weder Geistesstörung noch Anhaltspunkte

für die Annahme einer moral insanity. Der Grand

der Tbat war eine Liebsobaft» die er mit einer nnderen

Fna eingegangen war.

Bei einem Brandleger konnte Peters (54j zwar

Gemüthsstompfheit und Intelligeozsohwäcbe aber

nicht die bebanptete Bpilepsie oonstatiren. Anoh war

die Handlung unter Unstlndon erfolgt, die eine Be-

wusstseinstrubang ausschlössen P. erklärte somit,

dass der Angeklagte sich sur Zeit der Tbat nicht in

einem Znstande von BowusstlMigkeit oder krankhafter

Störung der Geistesthätigkeit befunden, durch welchen

seine freie WÜlensbesÜmmnog aosgesohlossen war,

dess jedoeb kdrperliobo nnd geistige Anoanlieo Tor^

banden sind, die die freie Willonsboatinnang
oingesobrAnkl haben.
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Bliwanger (55) b«gtttMlit«to «ioMi STjIbrigM

Wtbwi der sein Kind durch Halsdarohsohneiduog ge-

tödtdt halte. Die UntersTichang ergab hochgradige

erbliche Belastung, ds die meisleo Mitglieder der Fa-

milie sowohl ritMllelMr* «Is mötterlioberseilt mit

Krämpfen lehaftet waren. Auch bei dem Inculpaten

waren in der Jagend epileptische Krämpfe m-
liMd«B geirawn. AQoh seigt« «r ein apaftbiMiw,

schlaffes Wesen . augewachsene Olirläppchen . verfiel

zeitweise in Bammelei aod war wahrscheinlich intote-

nnt gegen Aloohsliea. B. loonte Mne ausgeprägte

Oftistesstöraof BtAhweisen , auch nicht epileptischen

Znstand oder pathologischen Rausch zur Zeit der

That. kommt jedoch zum Schiasse , dass Inculpat in

Folg* arUiehw BnUttiiBg sn den D»f««ttt«a8«h«tt
gehört. Die Annahme einer Tertninderten Zureoh-
nongsfähigkeit oder die Högliohkeit der Anaabm«
nildeinder ÜDstlnd» Ist du aotbmndlge ZogwtiDd-

niss, welches die Kechtslehre der neueren Entwicklung

dsrPsjrobiatrie machen mass. — In der Schwurgerichts-

T*rh*adlang gab der Vorsitzende seiner Qenugthuang

öffimtileh Aaadraek« dass die modernen Lehren der

erblichen Degeneration noch keinen Einfluss auf die

Raohtspflege gewonnen hätten. Seiner Ueberseugung

BMb aeiM dlflMlbM nur gMignii dM RAobtabewoMt-
s^^i^ 71) ;-h".'1i^-9n und die Anschauungen der Gr-3o!!wr;-

reuen zu verwirren. — B. legte oatürlicb gegen eine

Mleh« AQffanug Mfort Tvrwabnng eio.

Ein Ton Burkhardt(A6) ontenacbter Mann war

in Folge grosser Strapazen ira Kriege an einem chro-

nischen Hirnleideo erkrankt, üerabgekoumen und ron

seinen Angehfirigen verlass«!! batta «r BfBiMl gslagt

und wurde trotz ärztlichen, auf Unzurechnungsfähig-

keit laatenden Outacbteos, sa 2 Jahren Zuciilbaas

Torartbtili, wo er afob tttdolloa T*rbMi vnd Mgebltcb

keine Zeichen von Geistesstörung gezeigt haben soll.

Wenige Tage nach der Entlassung zündete er das

Bwa *w«B ibm ÜDbekannten an, wnrd« lofort f«r-

haftet und gestand dieses gethan zu haben um wieder

ins Zuchthaus zu konunen. D'" 'Ir/!'!"*:" Untersuchung

ergab das Bild der multiplen Hira-undKücken-
BsrktsoUrosft, SobwMbsfanuadmonliMb»Stompf-
beit.

lieber zwei Soh wacbsinnige, welche mit dem
Q«rIobt* in Confliot gtkommeti wmo, beriobtet Bftr-

tels (57). Der eine hatte öffentlich onanirt, der an-

dere seine Geliebte auf deren Wunsch erschossen and

dkon stob selbst zu erschiessen versucht. Beide er-

wltMii sich als hochgradig erblieb belastet, lebvedi*

•ionig und seit frühester Jagend pervers.

Die ron Micke (58) beobachtete 21 jähr. Fabrik-

erbelterio batte ein altee Eheimr, «elcbe« eie freaad-

lich aufiierioramen hatt?, mit der Hacke erschlagen,

ein im selben Zimmer befiadliobesWiegenkiad geschont,

bieraof eiD SperkaMenbiiob and Geld sieb eogeeignel

und einen Kasten in Brand gesteckt. Schon am n&ob*

sten Tage machte sie aulTallende Ausgaben und ver-

steckt« das Geld in ihre Tuurnure. Verhaftet, leugnete

sie lange
,

gestand jedoch sobliessliob die Tbat aus

Oeldnetb TerAbt za baben, lowle, dui sie Mhw die

Abaieht batte, ihr* Fnimdl» mft *]Mr Stkamt vmm-
bringen , weil diese an jenem Sonnabend fbren Lobn

bekam, welche Absicht jedoch lufallig vereitelt wurde.

Sie ffurde zum Tode verurtheilt und zu lebenaläng-

liober Zuchthausstrafe begnadigt. Im Zuchthaus traten

Erscheinungen hallucinatorischer Verrücktheit und

völliger sitUioher Entartung auf and die Kranke wurde

der IrreoaBstalt ttbergebeo. V. oemtaUrte daaelbat

hereditäre Belastung, Degenerationszeichen, von Kind-

beil auf bestehendeo ethisoben und iatelieotoellea De-

feet and periodi«di* impnleive Antriebe. Die Doppel-

mörderin ist naob aainer Ansicht eine wabrsobeinliob

von Geburt aus moralisch Schwachsinnige,
deren geistige Defeote schon vor der iocrimiairteo ihat

SU Tag* getretM , die f«lgllob den Mord selbst in

geistig unfreien Zu'^tirr? bfj^ing. Sie ist, wie N.

glaubt, mit Unrecht verurtheilt worden aod gebort«

OB Anfang an las Irrenbaoa. Anf diesen Torbertiteten

Boden hat sich später eine acute Psychose entwickelt.

Zu früher mitgetheilten Fällen von Simnlatioo
von Schwachsinn bei bestehender Geistes-

Störung fügt Neisser (59) einen neaenbintn. Dies-

mal handelte es sich um einen seit 4 Jahren mit Que-

rulantenwabnsinn behafteten Manne, welcher wieder-

holt wSbrend der OerliditSTerbandloBg «leedirt nud

die Qerichlspersonen beschimpft hatte.

Gin 63j&briger marastiscber Mann, welcher meb-

rere nniittÜobe Attentate begangen hatte, klagte über

Schwäche und paralytische Erscheinungen und zeigte

unbestinimto Symptome von Geistesstörung. Er wurde

in allen lostaozao. auoh von Landgraf (60), für eineo

Slmolaoten gehalten. Er wurde in seiner ZtHh

neben dem I.pibstuhl todt gefunden. Die Obduction

ergab ein frisches iraamatisches Extravasat aaf den

mittleren linken Hirnlappen and eine obroBliobeLepto»

meningitis, deren Ilochgradigkeit kcimMi Zwiff^l ührin

liest, dass Inculpat schon lange gebirnkrank und kein

Simulant gewesen ist.

Ein 43jEhriger. wegen Diebstahl eingelieferter

Mann, welchen Murray (Gl) sah, hatte seit der Auf

nähme täglich 5—6 epileptiforme Anfälle, zeigte

jedoeb dabei weder Steilwr, asdi PttpRlenstarre, noeb

Schaum vor dem Munde. Auch waren die Conj^mc

tiveo empfindlich. Er lag dann sprach- aod regungs-

los, aobloiAte dabei aber Mileb ond Sappe vnd Hess

unarticulirte Laute hören, wenn er die Excremente

entleeren wollte. Die Hautempfindliobkeit war eine

geringe, denn er reagirte nur gegen tiefe Hadelstiche.

Die Simulation war evident und der Hann bewies

sie selbst dadurch, dass er eines Tages sich am Fen-

ster seiner Zelle, aof welches er erst bioanfoteigeo

nnsits, erbing. Es kam heranst dass der Mann seit

seinem siebzehnten Jahre wiederb It wi?s:pri Dieb-

stahl, Eigentbanubeaobädigaog etc. bestraft worden

war and dass er von den S Jahren nnd 107 Tagen
seiner Inhaftimag, 4 Jahre nnd 114 Tag» im Spital

«ugebracht hatte, doch immer nur mttsimulirten Krank-

heiten. So hatte er sich einmal das Sorotum verletst

und 3 mal bereits die in Heitang begriffene Wund*
wieder aaiiisilissB. Siia Tatav war bmtSs» di* Matter
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Usterbftft and in der Familie war (T&tarliobarseits)

Geisteskrankheit, Taubstammheit ond Selbstmord vor*

gekommen. Inoalpat selbst war arbeitssohea, soll je-

dooh keine Zeioben tod Geistesstörang gettigt haten
nnd wuT'^f« ron sämaiiliohen dOefängoissärzlen nur als

ein erwie&eaei Simulant (coofirmed maliogerw) erklärt.

M. M J«d«olk in HctoMf, daat d«r Hmb MtMUadm
geistig anomal und waInMiMiBliell Mit Itt0r*l

nity behaftet war.

Die k. wissenschaftliche Deputation fär das Medi-

daalweeen, resp. deren Referent Lejden (62) war

in dar seltenen Lage, ein Gutachten über den Geistes-

XUStand eines lebensgefahrlich Erkrankten
abzogeben. mit welchem 4 Notariatsacte aa Gunsten

aateaa Soknaa md aiaaa flaeratlra aafgaMmman wor-

den war?n Nach der Genesung bestritt der Mann jeg-

liche Kenntnisa too diesen Kotariatsaoten, eikl&rto,

diBB aa ibffl siamala Id den Sinn gafcommaD aal , dar-

artige Verfügungen über seinen Besits zu treffen, es

müsse das Ganze auf einem betrügerischen Treiben

des Notars mit seineiu Sobo and einer dritteo Person

beruhen. Der Notar warda angeklagt, dass er in dan

betreffenden Acten den Kranken R. n'"! vcrfnfriinfr«

f&hig beteichnet habe, obwohl derselbe mindestens

wlhrend daa grSaatra Tbailaa dar ZaHdavar dlaaar

Acte sich in einem bewusstlosen und TOrfügungs-
unfähigen Zustande befanden hltta. £a kam iodar

Tkat karaas, dass B. sich zu janar Zalt in tliwin kmtk*
baftan hochgradig benommenen Zustand (B. war Pa*

tator, es Hess sich jedoch nicht sicherstellen, ob jener

Zustand durch den Aiooboiismus oder anderweitig,

t. B. dondi poatapilaptlaaha Sablafiiaoht varaalaaat

worden i?'.'' Vefand. in welchem er die Exoremente

anter sioh iiesa, auf Anfragen und Waschungen mit

KSfaiiaobam Woaaar nnr mit pja* nnd .nein* antwnr-

teto und dass ihm die Feder in die Hand gegeben und

let&tere bei Niederschreibang der Handseieben ?on

sainaa Sohne nnd dem Notar anteraiStst worden war.

Du Gntachten der wissensch. Depot, wird dahin ta-

sammengefasst: ,iB99 B, sich während der Dauer der

mit ihm aafgenommenen Notariatsacte in einem Zu-

ataada von Bawaaatlaalgkait bafnndan habo.* Daa
Medicinalcolleginm. welches za gleichem Schlosse ge-

langt war, halte binzugefügts »daroh welche die freie

SalbatbaattniniiBg ausgesohtoaaan war*. Dia wiaaan*

schaftliche Deputation bemerkt aber, dass sie, wie

aach stets in früheren Fällen, ?on einer Aenssening in

dieser Riohtung absichtlich Abstand genommen habe.

.Die Antwort aaf die Frage, ob durch dan in Roda
stehenden Zustand die freie Solbstbestimmaog ansge-

soblossen sei, liegt in dieser Aasdehnung nicht mehr

auf madidniadiam Oabiat.*

üobar dia Diapoaitiouaf&higkalt Apha*
sischer bandelt ein Aufsatz Kohler's (63), welcher

naob Zusammenstellung des darüber bisher Bekannten

aom Soblusae gelang:!, dass sich die einzelnen Fälle

TOn Aphasie nicht nach einer Schablone abhandeln

oder in gewisse Calegorien einzwängen lassen, da*^'

es also sobwer halt, gewisse Grandsätse bezögliob der

gerichts&rttlichen Behandlung der Aphasie aafsa-

atallao. Ba ial daher jadarFaii oonorat «n bagntaohlaii.

1. Allg«m«nea.

1) Broflanta, G., Reoherobe« exn^rimentales sar
oertaioa altAratiaaa aoeidantallaa oa iraadalanaaa daa
papiers at d^torae. Ball, da UAead. BalgiqQe. No.lQii
— 2) Montalti, A., Contribuito alla prodnzione dei

otistalli di cmina dal sangue io putrcfazionc Lc> speri-

mentale. Lnglio. p. 48. — 3) T&massia, A., Su
aloune oondizioni della eristallissasione deil' emina.
Rir. sperim. XVI. p. Ibb. — 4) Lombroso, C,
Sulla medicina legale del cadavere seoondo gli oltiBi

atudi di Germania ed Italia. II. Bd. gr. 8. (Zosanaatt»

ataUaag.) — b) Harris, Th., Manael d'autopsies oa
metbada de prattqnar lea examens oaday4riques au
point de vue chitoique et raSdioo-Iegal. Traduit de
l'aiiglais et annot6 par H. Surmont. gl, R, 1888 —
6) Falk, F., Ui'ber postmortale Blutveränderungen.
Vierteljabrasohr. f. ger. Med. LII. S. 215. — 7) Der-
selbe, Dasselbe. Bbendas. LIIL S. 76. — 8) Our»
witaoht Sapiiie, BzperineataUa UntarsaaliangaD aber
LeielwBTerladeraDgen aar BaattBainmig daa Alters dar
Leichen in gerichtlichen Fällen. Dis.sert, Bern. —
9) Kratter, J., Ueber die Zeitfolge der Fettwacbs-

blldang. Friedreich's Bl. S. 546. — 10 H fm^un,
B. Ton, Ueber einige LeioheneraobcinungeD. Wiener
Presse. No. 37u. 38. — 11) Piloni, G , Identifleasiona

di oa indiTidao per mezzo dello scheletro molto in-

aonplato. Lo Spario. Maggie, p. S71 e Giagno pw 5M.
— 13) Moingeard, A., Signas d'identild des ooniara
exer^ant 1a profeesion de rbabillears de meales. Ann.
d'h.g publ. XXIV. p. 39. — 18) Chassagny, De
ia pcine de mort et de aon iofluence suivant la mani^re
dont eil« est appliqu^. Lyon mMical. No. 40 et 41.

— 141 Bernard, P., De rorigioe cardiaque de la mort
subitc. Arch. de l'anttny. V. p. 175. — 15) Moore.
S. J., Sone obsooi« aansas of snddan daatb rerealad

bf post<norton exaalnationa in nediao- legal iatesti-

gations and in private practioe. nia.sg Joarn. Febr.

p. 81. — 16) Kej-Aberg, A., üeber die Sclerose der

Kranzarterien des Herzens — als Ursache plötzlichen

Todes. Viert«ijabrsschr. f. ger. Med. LII. S. 57. —
17) Todd, J. F., -Secondary consequenoes of surgieal

Shoek. Med. Mawa. Apr. 36- — 18) Saorre, G. v.,

Caaniatiaaha Stadieo über Sobidatfraslunn. Mit ATA
Oisaart. Oorpat. — 19) Platten, H., Ueber Lungen-
a1f)M>t{onen nach Kopfverletzungen. Vierteljah rssohr. f.

ger. Med. LIII. S. 248. — 20)Reabpld. Bemerkungen
über Quotbchung der Eingeweide von Brust- und Bauch-
höhle. Friedreich's Bl. S. 285 u. 809. ~ 21) gey-
Aberg, A., Till liiran om den spontana magrupturen.
(Gastrorhexis.) Nordiskt mcdicinskt Archiv. XXII.
No. 10. — SS) 8obola»fr. (Riga), Ana dar foraosisoben

Ffeaik. FMacab. Woabanaobr. No. 8.

Broylanta (1) liat dordi aatapraehaada Taranaba

festges'i 'It. lass befeur^i'i-t t^ewesene oder radirta

Stellen auf Fapier, wenn sie Jodd&mpfen aaa-

gaaatst wardan, aina aadai» firbnng arhaltan ata dia

Ungabtav «nd dadarah daatlich hervortreten, auch

kann man erkennen, ob die RadiriTnp m-* Cfummi oder

Brodkrumeri geschah und ob die Öchrilt luit Tinte oder

Bleistift geaobriaban war. B. lUaabrlrl aabia Angaban
darch 3 Tafeln Abbildnogao.

Montalti (2) konnte aus eingetrocVne^en Blut-

sparea noch naoh 7 bis 15 Jabcan und aus Eaalem
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Blate noch uoh 4 hkgm HirnJoerytUll« iw-
•teilen.

Tamassia (3) prüfte die EiawirkuDg van

R«8taad ferschtedeneii «rgAnisehen Siaren
sowohl für sich als in ihrem Zasammen wirken aaf die

Darstellbarkeit der Himinerystalle and fand,

du8 bei Gontaot too Blat mit EImbMI» di« 1l6|;Ho1i-

lieit der Darstellung gut ausgebildeter Cryslalle schon

nach 20 bis 30 Tagen abnimmt und dass sp&ter nor

onTegelinissige Cryslalle no6 ciTstelliniiobe oder

amorphe gehäufte Masaen erhalten werden. Contaot

mit Essigsäure beeinlräcbtigt die Darsto'!barl<eit nicht,

mit Oxalsäure nor wenig, stärker der mit Tanoin. Die

UntemoliTOgen mit CM-, AneiMa-, Tal«rian-,

Citronen-, Milch-, Piorin- «od Stltoylaliin «rgalMii

oegatiT« Reenltote.

Bei Minen Stadieo Qb«r die BlntUer« resp.

Blutfällung der Arterien nach dem Tode,
Termutbete Falk (6) in der Starre der OeHua-

mnskeln einen bedeutsamen Factor und glaabto Sterken

Blatgtbalt der Arterien nach dem Tode n Anden,

wenn er rmuchte knrr vor dem Tode das vasomotori-

sohe Nervensystem Tom Ceninim aus stark zu erregen

mid dadoreb gleiobMitlf «Ine Mb««U« ISittemug der

Qeßsswand hervorzurufen.

In der That fand er stärkere Blutföllang der Ar-

terien nnoh neober Brelickang, nnob HtentioTergifi uog

und nach Tetanisirung des Rückenmaiikt, Doch Ter-

werthet er diese Befunde nur mit grosser Zuriick-

haltong und empfiehlt Heaobtang des FüUungs-

MMtendes der Arterien bei Obdnotton, Uthat» Snnm-
Inng empirischen Materials.

Zufolge weiteren Versooben über postmortale
BlntTerlndernngen stellte Falk (7) fett,

dass Kohlenoxyd innerhalb der Leichen

aohwindet, wenn diese höhere Fäulnissgiade erreicht

hnbea, dnw Aaatrilt von nnveiinderten Itohlenoxyd

Wis seiner Verbindung mit dem Blutfarbstoff bei An

Wesenheit der Fdulniss-Raclerien möglich ist und

dass die kiiilweiobung des (Jasen aus dem Blute oon-

tinnirliob weiter febt, well die DURuien dM tni-

gewordeno G.ts in die benarlibirten Gewebe und

schliesslich nach ausaen in die Atmosphäre führt.

Bk ist ferner erUlilleb, dnss eine Trannaog des 00
aus seiner Verbindung mit dem Blutfarbstoff im

(aalenden Leichname intraTascalär etwas langsamer

siob abwickeln kann als in Blutergüssen, weil in den

kleinen Extravasaten die Blutsohiobte eine dünnere,

den Austritt von CO begünstigende ist. Namentlich

werden oberfläcblicn gelegene Blutexträvasate p. m.

m«rkliob tebneller kobleaozydieer als du Btoeglobtn

der grossen Gefasse.

Sophie Ourwitsch (8) hat Untersacbnngen über

LeiobenTerinderungen sur Bestinmnng des
Allers von Leichen angestellt, indem sie 8 gleich-

altrige, mit Strychnin vergiftete Kaninchen unter

gleichen Umständen bei durcbscbuittiich 10° C. liegen

Uess nnd die mit ihnen rorgebendeo Yerinderangeo

notirte. Aus den Resultaten scbliesst sie. dass man
saverläesige Zeichen für die Mehrsahl der Zelt-

abseboitte bat, dass hingegen in der Minderzahl nur

eine approximative Di&i^nose möglich ist. Zu den

.gut charakterisirten Wochen" gehört die erste: mini-

males Ansgesproohensein der Leichenverändernngen;

die dritte: Ausfliessen «blutiger Plüesigkeit aus der

Nase; die Tierte: empbysematöse Aoftreiboog der

TUere; die IVnKe: das Biaolwinea der Ibdsat dls

siebente: Zerstörung der Leiche bei Vorhandonsein

zahlloser Maden und die achte: Verschwinden der

Maden ans dir wlUreaimen •mtBrten LoiolM.

Ausgebend ron der {wA dm Erfabrnnfun des

Ref. unhaltbaren) An-^rhauong, dass aacb die Mos-

cuiatur in Fettw&chs amgewaadelt werde, erörtert

Krfttter (9) dia Zeitfalfe der Fettwaohs-
bildann-, wie er dieses bereits 1 887 (s. d. Her. L

S. 511) gethan und berichtet über eine am 8. Januar

(sali waU bsissen Jnni) 1890 ans der Sfll gesogen«

stark faule Leiche eines Knaben mit reichlich ent-

wickeltem theilweise in sohmierigA Adipocire ver*

wandelten Pannioalus und mit in den oberen Schiebten

«blassen, beginnende Teffsrifang* zeigenden, in den

tieferen dagegen schrin roseorrith gefärbten V!uskeln,

zu welcher sich zwei Valer gemeldet hallen, deren

Knaben Tersobwnnden nnd mnihBassUeib in der 8111

ertrunken waren. Der eine gab an, sein Söbnchen,

3 Jahre alt, sei am 18. Mai d. J. veraoglückt, es sei

sebr gross nnd kräftig gewesen, die QHIsse stimme

vollkommen; der zweite sagte, ihm sei seit 29. Jali

1887 sein 5Jähriger Sohn abgängig. K. entschied:

.das Kind gebort keinem ron Beiden;" dem ersten

nicht, weil es nach genaueater (nicht niber mit-

getheilter, Ref.) Untersuchung des Skeletes wenig-

stens 5 Jahre alt und nach den wahrgenommenen

Torweanngsersobelnnngen gewiss länger als S Woehen
im Wasser gelegen sei; dem iweiten nicht, weil trotz

des zutreffenden Alters für die Zeit Ton fast 3 Jahren,

wenn niebt braondeis Cmatfiida dl« Laiobt oonsar-

virten, die VorwSMiigBertobeiBiugeii boobffadigsr

hätten sein müssen.

In einem in der Seotion für gerichtliche .Medicia

des Z. Intematlanalan med. Congressee gehaltenen,

im Original nachznle?onden Vor'rage sprach v. Hof-
mann (10) 1. über Adipooirebildnng und derM
Bedingungen, wobei «r entsebleden die Ansteht rer-

trat und durch Präparate belegte, dass die Adipocire

nur das ursprüngliche in Fettsäuren umgewandelte

Fett sei: i. über das Abgehen der Haare bei

Wasserleichen durch Abbrechen an der Haut, wo«

durch letztere ein wie rasirtes Aussehen erhalten kann;

3. über postmortale Bildung von Schwefel-
arsea aas weisen Arsenik nnd in dieser Riobtnog

an ffunden und an Gedärmen menschlicher Leichen

angestellte Veranche, welche lehrten, daas diese dorch

die Plnloiss veranlasste Omwandlnng sieh seben nnd
2—8 i'agen vollziehen kann und schliesslich über

subendocardialeEcchymoaen und Injectiones,

deren Entstehung und diagnostische Bedeutung.

Piloni (11) hatte im J. 1884 fiber ein aof-

gpfnndfies tinvollständiges Skelet ein Gutachten

abzugeben und sprach siob dahin aus, dass daa Skeiet
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TW •taitiB otir» 80 Jabrt alton Mmib« bwittbn, ^mmb
Stator etwa 1.70 m betrag«o hab«, dau sich an den

Knochen mehrfach» Verletsangen fanden, tod denen

jedoch nicht entschieden werden könne, ob sie wihrend

dM Lebens entstanden sinti. Zwei Jahre später

wurden die Knochen wieder exbamirt tind P. die

Frage gestellt, ob dieselben einem gewissen B. aoge-

liArm kdnolM, 4*r 36 J«br alt «od oa. 1,70 m ta«ob

gewesen sei und ob sich an (Jem Sch^il^ ! vrrif rend lins

Lebens erhaltene Verldlzaogen nachweisen liessen.

P. bejaht« dl« «nt« Frage, li««i «bar dl« »r«ft« nn«

«Uchieden.

Am liüken kleinen urnJ Ringfinger der sog. Mühl-

steioscbarfer (rbabilleurs) findet sich ein nach

ll«iBf«ard (12) ron ibnr Arbeit herrihrender oba-

racteristischer nnd daher für die Constatirang der

Identität wichtiger Befand, n&mliob ublreiobe wie

titowirt Ma8«b«itd« MbwinlMi« BlBi|ifr«apiiifMi fn

der Haut, welche von abgesprengten kleinen Stahl-

splittern herrühren und selbst ?iele Jahre nach Auf-

lassung dieses Berafe« sioh flndm. Blaicbko bal

bereits diesen BafiiDd b««obrI«b«B und 8id«rMi« d«r

Mählsteinscbärfer genannt

Chassagny (13j empfiehlt die Einluhruag latra-

rnnwcr Hinriehtuag«!! atatt dar 6fBBttt«baB amd

die AnästbaaituBg da« DaliaqnaalaB iw dar .JoatUI-

oatioD.

B^rnard (14) briagt atatiatiaebe Taballan
über df^n plötslioben natürlichen Tod in

Frankreich and speciell im Rhone-Departement Tom

Jahre 1835 bis 1887 und knüpft an dieselben Be-

merkungen über neuere Erfahrungen bezüglich der

Ursachen fiber diese Todesarten. Seine Conulusionen

aind folgende: I. In Frankreich ist die Zahl der

pUtaliebvB Todeafill« aait 1835 ioi ZuMbnaos Im

Departemnrt llbone jedoch macht sich eine Abnr-ihrar»

bemerkbar. 2. Drei Viertel der Veratorbenen geboren

d«m BiiBoUobwt Oaaebleobt« bb. 3. Dl« ualatMi ladl-

Tidoen stehen in Torgerücktem Alter. 4, Kälte be-

einflusst dioHäußgkeit derTodosrälle, ebenso plötzliche

Temperatur- und Luftdruckveraoderuagen. 5. Ent-

g«f«B der lleiBaagDaf«rgi«*8 spielt das Hers beim

plötzlichen Tode die Hauptrolle. 6. Pleüritiscbe Ad-

häsionen und gefüllter Magen begünstigen den fiintritt

d«r BvrslibaMOg. 7. IM« wirUiob« Oiaaaha daa i^Cta-

lichen Tod«« IIa«! ai«b obn« ObdoekiftB atobt b«>

atimmen.

YOD Moora (16) «arS«B einige Fätia fOB pKtl-
liobem Tod dfliab Aneurysmaberstong mit-

getheilt. Bemnrkenswerth ist ein zuckererbsengrossos

Aaanrjsma hinter der mittleren Aort&klappe, welches

ia d«a H«nb««t«l g«b«i«t«B war ufA bei einem bloss

19 Jahre alten Marn? ohne weitere Veränderung der

Aorta gefanden wurden femer ein zweiter einen

S8Jlbrig«D KaoB b«ti«ff«Bd, d«r wibT«Bd ^n«r

Rauferei gestorben war. Die Obduction ergab ein in

den linken Pleurasack geborstenes Aaearjrsma der

Aorta. Ein solches fasd «iob auoh bai «ioem

87JtbrigaB Hanne, der SMonata f»rb«r Ia «laa Lebens-

fwnriabaraag aaii|«B»mMa woid«a «an «««i« b«i

•ia«m 85Jibrig«iB Manaa, bat «aloboBi «ataardm «in

grosses Aneurysma der BauohaorlB BBBiittalbar aiit«r

dem Zwerchfell gefunden wurde.

Key-Aberg (16) beschliesst seine Arbeit über

Solerose der Kranzarterien des Herzens als

Ursache plötzlichen Todes. Ans seinen 13 Fällen

von isolirter Sclerose der Kranzarterien ergab sich,

daaa dt« P«ttd«gMi«ratiOB dar BoRmnaeiilatur In

solchen Fällen nur relativ selten in einer solchen Aus-

breitung Btid Stärk« Torkommt, dass es berechtigt

8«tB kaao, Ib iltr dt« alotet« Uiaaeb« d«r n^trzparaljse

zu sehen. Auch in Fällen, wo es zu Myomalaola ga*

komtneo ist, muss noch irgend ein, vorläufig uns un

bekanntes Moment hiü^ukommen, welches die Herz»

libnaog b«diagt.

Aui Arla.^s eines Todesfalles oinesOeistoskranken,

bei dessen Obduotioo sich vielfache Contusionen, ein

Bniob d«a fitoroQan aad «fner Rippe ergab. «rbr»it«t

sich Todd (17) über den chirurgischen Shock
und seine Consequenzen (traumatisches Fieber»

Gollaps, parenchymatöse Degeneration), insbelsonder«

über die Anschanungen am«iikaBiaob«r Aerzte, ohne

jedoch Neues zu bringen. Bemerkenswerth ist, dass

der Kranke «ineD Monat vor seinem Tode, als sein

Vaaagaaabwtr lait ^nqr bahaBdalk ward«, aiob mit

Carbolsäure zu vergiften versuchte, jedoch in

Folge «ofoit gegebener Oegeamittel genas. Darauf

baifigltob« S«otioBab«foad« warden alcbt Botiit.

Hübsche unter der Aegide Körber's ausgeführte

nnd mit 4 Tafeln iliostrirte oasoistische Studien
über Sohädelfraoturen bringt t. Knorre (18).

Die Beschr«ibaBg betrifft 13 Rill«, «o?on G von

doppelseitiger, die ihrigen von einseiliger Schädel-

compression. K. stellt die Ergebnisse seiner Uoter-

80«hang«B wi« folgt saflamaMat 1. DI« Btratonga-

brüche verlaufen parallel tat Druckrichtung; ihr

Entstehen fällt je nachdem, ob die Elasticität des

SobEdali in t«to «d«r aar partisll in Aaspniob g«*

nommen, bald in den Aeqnator, bald in die Nähe des

Druokpob; dieselben durchsetzen bei doppelseitiger

Compression des Schädels alle i resp. 2 Schädel-

graben — bei einseitiger üb«iaebr«lt«B ai« die MiVM-
Hnie nur selten. 2. Die Biegungsbrüche umkreisen

den Drnokpol, die von ihnen umgrenzte Knochen-

parti« lat bioflg «iBgvdrfiokt« al« dorobiotiva di« Ta>

bola externa weiter als die interna. .3. Die Annahme

Körber's, dass sich b«i breit angreifender Gewalt,

b«aoad«ra imin di«««tb« k«fai« «b««« Fliob«, n«bi«r«

Pole bilden, ist berechtigt und hilft uns die oft sch«in-

bar jeder CiM^tzmäasigkeit haaren Fissuren erklären.

4. Die Unterscheidung doppelseitiger und einseiliger

Compretsioa tat flir das Oviicbtaant roa Bedaatoag.

5. Aus dem Sectionsbefund lässt sich mit Sicherheit

nur di« Riobtung der stattgehabten Gewalt er-

aebli«t««B. 6. W« daa grtaat« Klaffaa dea B«ratonga>

bruches stattgefunden, kann oft nur aus Nebenum-

ständen erschlossen werden : eine Zerreissnng der Dur«,

oder Einklenmung von Fett (Körber) oder Haaroo.

Der Auteta Ton Platten (19) flbar LaBg«a-
a(i«oti«o«a oaob KepfT«rl«t«ttag«A ward«
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dorob fblgandüt Ftll ?»nmlant. Bin SOJ&hriger

ganz geaand^r Kmir erhielt im Schlafe aus geringer

Entfernang einen Sohuss in die linke Scheitel-

gegend und starb aoi folgenden Tage ohne wieder

warn B*wiintsein gekommeB za sein. Die Obdaction

er^ab ausser der bis zur Schädelbasis dringenden

SchossTerletzong an der rechten nicht ödematösea

Längs den Üntorlappen lo sefnw T»Uti(S( von M«r

gcbwarzrolbcr Farbe, glatler Oberfläche, gallertartig

schwappend, fast ganz luftleer and im Wasser unter-

atnkend, am Sdniitt nfobt g«1c8nit, Mm Drook dfion«

Schwarzrothe Flüssigkeit entleerend. Die Langen-

gdfässe 7'jm Caliber von 2 mm überall leer.

Hiorosüopisch ecwieaen sich die meisien Alreolen als

lear, dl« Hiodanalbl war mit fothan Blotterpareba»

angefüllt, enthielt aber weder zeUiges noch fibrinöses

Doob amorphes Material. Dagegen waren die Capil-

Immi prall fafütlt. Dar Bafond aUmoita aomlt mft

dem Bilde überein, welches nach Schi ff Lungen nach

VagasdijrcbBclineidaojg darbieten. Aach im concrelen

Falle kann dar Btfand «nf eine und twar onntmbta-

nla VagW'AffBelinn bazogen werdaa, da dta Vagoa-

kerne auch von der Ranbenfaserang: resp. von der

oberen Schleife Fasern erhalten. Jedenfalls ist man,

anftP.tbaraebtigtaauaabnan, daaa KnpffailaiMagan

eine Oefässdilatation in einem mehr oder weniger

groosen Langenabsobnitt« bervornifen können, wodurch

lalitarar zu jeder andaraa Erkiaakung geneigter resp.

jeder Schädlichkeit gegwi&bar «aaigar vidantanda-

fibig gemacht wird.

Bei seinen Bsmarkangen über Qaetsobong der

Eingeweide ron Brnst- and Baochböhle hat

Reobold (20) vorzugsweise die Folgen leichter Quet

schangen der genannten Organe im Aoge, woron

Pnaamanla md üloiu taatrlattli n«r dta anagaMiab-

reisten Beispiele darstellen. Da die Entstehungswelse

and Entstebungsmöglicbkeit solcher Folgen noch viel

ta wenig geklärt ist, btU R. weltara Stndian fibtr

dan Machanismus solcher Quetschungen für angezeigt,

und empfiehlt zu diesem Behufe bei den betreffenden

Sectionen nich bloss die Beachtung der groben, son-

dam aaob dar lalebtaran nidit ala IVtdaaarsache aa-

^r-^i^hrnden Läsioren, sowie die Erwägung der Folgen,

welche letztere im Ueberlebungsfalle nach sich ge-

aogaa bittan. R. baapHebt laabaaandara daa Varhaltra

der Blutergüsse unter der Pleura und die Contusion

der Langen mit Rücksicht anf die .Contusions-
pnaanonia* dia Qnataehangen daa Hariana
OBid dia dabei Torkommandea inaaiaa Tarlataangan

danatban, di^ Qnf>t.<!rhtingen der Magen- nnd
Darnvand und itire Folgen and die Rnptaren und

Oaataataaao dar {»ataaabyiaaUaan Bao^oigaaa. Dia

auf den Mechanismus und Verlauf solcher Verletzungen

bastigUohen Bamerkungea müssen im Original nach-

galaaan wardaa.

Eine Magenraptnr in Folge forcirter Ausspülung

des Magens wegen OpiamTergiftung beobachtete Key-

Aberg (21). Die Ruptur war longitodinal , sass an

dar kleinen Curvatnr und war mit mehreren ebenfalls

laagitadinalaa iariaasa dar baaaohbartaa Soblaim-

bant Tarbaadaa. Taiaaoba arfabaa, daaa dorab tm-

cirte Füllung des Hagens veranlasste Rupturen stets

als schlitzförmige Risse sieb priaentirsa and sieb

stets an der kleinen Curratar paraOal aiH dtoaar

bildaa.

Von den zwei von Schulz. (22) gebrachten Mit-

tbeilungen betrifft die eins Ysrgiftang durch
Gloakengas, die aadara dia KibiMUtk« aiaar

wäbrand das Oabartaaetas gaatarbaaoo Pia«.

Im ersten Falle bandelte es sich um eine dem
Trunk ergebene Yagabundin, welche mit Vorliebe anf
Sehriebthaufen und in Abfallgruben zu nächtigen pflegte

und die eines Morgens im Juli bewusstlos in einer Senk-
grübe liegend gefunden wurde. Sie war gan» nackt

und die Kleider lagen neben ihr. Sie war sgitSTa^en
nicht mehr gesehen worden. Der Körper war mit
OlMkaaafeoiffen veninreinigt and derTad arfolgta kara
aseh der Uebertragnng in's Spital aaab aiaea vsnb*
reichten Badt>. Die am nächsten Tage vorgenommene
Section ergab Spuren von Cloakenstofifen in den
Bronchien und im Magen, hypostatischc Pneumonie
beider Untertappen, eine colosaale AnfüUung der Barn*
blase nnd sine auffällige Grünfirbnng Maatliahar
Sobteiaibäute, die rotben BlatköiieveheB aam giaaaaa
Tbelle difbna. — Der a weite fall betiaf dne beeb»
schwangere Frau, die von einem Aosgange mit Leib*

sohmorsen naob Hanse gekommen war, oaeh Ankunft
einer Hebeamme Krämpfe bekam und in der Naobt starb.

Auch «in Arzt war gerofen worden , der clonisebe

Krämpfe and Bewuss'ilüsigkeit constatirt«, aber die

Kranke gynäkologisch nicht untersuchte. Der Tod
trat gegen Morgen eia, die Frau wurde beerdigt, aber
naeb «iasm Maat «afsn Verdacht einer Vergiftoag
«ihimirt, da sie vor ihrer Brknnknng von einem Qaadk*
salber eine „trübe Medici: " rh ilten hatt-e. DieFrsuer.,

welche die Leiche gewaschen hatten und die Heben rri me
versichern kein Kind gesehen zu haben Bei der Kx-

bamation fand sich Jedoch zwischen den Schenkeln der
hochgradig faulen Leiche eine 47 cm lange Frucht mit

dem Kepfe lu den Qenitalien dar fna gekehrt, aiit

anageriaaeaeni Nabel und dlePlaeaota ia ein Baadtaab
eingewickelt am Fussende des Sarges! Der Uterus war
vollkommen vor die Sohamspalte invertirt. Sonst ergab
die anatomische und chemische Untersuchung einen

negativen Befund. Von einer postmortalen Entbiodung
konnte nicht die Rede sein. Seb. vermutbet Belam-
psie und ein Versebulden der Hebeaaime» welebe
deshalb dia atattgahabta Batbiadaag varbaiai-
Uabta.

[PanieAiVi, W , IVler den Erfrierung^', d r-^m ge-

richtlich medioinischen Standpunkte. Mewmg lekarskie.

Waa dta üraaeba dsa Todaa dnrab Rrfrlaraag
anbelangt, so glaubt der Verf.. dass die Verengerung

dar Haatgefässe in Folge von Kälte den Blutkrsialaaf

atfrfc aad vadaagsaait, wsflwsgtn das Blat mabr vaadii

bMbt* IMa Kilta rarengt aber anob die Bronchial-

capülaren — nnd so erschwert sie den Oa-iaust&usch

in der Lunge, wodurch ebenfalls daa blat an CO,

rdabar wird. Daa Kablaaalaraaabidrid talal daa

Athmungscentrum bis zur Ueberrelzung nnd so kommt

SS endlich aar Sistirung der 4ihuang. Die CO, reist

aber aaab dia VagaarBakeaaiarkaoaBlraB aad bewirkt

anf diese Weise Verlangsamung der Herzaction.

Ausser diesen Ursachen des Erfriemngstodes

kommt es noch bei Einwirkung der Kälte anf einen

lebenden Organismus zum Temperatarabfall bis jen-

ssita dar Qranae^ bei dar dar OrgaaisMaa aaab aiiatifaa
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kMB. HudUBil wird die ftlleinig« TodwviMolis die

Ultm^i^y Mntralen Nervetufitoma Min.

D<> Wirknns^ r^cr KSKo hSnpt vom Lebcrsaltor ab

aod sw&r ist es bekannt, d&ss Kinder und Greise aehr

MbMll d*ai BrMMiiBfitod« «rl{«f«a. 8i* Uaft
weiter Tom Gesnnrib?i's7L'stand ab, denn Icranlte ge-

Mbvicbt« Organtsm«a sind weniger ausdaoerad. end-

lich Mb« wir lehr olt, da« Aleeholbetiobung durah

L&hmang dea Mervensystems und Hervorrufang ron

Soblabaoht der Einwirknog der Kälte sebr za sUtten

hommt Trookeae Kille iat weniger acbädlich tls

fenohl», dum dieia bewirkt adiaeller den tSdtlidiea

TenperalarAbfall.

Eadliob ist die Wirltuog der Kälte abhängig von

den neidnngettSehMi nnd aadeien SeboUrnlttelB.

Was ion laatomiscben Befand anbelangt, so

haben wir keine so oharacteriaiiaohen Merkmale, die

vnt gans gewitt für riobtigen Diagneie zwingen

hflnnten. Von den rersobiedenen bis jetzt bekannten

Kennxtlohen widmet der Verf. mehr Aufmerksamkeit

sweieo: der grossen Blutfülle des Herfens, die sonst

selten m» nnderer Ursacbe vorkommt and den bell-

rosarothen postmorulen Flecken. Die in der letiten

Hinsicht ron dem Vf. angestellten Veraache brachten

ihn SV der Aariebl) deae die Kilte die Flalniaa de«

sauerstolTbaltigen Blutes erschwert, und auf diese

Weiae den Oebait an dem die hellrotbe Färbang be-

wirkenden 8ftitei«toff atebt rerriagerL Bndlieh glubt
der Verf., die KUte erleiohtere dem Hämoglobin die

Sauer-^tf fTaufnahme zuerst in den oberflächlichsten,

der Lati am nächsten ausgesetzten BIuLscbichteu, von

denen nnebber der Saaerstoff aof die weiteien

Sobiobten ibMgtht nnd die hfibsebe Fiibng fer-

uraaobt.

WaakU» (Ktakaa).]

8. Oew*Ui*ne Tod es arten and Kindesuord.

1) Merenu, P., Soieidea ^tnaga«. Ann. mddieo'
pajohol. Zir. Nov. S) Franke, F., Gntaabten er-

stattet dem Landgericht zu Braonsobweig in Angelegen-
heiten der Unteraochnng gegen Frau verw. K. aus Geb-
bardtshagen wegen Mord. VierU-IJahrsschr. f. ger M.

Lin. S. 357. — 3) Barret, Note sur rbomicide par

flageilation. Arcb. de rantbropol. crin. V. p. 60. —
4) ToardM, G. et P. Rousselot, Sii meurtres et

nn auieide. Relation mMico- legale de sept aatopsies.

Ann. ii*hT§> imM. ZXUL ». M». — 6) Beth« IL,

Ctohimtsmer in tvnaeintliob nniahliebem Zaaammen-
bang mit Schädelverletzung. Friedreich's Bl. S. 22.

' G) Flatten, H., Uober iwei bemerkenswerthe Fälle

Vi n Fr.ictar der SchädelbÄsis. Vierteyahrssih r. 1 ^er.

Med. LIII. S. 16. — 7) lonis, K. Dislocatioo

at tbe occipito .itlantoid articulation. Philadelphia Rep.

Not. 16. — 8) Littlejohn, fl, The Arran Tngedy.
Bdiiib. Jenm. p. 1W. — 1^) SebilHng, RenmptDr
durch Contnaton der linken Rompfbälfte. Zeitschr. f.

Medioinalb. S. 827. — 10) Mittenzweig, Ueber
ursächliche Ri z chung swiseben Unfall und Tod des
Verletzten. Kbendas. S. 69. — 11) Diettrich, P.,

Ueber einen Fall von genuiner acut<:r PancreasentzQn-

dunjf neb.st Bemerkungen über die anatomische und foren-

sische Bedeutung der Pancrcasblutongen. Viert«!-

JahrMebr. U gar. Med. LIL & 48. — Ii) Mitten-
iweif , Zar Oaaniatik der DarnaaRebaanf. daebr. 1
MadiMb. 8. I. — 1» Pattra, ]>aravaifan«la« t»

Ftolfa einaa Stoaaea mit einem Siegebtein. Viertel«

Jahrssohr. f ger. Med. LIII. S. 1. — 14) Hankel,
8., Tödtliebe Magen- nnd Darmblutung nach Aufheben
eine« Fasses. Ebendas. S. 8 — 15) Mittint^wei^,
Veijauebende Verleteang des Samenstranges mit tödt*

liebem Ausgang durch Septlehämie. Zeilsohr. f. Medi-

oinalb. S. 33. — 16) Althofer, Ch., Des plaiea par
instrumenta piquants ttt an particulier par la baVonett«.

gr. S (BildiethiqiM d4 erintfoelofia.) — 17) Raa-
aeber. Beriebt bber €8 geriohtKehe SeotioneD, welahe
durch Messerstiohe veranlasst worden sind. Friedreich's

Bl. S. 121. — 18) Dittrich. P„ Stiehverletgung des
Thorai und dos Abdomens, (.^ilbs'mordver.sucb.) Tod
in Feige von Gehirnerweicbong eine Woche naoh der

Verlefaung. Prager Wochenschrift. Na. %b. — 19)

Wagnan, Soloide par bleaaure da oaenr avaenn öpingle

meaaiant a peine tmia eentinMiw. Aim. d*hyg. puhl.

XZI7. p. 69. — 20)Vtbert, Ch., Suicide par section

in oon. Ibidem, p. 175. — 21) Habart. J., Die

Oescbossfrage der Gegenwart und ihre Wechselbe-

ziehungen zur Kriegscbirurgie. gr. 8. — 22) Bogda-
nik, J., Die Geschosswirkung der M^nnlieher-Gewebre.

Wieoer Klinik. 12. Heft. — 23) Paltauf, A.. Ueber
die Hnwirkung von Pulvergasen auf das Blut and
aiaan nanan Befand beim lilahaehusae. Wiener klin.

Woehenaebr. No. 51 und 69. — S4) Hall, J. N., A
case of homicide in vrhich the loeatisation of the powder-
braud assisted in cstablishing the innoeence of tbe

accused. Boston Journ. Aug. 14. — ih) Dittrich,
P., Mord durch mebrer«} Hevoiversohüs.sf. Prager

Websebr. No. 34. — 26) ßrbardt, F, Zur Frage

über den gewaltaaaen Tod ran Qiaehden, Mord ador
Selbatmor«? Tiflrteljabrssehr. f. g«r. Med. 8, 84. —
27) Chevalier, J, Double plaie p^n^irante la poitrine

avec Perforation double du poumon et du coeur pro-

duites par un coup de feu unique. Aich. dr. Tanthropol.

crim. V. p. 512. — 28) v. Sury-Bienz, Mord oder

Selbstmord? Vierleljahrsschr. f. ger. Med, LIII. S, 284.
— 29) Draper, F. W., Was it a ranrder, er was it

a suioide. Boston Journ. March 6. p. 217. — 30}

Ktmiujt Ted dncoh Bcatiokang. Wiener v«d. BUtttar.

No. S. — 81) Lenbaeeber, G., PIStslieher Ted im
Säuglingsalter. Wiener Woohenschr. No. 81. — 32)
Burger, A, Welche Momente sitid massgebend bei

Beantwortung der Frage, ob Jemand k^bend oder als

Leiche aufgehängt wurde? Kri(»dr«ich's Bl. S. 149. (Zu-
sammen.stellung.) — 38) Lacassagne, A, L'affaire

Qoaffi. Aioh. de l'anthropol. V. p. 64S. — M)
Spitb, Selbatmord oder TSdtung? Wilrtemb. Onrr.-Bl.

No. 14. — 35) Fagcrlund, L. W., Ueber das Ein-

dringen von ßrtränkungsflüssigkeit in die Gedärme.
Vierteljahrsschr. f. ger. Med. LII S 1 und 234. —
36) Seydel, C, Ueber ein neues werthvolics Zeichen

des Ertrinkungstodes. Ebend. S.262. - 37)Spitzka,
E. C, A report on tbe eieoution of William Kemmler.
Med. News. p. 654. — 38) Müller, A., Verbrannt«
Leiohe. Todesursache? Friedreioh'a HL S. 278. —
89) Reese, J. J., Tbe poat-nwrtom imbibition ef poiaona
in its medico-lcgal bearings. Medical New.s Jannuarj II.
— 40) Bcyerlein, Vergiftung durch Sal/jsäure. Fried-

r icha Bl. S. 31. — 41) Uofuiann,, E, v., Sublimat-

Vergiftung nach Aetzung^ von Condylomeu mit Solalio

Plenokii Selbstmordversuoh durch Erhängen. Wiener
klin. Woehenaebr. No. lik — 4S} Ladwig. £. und
B. Zillner, üebar die IioeaHaalion daa Qneakailbeia

im tbieriacben Organismus nach Vergiftungen mit Aets-

sublimat. Ebendas. 1889. No. 45 und 1890. No. 28
bis 82. — 48) Aigre et V. Planchen. In ras

d'empoisonnement par de l'eau blanche. .Xnn. d'hjg.

publ. XXIV. p. 444. — 44) Ludwig, K, und J.

Hautbncr, Ueber das Vorkommen von Arsen in

Friedbofserden. Wiener klin. Woohenscbr. No. 36. —
4b) Hitteasweig, Ueber die ürtUeh« Wirkung dea

AiaaHUB. Baltaahrill flr iMiaiaalb. Ne. 8 nad
»«. 11 — 4«) Aoaabnab, IL 1., lad dnMh
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slMDlMltjge Tapeten oder Vergiftaog itit Phosphor?

gTt $. — 47) S«idel, M., Acute Pbospbomr^
giftung oder ehroniwhe AnenTergiftung dnrra eteen

arsenhaltigen Wandünstricb. gr. 8 — 48) Chabenat
et Leprince, KmpoiBSonnetnunt suraigu p^vr l'arsouic

a l'aidt; d'unc pommadc a bas arsenxalo (OrpimcDt).

Amt. d'byg- pabi. XXIV. p. Ö60 - 49) Müller, R.,

IMwr die Aehnliobkeit des Stctionsbcfundes bei Pbos-

phor* ttDdFliAgenwhwamm-Veigiftung. VierteljAhnscb.

t ger. Med. Uli. S. 66. — SO) Aooaymoe, Mediesl

4m). Martin v. Stabb«. humt. Apr. 19. p. 875.
— 51) Masch ka, Ga^ebten der Prager medle. Pa-

ilt:l* aus dem J. 1817 über mehrere gleichzeitig vor-

gekommene Vergiftungen mit Mutti-rkorii und Sommcr-
loleh. Prager Wochensobr. No. 83 — Riimondi,
0^ Sai principü attiri e towct dcl Lupino. Anuali

di Gbimxa. XII delle Serie VI. — 53) Hofmann.
B. t.» Bin Fall Toa GiftwirkuAg des Sitnotom flli«ia

maris aetberenn. Wiener Iclin. Wotibeasehr. Ne. 96.
— 54) rjarnicr, L, Empoisünnemeut par la Strych-

nine. Ann. d'hvß. publ. XXIV p. 501. — 5j) Filo-
musi-Guelfi, Sulla provsi thiolo^ica nej^'li avvelena-

menti per alcaloidi midriat<oi. Kiv. sperim. XVI.
pk S55. — 56) Poocbet, L'infloence perturbatrioe

npflfftit par lae ptoicaiDes dani let r^aluts de l'es-

perbaentalieB pbjtiologiqne en tozioologia: applioatioa

k la recberche de la Ttotriae. Ann. d'byg. publ.

XXUI. p. 188. — 57) Wolff. Die Flulnissgifte in

ihrer Bedeutung für den Gerichtsarst. Zeitsoh. f. Me-

dioinalb. S. 397. — 58) K ratt er, J , Ueber die Be-

dentung der Ptomaine für die gericblliche Medicin

Viertoljahrssohr. f. ger. M. LIU. S. 227. — b^) born-
träger, J., Ueber den Tod durch Chloroform und
Oblendbjdrkt tem gariahtdintli«b«n Studpunlrte.
Ibendis. Ln. S. 906 und tllf. 8. 19. — «OJ Ane-
oymas, The report of <he Sccond Hyderabad Chloro-

form CoramiMion. Lancet. June 21 u. Nov. 29. —
61) ' >"^rtag, R., Die tüdtlichin Nachwirkungeo des

Chloroforms. Virchow's Arch. CXVIil. — 6i) Ttaiem,
C. und P. Fischer, Ueber tSdtUebe Nachwirkung
dae Cbleroforau. Dentteha Med. Zeitoog. 1888. Mo. 96.
~- 68) Mittenaweig, Üeber i8dtllolie MeAvitkuiig
der Bromäthyl- Narcose. Zeitsohr. f. Medicinalb. S. 40.

— 64) Di-rselbe und P. Stahn, Experimenteller

Beitrag zur Vergiftung mit Hronidthyl. Khendas.

S. 873. — 65) KoUmar, Todesfall durch das ausser*

ordentlich giftige Aethylenom bromatum statt Aetbylum
bromatom in dar ubnärztlioben Praiis. Therap. Mo-
natsheft«. 1889. (8) Ii. — 66) Dittrich, P. Bin

Beitiag lar Oiacneie staitgebabter Geborten. Prager

Woebenaebr. No. tO. — 67) Nengebtner, jun,
Selbstmord einer Schwangeren darch Sprung aus dem
dritten Stockwerk- C<>ntr. Bl. f. Gynäc. No. 87. Bei-

Ir^^^ - 68) Wolff, C, Zur Casui.stik des Tod-s durch

kOastlicben Abort. Zeitecbr. t. Hedtoinalb. S. 78. —
69) Vibert, Un cas de mort d<termin6 pK OH «iMple

«Atbdttiieme da ool ut^rin donot dea mnikoeuTres

aborttree. Ann. d'by^ publ. XXIV. p. 541. — 70)
Clusmann, C, Dir i •stödtang historisch-dogma-

ü&ch dargestellt. Jjn luche Inaug. • Diss. Erlangen

1889. — 71) Ortloff. U., Physiologische Kennzeichen

für Beginn und Ende der Rechtsfähigkeit, gr. & —
72) Fagerlond, L. W., Ueber die Entwicklung der

Knoebenkeinie der OttednnMMR. Wiener Presse No. 5
Q. 6.*— 78) Bopko Hftnsbolii Zar gebortshoiflichen

und geriebtnrstliohen Bedeatang der Schnltze'scben

Schwingungen. GSttinger Diss. (Zosammenstellong des

Bekannten.) — 74) Dittrich, F., Casnistischer IJeitrag

sar Beurtheilong des Wertbes der Lun|;cn.schtriram-

probe bei neugeborenen Kindern. Prager Woch-nschr.

Mo. 80 — 75) Montalti, A., Schiarimenti intorno ad

Oiioooe Dubbii solln nemoria: Immersione del neonato

nei liaaMi bolUmti. Lo SperimentiOe. Mono. p. 271.

— 7Q Hiborl«, GorleUttnllieiho Uatmoobung der

JMb» tiMi M 18. April 1888 In dor Dobm wfo-

scbwemmten neageboreaen Kindes. Württemb. Corr.

Bl. Ifo. 84. — 77) Skrseosk»« SoMiirbitriiui dor
k. wiHonieb. Depatfttion fGr du Hedlelnalweien Ton
20. Nov. 18S9 Vierteljahrssch. f. ger. Med. LH S 209.
— 78) Marini, T. e 0. Visart, Saggio di studio

critieo-speriraentale &u di un oaso di muroificazione

apontanea e un applicasione dell entonologia alla

medioim legale. Lo Sperimeatile. p. 169 e 88T.

Eine interessante Ztisammenstellong ••Itanor

Selbetmordformen bringt Moreaa (1).

In einem von Franke (2) gebraobteo Fatte balU
die des Mordes an ihrem Manne beschaldigte Frau

u. Ä. behauptet, dass die gefundenen vielen Blat-
f lecken von der Menstruation berrübrlen and besdg*

lieb in das B]atspn?en klebenden HaarbfiaolialB«

dass sie kurz vor d?ni Tode des Mannes ihm die

Haare geschnitten habe. F. konnte jedocb, wie er in

eiaan grändlioben Gotaebttn aufGhrt, in den Blot-

sparen keine Scbeidenepilhelien nachweisen, während

sie lo den Blutflecken des Unterrockes derAogeklagten

MWl« in dem später untersuchten frischen Menttraal-

blnte derselbea in beträchtlicher Zahl siob fanden.

Anch ronstfttirte er, dass die Haare in ihren Eigen-

schaften iibereinslimmten mit den Kopfhaaren and

daat lia aiebt abgeoobnitton, aondorn »ufariaaea

waren, da die meisten noch frische Wurzeln besassen.

Barret (3) berichtet über den Obductionsbefond

bei twei za Tode gepeitaobtan Nagara mid dia

Erscheinungen bei einem dritten, welcher dieBzeoation

überstand. Ausgebreitete Striemen and Soffosionen

waren der Ilauptbefond. Der eine der Obdocirteo

zeigte Befunde wie bei Erstickung, der zweite ausser»

dem Anämie in Folge der besonders ausgebreiieten

subcutanen Blutaustritte. Der Ueberlebeode zeigte

Symptome tob Collaps» trbolta alob jadoob laaob.

Tourdes und Rousselot (4) berichton über die

Obduotion eines Mannes, welcher sich erhängt hatte

sowie dessen Fraa und deren b iüader, welche un-

mittelbar Tor dam Safoidiom toq ibm in ihrem Batta

durfh FTackenhiebe gegen den Kopf ermorde*

worden waren. Der Mann war Alcoboliker, halte

wiederholt Fraa ond Kinder und aneh Tblaia bmtal

misshandelt. Er hatte schon früher sich geäussert,

dass er sich der Kinder entledigen wolle; er war in

den letzten Tagen beständig betrunken und in seinem

Magen wurde Alcoholgeruch constatirt. An den

Kleidern desselben, sowie an den Hindan nnd Fdaaon

fanden sich Blatspuren.

Bai ainam ton Roth CSl) nnteranditoB Sohnlkiada

entwickelten alöh allmälig die Ersoheinangen eines

Hirntumors ond die Obduction ergab ein ginseei-

grosses Gliosaroom im linken Seh- und Streifoohügel.

Dia Brkmnknng wnrde mit einer im Angnst itali^

gehabten Zücfatignng durch den Lehrer in Zusammen*

haog gebcaobt, welcher das Kind mit einem ipaaiacben

Kohr aber die linke Kopfseite geadilagen hatte. R.

fand jedoch bei der Bosicbtigung der Sohulhefie des

Kindes, dass, wie er an zwei Facsimiles der betreffen-

den Schriftproben zeigt, schon im Juni, noch mehr

aber im Juli eine aafTätliga Vatiadonng der Schrift

(ataotiMheKritsar, Anslaarangan nid Tawraohsalangan
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Ton BuobaUbeo etc.) eingetreten war, demoach schon

daniab ih Brlrtalnmg in d«r Eatviektoftg iMgrlffm

war. R. betont ü? Wichtigkeit der Untersuchung

Too Sobrifipioben m Fällen Ton üiinerkraokuogen

oad wandert sieb mtt Reolrt, diM dem betnffiNuleii

Lehrer die Veränderang der Schrift und der pntbe*

logische Characler derselben nicht aufgefallen war.

Ueber ^wei bemerkenawertbe Fälle von Fraclur

der Solitdelbaeie beiiehtot FUtten (6). Der eine

betraf ein überfabrenes Kind. An der Leiche fand

sich eine Qaetflchnng der 1. Jochbeiogegend and eine

Tom Ptoremen «ptieam wto. eobiSg ven treni liolra

nach bintoD rechts über denTrirtensallel zum Foramen

laceram dext. and in die r. Scbläfenbeinsohuppe atcb

eratreekende Fissar, welcher Befund die Anwendbarkeit

des Messerer-Wabrsohen Gesetzes auch fär die Dia-

gonalfraetüren illustrirt. Ausserdem fand sich links

eine indirecte Urbitalfraclur. Der aweite Fall betrifft

eines Haan, der, In Bette liegend, dnrob einen

Revülverscbuss in die Jinke Schläfe getödtet worden

war. Es ergab sich ein einfacher Lochscbass and

«Ine indireete, nioht inffandirte Fraotnr des

rtdhten Orbital dnebea.
Seioer Seltecbeit wegen wird von Ännis (7) ein

Fall von Dislocatioii des Allaolo-occipitaU

Gelenkes nach ^nem PanslseUag ins Gesicht mit-

gelbeilt. Der Getödtete war ein schwächlicher kleiner

Hann und tar Zeit des Todes betroDkeo, der Thätet

ein janger kr&ftiger Painer. Der Ted erfelgte sefert.

Die Obduclion ergab eine Coiitusion an der Xasen-

irnirsel und einen Bruch der Haseabeine. Der Kopf

war anlfelleDd beweglich, das HintailiaaptBbein vell-

kommen nach hinten dislooirt, die Atlaato-OOOi|rftal«

Binder sämmtlicb gerissen, so dass man twiscben

beiden Knoohea leicht den Finger einführen konnte.

Dar Ton Littlejobn (8) mttgetbeilt« FaU betritt

einen Mann, dessen Leiche im Angast, 22 Tage nach

seinem Verscbwindea hochgradig verfault auf felsigem

Grand unter einer 19—SS Fnss betragenden B5be

gefanden wnrde. Der Schädel war sertrümmert, von

der nioht gebrochenen Wirbelsäule abgelöst. DerAUas

lag allein; die oberen zwei linken Kippen waren ans

ihrer Verbindung mit der Wirbelaiole gelöst and

,,dislocirt". Das linke Acromion war gebrochen. Das

Gesicht, die linke Kopfseite, welche dem Boden aaflag,

der Hais, die linke SebnUer waiaa mit Haden bedeekt,

die Weichtheüe des Halses verschwunden und die

Halswirbel blossgelegt. £s worde Jemand beschuldigt,

dm Hann nngebraoht sn haben, doeh wird Aber den«

aatbea und die Umstände, die zu diesem Verdacht

fährten, nichts Näheres niilgetheilt Die Gutachten

der Experten divergirteD. Von den erneu waraen dio

Verlatanngen bloes von einem Stnn Iwrgeleilet, von

anderen von wiederholten Schlagen mtt einem wiKhli-

gen Werkzeuge abgeleitet. Aach wurde an die Mog-

üehkeit gedacht, dass der Betreiürade erschlagen and
dann herabgestürzt worden sei. Als Zeichen wieder-

holter Qewalteinwirkung wurde namentlich die Dislo-

eatiea des AÜas und der awei oberen linken Rippen

«nlgilMit. L. ist dw Meinung, dast die Sobldel-

Ukmibmu» Set im m»sw». im. nci.

Zertrümmerung bloss vom Sturz berröbren kann, die

Bleslegong der Halawtrbrislnle und der Rippen, eowie

die Dislocation letzterer und des Atlas einfach durch

die Zerstörung der Weiohtbeile duroh Fäalniss
nnd Madenfrass tu Stande gekomnida isL

Eine ältere Frau war von einem Wagen gestreift

worden, fiel um und starb nach 2() Minuten. Sehil-

ling (9; fand weder äusserlicb noch innerlich Ver-

Manngen, dagegen «ine elTeabar eehoa laage m-
boreitete Ruptur des Herzens am linken Ventrikel,

welches hool^radig schlaff, atrophisch und fettig ent-

artet war.

Ein Mann war mehrere Wochen, nachdem ihm

eine halbe Tonne Bier (100 Kilo) auf den Magen ge-

fallen war, gestorben, nachdem gleich nach dem Un-
fälle eine Versehlimmerung eines sehen frfiber

bestandenen Magenleidens eingetreten war. Die

Wittwe erhob die Entschädigungsklage. Kranken-

gesoihiohte sehr maagsHiaft. Seetien wnrde niaht

macht. Mittenzweig (10) erklärt in seinem Super-

arbitrinm, dass mit hober Wabrsoheinlicbkeit jener

UnMl mit dem Tode Im nrsloliliohan Znsammenbang
gestanden hat und fordert, dass in eolohen Pillen in

Zukunf! vor allen Dingen dio Section zu machen sei,

da vorzugsweise diese sichere Anhaltspunkte ergebe.

Ein 81 j&briger Sträfling, welöben Diettrieh (11)

obducirto, hatte versncht sich za erhängen, wnrde

jedoch abgeschnitten and bald zum Bewnsstsein ge-

braebt, klagte aber seitdem fiber eelikartige Sebmersen

im Unterleib und starb am anderen Tage uuterCollaps.

Vier Wochen ror seinem Tode und einen Tag vor dem
Selbstmordversneh hatte er einen beftigan OoUkanfatt

gehabt und die Schmerzen waren mSglisharweise die

Ursache des Selbstmordversuches gewesen. Dio Ob-

duotion ergab beginnende Peritonitis in Folge einer

genuinen aenian BntsAndnng des Fanoreas mit
Bintnngen in dasselbe, v, 1 ha offenbar bereits vor

dem Erbängungsversucbe bestanden haben musste.

— D. erörtert mit Ril^eht anf die bekannten An-

gaben von Zenker u.A. über Pancreasblntungen
als Ursache des plötzlichen Todes, dass nur eine ge-

naue microscopisohe Untersnchung entscheiden kann,

ob es sich am primäre oder erst secnndär durch Ent-

zündung veranlasste Blutungen bandelt und dass ein

Einfiass von Fancreasblutungen anf den plötzlicben

Ted TarlloSg nnr als bypetheUsoh, sonaoh fdr den

Qericblsarzt als belanglos hingestellt werden muss.

Bei einem alten Manne, welcher einen Fusstritt

gegen den Baneh erhalten hatte nnd Tags darauf ge-

storben war, fand MittenzweigflS) Peritonitis und

pine Hnpt'ir des Dünndarms 90 cm unterhalb des

Zwuüiingerdarms, ohne nachweisbare Verletzung der

Bant.

Bei Obduction eines Arbeiten, der kurz nach

dem Mittagessen einen Stoss mit einem Ziegelstein

gegen den Baneh erhalten bntte, nnmitteibar damaeb
erkrankt und am nächsten Tage gestorben war , con-

statirte Peters (13) eine traumatische, suffandirte

Darmruptnr im Jqiooum und oonseentire PsfitoBitis

als Tadasonacha. Tnti Klarheit des SaobnvfaaltM
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erfolgt« Freisprechung, d» die Qeschworenen an-

nahmen , dass sich der Hann die Ruptur schon Vor-

mittag beim HerablaMan an einem Seil BOfl äm
dritten Stockwerk zug^zo^en haben könne.

Eis 30j. Arbeiter, der sich bereits Mit 2 Tagen

unwohl (BUto, b»tto »ia» tebiran Tmm Iber «in

Brett zu schieben, wobei dieses brach und die Tonne

etwa Meter hoob zur Erde fiel und an den Arbeiter

«npratlU. Zv«i Stnodm daroaoh trst Blutbraoben ein,

welches sich bis tu dem nach 14 Tagen eingetretenen

Tode mehrmals wiederholte. Bei der Obduction fand

Hankel (14) 4 gröäserö und sieben kleinere Blut-

«Dtorlaoftiog«o in der Haut links tod Nabel and in

nach abwärts zunehmenrlern Grade 8Chwar7es Riol im

Hagen und im Darm, aber keine Quelle dieser Blutung.

Aiiw«rd«m boebgrtdiga Anlml« ttnd starke FialniM.

II. gab das Gutachten, dass D-^natus an einer paren-

chymatösen Magen- Darmblatuog gestorben und

dass diMS die Folge jenee UnfalUs gewesen sei.

Ein 43j. Mann, über welchen Mitt'enzweig (15)

berichtet, hatte, als er am Boden lag, einen Stoss mit

der Stiefelspitze gegen den Hodensack erhalten. Am
iiidiBtoB Taf» wurde ein Bimatea des lelitoreD can>

statirt, welches in Verjauchung überging und trotz

Torgenommener Einschnitte am 13. Tage aum Tode

nhrte. Die OMaetloo ergab ausser der Verjauchung

im linken Samenstrang eine eiförmige Höhle von 5 cm

Länge und 4 cm Breite mit gangr&nösem Inhalt,

welebe sieb ans einer Quetschung des Samen-
Stranges entwickelt hatte. Sonst Septikamie mit

HiUscbweUoDg sowie SobweUuog und TrSboog der

Mieren.

Rauaebor ^17) legt einen Beriebt Aber siebt

weniger als G3 gerinbtiirhe Sertionen vor, welche

durch Messerstiebe veranlasst worden sind. Zwei

dieserVerlettaugen betrafen dasOebiin, 8 dae RBtAeo-

mark, G das Herz, 22 OeHLsse des Halses, der Extre-

mitäten etc.; 10 pcnetrirten in die Brast. 20 in den

Bauch, 1 nur in das Unterbautzellgewebe. Nach

8tiob in das Hon konnten die QetraffoDen noeh 10

bis 40 Schritte laufen. Nach Stich in den rechten

Torbof starb der eine nacb andere nach

8 Stoaden. Bei LetcteVem ergab siob die Frage, ob

er bereits zusammengestür/t. sich, nachdem ein Zeuge

um Hülle geeilt war, wieder erhoben und 65 bis

84 Schritte bat allein weiter geben bfinoen. R. rer>

neint diese Frage.

Bei einem 46 Jahre alten Manne, welcher sich ab-

sichtlich einen Stich in die linke vordere Brastseite

beigobiaobt b*tto, 5 Togo danwf einen apopleetieehen

Anfall erlitt und nach weiteren 4 Tac-r gestorben

war, fand Dittriob (18) eine Emboli» der rechten

Art. fossae Sjlr. mit oonsoeutiTM Himorwelobnng in

Folge von atberomatösemProoess als Todesursache und

ausserdem eine durch die 1. Zweiohfellkuppe in den

Magen eindringende, den Herzbeutel aufschlitzende

und Herz und 1. Leberlappen streifende Stichwunde.
Im Zwerchfell waren 2 SlichöfTnangen. was D. davon

ableitet, dass das Messer wabrscbeiniich in der ur-

•pcSn^ben Wmdo nrt«ki«iO|en ud noehnsn]« ein«

gestochen wurde. Bemerkenswertb war, dass trotz

Eröffnung des Magens keine Peritonitis einge-

treten war, was nach D. entweder davon herrührt,

da.ss die im Mageninhalt befindlichen Bacterien, welche

fiiterung zu erzeugen vermögen, durch die Hageosäore

oneebidlloh gemaebt worden waren, oder ond twar

wahrscheinlicher, dass wegen hoher Lage der Sticb-

öffnong am Magen und geringen Fnlluagsgrad des

letsteren, kein Hagvninhalt austrat und naeb Verkle*

bung der Verlettongtttelle erfolgte.

üeber einen Selbstmord durch Einstechen
einer bloss ö cm langen Stecknadel in das Herz

berichtet Magnan (19). Die Nadel war unter der

I. Brustdrüse im 7. Intercostalranm in den Herzbeutel

ond in die Herzspitze eingedrungen, woselbst sich eine

Beebymoee «od tn dieeer 7 kleine siebt ponetrlronde

OiilTnungen fanden. Das Pericard war durch eine

grosse Menge frisch geronnenen Blutes ausgedehnt.

Der Fall betraf eisen Oeisteakrankes mit retigidses

Wahnvorstellungen, Angstanfällen, Artriebon zum
Selbstmord und r-nr Tödtung der eigenen Kinder,

welcher selbst um Aufnahme in die Irrenanstalt nach-

gesuobt batto. Der Tod erfolgte etwa >/« Stunde sadi

dem Ein.stechen der Nadel, nachdem dieoo TOB der

Wärterin herausgezogen worden war.

la einen QebSite wurde, wie Tibert (20) mit-

theilt, ein Mann mit durchschnittenem Halse ge-

funden. Die Leiche war völlig nackt, die Kleider

lagen aber über den Unterkörper und ein grosses

Küchen tues.ser. Neben dem Halse war ein Loch frisch

in die Erde gegraben, in welches ein Theil des Blutes

hineingeflossen war. In einiger Entfernung fand eich

ein twettse Leoh nnd In dieeea die Pfeift dae Porte-

monnaie und andere KfTecten de.s Todlen. Es stellte

sich heraus, dass der Mann geisteskrank gewesen war.

Die Wonde war siebt suflTandirt, dagegen fand nob
viel Blut in den Bronchien und im Magen.

Interessante Beobachtungen öber dieGcscboss-

wirkung der Manulicber Gewehre konnte Bog-
dasik (99) asstellen, aas Anlaas einee Aabtandea,

wobei das österreichische Militär sich genöthigt sah.

141 Schüsse abzugeben. Im Ganzen untersuchte B.

18 Pille, von denen 13 letat erliefen. Eine gaste

Kugel hat B. niemals gefunden , weil das Oeschoss

Stet« dorobdrang, wohl aber in mehreren Fällen, in

woleben das Oeeoboet offenbar fiHber auf Steine u. dgl.

angeschlagen halte. Siüoke vom Stahlmantel oder Blei-

stöokcben. Der EinscLuss hatte vorwiegend 5, der

Aosschuss 7 mm. Die Schusscanäte in Weiohtheilen

waren glatt Die RSbrenknoeben waren oft geapHtleit,

der Schädel in einem Falle gesprengt.

Zu den bisher bekannten Eigensobaften der
Eingangsöffnung des Naobtobusses fBgt Palt*

auf (23) eine neue chemische hinzu. Br konnte näm-
lich in mehreren solcher Fälle eine eigenthümitcb rothe

Färbung der eitravasirten Blutes und der Museulatnr

am die Schassöffnung und im Anfangstheil des Schuss-

canals constatiren, welche, wie seine weiteren Beob-

achtungen ergaben, von dem in den Pulrergasen oat*

hattoBts fobtonoi^ henikrt. P. find, dam «• «isa

L.iyui^uu Ly V^OOQle



Aox&bi ?on SchiesspalTern giebt, in deren Verbrennangs-

giaMn CO Mthaltm M ond tmai tiod dlM jtn» Pul-

Terscrten, die reicher an Kohle sind, als solche niederer

Qaalität. Seine Untorsuchangen, deren Detail im Ori-

ginal* naolutÜMftD ist, ergabmi, daM dto Om» von

swei guten Jagdflintenpulrern, durch BInt darcbge-

leitet, kein Kohlenoiydbätuoglobin erzeugten, wohl

aber die von grobfm Revolverpulver and des alten und

neuen österreichischen Hilitärpnkers. So bietet Tiel-

leicht der Befund von Koblenoxydhamoglobin einen

gewiaseo Hinweis auf die Gattung des verwendeten

Paivers und ar wird riallaioht neoh aa Bedanlang in

der Zukniift gewinnen, wenn das raufiblof Pulver Ver-

breitung gefunden haben wird; denn der Nacbscbuss

mit solobam Pattar dtrfta aianebtr der gegenwärtigen

Cbaraolerisiik eatMutD. Sollt« diesaa Polver eine

der Nitrocellulose verwandte Substanr sein, so könnte

der besprochene Befand uuisomebr 2ur angedeuteten

Oallnng gelaagaOi ata dta Qaaa dar Schianbaomvalta

an 30 pCt. CO enthalten. — Bei einem Madchen, wel-

ches erst 5 Stunden nach der Verletzung starb, fand

P. kein Kablaaoxyd, walelias wabnobaiaHab wfadar

virsohwanden war.

Bei einem Mann, weicher, wie Hall (24} mit-

thaiit, während eines Handgemenges mit einem an*

daian darnb atnen Schuss in den Kopf niedergestreckt

worden war. fand sich am Halse ein blutender Kratzer

und der , Brand der Schusswunde " ganz (enti-

laly) aatarbalb dea BiaaaboaaM. Man bahanptata, daaa

derThät^r seinem Gegner habe den Hals durchsi:bfieiden

wollen und ihn dann erschoss. Es wurde jedoch con-

itatirt» daaa der ffratsar TOn «inar Sobnuebnadel bar-

rübrle, welche Ersterer zufällig in der Hand hielt und

dass, als der Schuss fiel, der Angeklagte eben Ton

seinem Angreifer niedergeworfen worden war. Dass

trotz letstarer Position der «Brand" unterhalb des

Einschusses sich fand, erklSrt H. ans dem Rückstoss

der Waffe, zu Folge dessen die Pulrergaae eine andere

RiobtQBf erUaltan, als daa Prqfaetil. Vaiaaaba, «aleba

H. anstellte, haben diese Ansicht bestätigt und in

dieser itiobtnng mäasen die Angaben von Fish (s. d.

Bariobt 188ft. I. 8. 5S6) corrigitt waidan.

Als Baitrag snr Kenntniss der verschiedenen
Wirk un IT Ton Proj «etilen derselben Art be-

richtel Uittrich (25) über einen Mord durch ä He-

TalraiaobSaaa, Tan danan xwai nDTsrbiltaisaniasig ga-

ringere Wirkungen erzeugten als die übrigen.

Auch Erhardt (26) hat übar den Todesfall

dea Qanadarmariaaapltalna OfsebdaB (alaba

letzten Ber.) ein ron jenem des russischen MeJicinal-

,oomit<s abweichendes Gutachten abgegeben, geht aber

ooob waitar als Liman, indem seiner Meinung naeb

Mard avagaaobloaaan und Selbstmord ange-

nommen werden rouss. Die beachlenswertha Hott-

ftrong muss im Original nachgelesen werden. .

ffin Arabar worda, ab ar aogablieb Kamaaia atablen

wollte, niedergeschossen. Die zwei Angeklagten gaben

an, daas sie beide gleichzeitig, der »ine aus einer

PiaWla, dar andara ai» aiaaa Gawabra geaabcasan and

b«Ma daa Htui gatvaiia blitan. Obaraliar (27)

fand am Rucken, links vom 7. Brustwirbel, 2 Sobuss-
ÖCfnnngen, dlaabar Dardairab aiaa 8—4 sbis brsita

HautbrücVe getrennt waren. Es erschien a priori un-

wahrscheinlich, dass 2 auf ein» Distanz von 10 Meiern

«ad in dar Kaabt abgafaaarta Sebüasa diesolba Stelle

getroffen hätten und als sich bei der Section ergab,

dass die Schusscanäle fast parallel von hinten ris'ich

vorn durch die Lunge und das Herz verliefen uail unter

der Haat der vorderen Brustwand endeten, wa sie ja

ein unregelm&ssiges Bieistück enthielten, war es klar,

dass die Verletzung nur durch einen Schuss, je-

daeh mit xwal Kogeln geaehah, was aaeb dnroh dio

weitere Untersuchung bestätigt wurde, wobei sich er-

gab , dass überhaupt nur ein Schuss abgefeuert wor-

den war.

Die Leiche eines unbekannten Mannes, welch»

V. Sury-Hienz (28) 7U untersuchen hatte, wurde

neben der Öirasse mit 2 parailelen Schnittwunden
reebta an Balaa md abiar qnaiaii Scbniltwanda aa

der Innenfläche des linken Handgelenks gefunden.

Auch an der SUrnmitte waren zwei untereinauder-

llegande sagittala Wanden bemerkbar, die wie Sobnitt-

wunden aussahen. Die rechte Hand hielt ein geöff-

netes Saokmesser krampfhaft fest. Weil man den

Selbstmord für zweifellos hielt, wurde die Leiche der

Analoii. - i.bi
! L,eben, von dort aber, da man an Kopfa

und am Bauohe Schnsswunden fand, zur ge-

richtlichen Obduction angezeigt. Bei dieser wurde

aaastatirt, daaa die untere der S Scbnittwanden ao

der Stirne sich nach unten gabelte und 2 am Knochen

aufliegende plattgedrückte Projeotile enthielt. Schwär-

»nng der Rinder war ntebt fwbanden, die &naaara

Tafel war unverletzt, die innere zeigte Sprünge, ebenso

die Platte des Siebbeins, mit etwas BIntaustritt. In

der Hagengegend zwei geschwärzte Schusswunden,

welche Magen und Leber durchbohrten ond unter der

Hückenhaut blind endeten (die Projectile werden nicht

näher bosohriebeo). Von den Halswonden war die

obere aeiobt, die ontera darobtrenot» die groaaen Bab-
gefässe, die am linken Hand^'elenk die Pulsader.

Letztere Wunde enthielt in der Tiefe ein Stückchen

SobUdpatt, wibtand latiteres am VoTgefondenen gar-

aiabt rorbaadan ist. Neben der Leiche, die bisher

nicht agnoseirt wor.len ist, fand sich keineSchusswaffe,

doch wurde eiu iiieiner Revolver bei eiujm Vaganten

aaisirt, der die Leiche bestohlen batle und deabalb

auch im Verdacht kam, den Unbekannten ermordet 7.u

haben. Es wird nun die Frage erörtert, ob Mord od er

Setbatmord Torllagt. t. 8. bilt eistaren dt wabr<^

scheinlicher, vor/.ugsweise wegen der Schnittwunden

an der Stirn, wegen der Scbusswondea an der Stirn,

die keine Schwftrtang zeigten , daher niobt Ton einem

Naobschuss herrühren, dann weil dieHslswunden rechta

sassec. die Handgelcnkswunde aber links und weil in

letzterer ein Stückchen Schildpatt gefunden wurde,

walabaa niebt ran dam in iwe Hand gebattenen Messer

herstammen kann. (Letzterer Fund ist allerdinjis be

fremdend, kann jedoch auch ein zufälliger sein. Der

ibriga Babnd widani»ricbt afcbt ainam SelbaUnorde,

baiondaii wana man bedankt, daaa die angabUobaa

S8*
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SohntUwandeo »o der Stirn vielleicht oor Beratungen

der Hanl dmeh Vtluolifisse gewesen sind, die gerade

an dw Stira mitunter votkommen und die Pulfer-

schwKrforfi; weniger äu&serlich als unter der Haut

zeigen. Auch drangen die Wanden bis zum Knochen

und dMh war an dieaam kaina Sahntttspnr m ba-

narkaa. Raf.)

Die Leirhi; einer junp;en, im (j. Monats schwaijgcren

Frau wurde auf dorn iesichti» lit-gend gefunden mit

zwei .Sc h u s s w u n d e n , von denen die eine recbts unter

dem Kinn (»egana, die Carotis interna durchbohrte und
bintar den r. Wangenfort&atz mit einer schlitzförmigen,

«ia «ina Stichwunde aossebcQdao AoagaocsfiffouDg
aadata, dia awaita 4 engl. Zoll llbeir dam liann Okr-
eingang sau and in einen Canal führte, der doreb da«
Gehirn tor rechten Rinterbaupt^grube zog, wo sich das

abgeplattete Projectil fand. l);e erste Wunde zeigte

keine Spur von Schwärzung, die zweite Pulvereinspren-
^juHj^en ui der Umgebung, aber keine Versengung der

Hann- [n der Kleidertasche wurde, in ein der Frau
gehi:ireiideb Taschentuch eingewiokelt, da.s Rasiermesser

ihres Manne« gefanden. Dagegen fand aich keine

Sehaaswaffe. Die Schwiogcrmatter dar Fraa gab an,

leliturc sei nervös gewesen und habe, was auch von
Nachbarn i)es);itint wird, wiederholt Selbstmord ver-

sucht. In der Nacht sei sie wieder sehr auf|i;eregt ge-

wesen und sei weggegangen mit der Erklärung, sie

wolle sich in's Wasser stürzen. Ihr Sobn bcsw. Mann
baba aia jedocb tar&okgabiaaht ond ihr freondtiab in-
geredet. PISttKab sei ibre Sebviegertoebter in ibr
Schlafzimmer gegangen, es seien rasch hintereinander

zwei Schüsse gefallen und die Frau sab ihre Schwieger-

tochter am Bodi-n liegen und neben ihr ihren Sohn
stehend mit eicem Revolver in der Uand und sie habe
den Kiodrack erhalten, wie wenn letzterer seiner Frau
die Waffe eben aus der Hand genommen hätte. Ihr

Sohn habe gesagt: „Was soll ich thun? Man wird sagen,

iob baba aia ungabfaabt uod ieb werde gehängt*, babe
aiflb «arm Teranebtedet nad sei weggegangen, wie sie

neinte, um einen Arzt zu holen. In der That erklärte

der Hann einem Nachbar, der ihn auf der ätra&se be*

gegnrte, seine I'rau habe auf sich geschossen und er

ginge nach einem Arzte. Am Abend crschess sieh

Jedoab der Mann in einem Hotel mit demselben Re*
«iplver, «elober, wie conatatirt vudet seiner Vau ge-

bSrtet die ihn in der Naobt bei sitA za haben pflegte.

Auf ein Zeitungüblatt hatte er die Wrtrte geschrieben:

«Dies ist das Ende euies schändlichen Lebens, Möge
dies eiiie Warnung sein für Andere. 0 ihr guten Leute
werfet keine Schuld auf meine gute Mutter. Mein Un-
gehorsam gegen sie hat dieses veranlasst. Will Jemand
meine Liebe zu ihr übernehmen Der Mann war be*

reits einmal wegen Kinbruobdiebstabl Terartbeilt wor-

den und stand neuerdings im YerdacÄt, einen srlchen

begangen so beben. Auch baUe er seine Frau gegen
den Willcd seiner Mutter geheirathet. Draper (29)

cri rtert die, in diesem Falle in der That schwierige

Frage, ob es sich bei der Frau um .Selbstmord od er

Mord bandle, kommt aber zu keiner positiven Ent-

scheidung. Der Selbstmord des Mannen war auch da-

doreb beBarkenawarth, dass letstarar den Seboss in

daa radita Naaanlaab abgefeoeri hattet

Dar Arbaitar H. wurde in ¥aga«ui aaäiaa Harm
ron einem Commis des letzteren in gebeugter Stellang

angetrolTen, w&hrend er sich mit der linkten Rand den

Rücken klopfte. Im selben Augenblick stürzte er laut-

los nach vorn zu Boden und wurde von den aaf das

Geschrei des Commis herbeigeeilten Leuten bereits

todt angetrotTen. Man dachte an eine gewaltsame

Tndaaait md dar OaBsnia wuda TarhaAat. IMam

Kem^ny (30) vorgenommene Obduciion ergab die

Mundhöhle mit einer k&aigea Haase vollgefüllt, «aldha-

bis in die Trachea nnd in den Oesophagus hinein*

reichte und den Kehlkopf verschluss. Der Magen war

voll von i^peiseresten , anter welchen eine geringe

1)gantllftt daraelbaD kialgan Haara so bamarkm var.

Ausser Erslickungsbefundcn fand sich sonst nichts

Abnormes. ItuMagazin lagen rnndliohe Haufen süssen
Topfens (Käses), jeder toa der Grdaae atnar Seaamal

and im Gewichte von 100 g. Einen derselben hatte

sich der Mann heimlich angeeignet, wollte denselben,

als er vom Commis überraschtwurde, rasch verschlacken

ond war daran erstickt.

Bei einem plötzlich verstorbenen, etwas

rachitischen, sonst aber gesunden Säugling fand

Laoboaeher (31) BratinknnfabafQnda nnd aina

äusserer Jen tliche vergrusserte Thymusdrüse von

40,7 g Gewicht. TroUdem leiUt T. den Tod nicbt

von lalatarar bar, da diese nickt acut gaaobfraUt war,

und keine stenotischen Symptome weder im Leben

noch bei der Seetion nachgewiejim werden konnten.

Wahrscheinlicher ist es, dass ein Spasmus gloltidis die

Tadaannaeba war, mit walaham RMbttia und Tkymna-

vergrösseruni^ in «nidiliohar BaifabwiK ftataadaa

haben konnten.

Dia .Aflhira Oaaffa* (Broordang ainea Gariobta*

dieners durch den faUiten Kaufmann Eyrand und seine

Geliebte Grabielle Bompard) ist nicht bloss eine Cause

cel6bre, sondern auch von mehrfachem gerlobtairtt-

lichem Interesse, ond deshalb von Lacassagne (33),

der die Leicbo nntersochte und begutachtete, ausführ-

lich anter Beibringung der Porträte der Betheiligten

ond anderer Abbildongeo mitgetbailt Die Brmor-
dan>r geschah in einer bisher kaum vorgetiomtuenen

Art, nämlich darcb Erhängen. Die Mörder hatten

Id ainam Alooran hinter etoan Sopha einen eiganthön-

liahin Räogapparat mit Flaschenzng etc. vorbereitet.

Den seidenen Strick hatte die B. wie eine Gürtelschnnr

um die Taille gewunden, schlang dieselbe, während

aia aof den Sefaoaaa daa 0. aaas, dfaaam wie scherzend

um den Hals, woranf sie das eine Oese bildende Ende

der Schnar dem anmittelbar am Kopfende des Sopbaa

kinter TorbSogen renrtaektao B. reiokta, dar dia Oese

in einen früher eingeschlagenen starken Ilaken legte

und den Flasobenzog ansog. Die Suspension erfolgte

ganz prompt, woraaf beide den Strick am Sopbafasa

befestigten, um G. hängend zu erhalten. Hierauf

wurde die Leiche ausgeraubt, der Kopf in Wachslein-

wand gehüllt, der Korper mit einem Strick zusammen-

gabnodaa, tn eiaan Sank gaataekt ond kiaranf in ainaa

Koffer gebracht, welche Gegenstände sSmmllich schon

früher an diesem Zwecke gekauft worden waren, fi.

ond B. reisten mit dem Keffer naeb Lyon, wo aia

aich des Kofers und der Leiche entledigten. Letstera

wurde im Sacke steckend nach 14 Tagen am Fasse

einer Böschung der Khoue gefanden und blieb vor*

l&afig unbekannt. Bai dar Obdaction wurden beide

oberen Ke h ! k opf h ör n er gebrochen gefunden,

woraus geschlossen wurde, dass der Untersuchte straa-

galirt worden aat Baak 8 KamtM worda dia Iiaiaba
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exhumirt und L. orbielt den Auftrag zu untersuchen,

ob dieMlbft dem 0. angehfireo köDoe. S« ward» im»

tMWBdm ugegobeo, dusO. alt Kind rin« Varisteang

«n Nditiin Fun «rlitten habe, dass daa recht« Btia

schwicber gewesen sei und ausserdem eioeHyf^nr'.hrose

des reohteD Koiegeleoka und Öicbt im rechten b aas-

gblnk b«ilftiidM btb». In der Tbtt «ngib «loh di«

Bydarthro':-'» und eine anfTällige Deformation des

rechten Talus und Calcaneus. Aach die übrigon

K5rp«midi«ft stlfDuteo, sodass L. mit Bostlsumtbott

erklären konnte, dass die Leiche die des Q. sei. — L.

sohliesst seinem Berichte auch das Gutachten an, wel-

ches Bronardel, Hotet und Ballet über den

Geisteszustand der Qabrielle B. abgegeben haben.

Dieselbe ist 21 Jahre alt und seit ihrer Kindheit ein

mauTais si^et. Das Gutachten resumirt: Die G. seigt

swoiMlos Zoiolieii dor BTSterio vitd isl, wie dio Mobi^

zahl der Hysterischen leicht zu hypnotisiren. doch war

bei Begehung der Tbat weder Ujrpnose noch
Suggestion Im Splsl«. 81s Ist ntobt foittssbimnkt

doch eine mangelhafte PersönUdlksit (an <tre ineom-

plet) dessen Characteristik zasammengefasst werden

kaon in dem Ausspruche: „Zurückgebliebene Entwiok-

Inag d«8 alorallsoben Slass ohno psrsUsl« Batwlok-

.^OBgshemmußg der Intelligen; "

Die Leiche eines alten Mannes wurde unter einer

Fidito lisgond gofondon mit dnem Strfolc tin don

Hals, während eine abgerissene zweite Schlinge an

der Ficht« befestigt war. Bei der Obduction fand

Späth (34) ausser Annagungen durch Thier« osd

•iaer tiefen Slrangrinn«'', 6 reactionslose Schrotschuss-

wunden in der Si'hläfegegend und es ergab sich, dass

der Mann sich erhängt hatte, der Strick serrissea

und di« b«r«iis k«U« lr«i«b« donib «iB«D Jigsr,

der den durch Jas Dickicht sichtbaren Kopf der grauen

Haare wegen für einen Hasen im Lager gehalten

bitte, angesobosssn, word«n wsrt (8. «insn «im-

logen Fall in Maschka's Sammlnng g«riobtsilftKob«r

Gutachten I, S. 104. Ref.)

Die ausführliche ätudie Fagerlund's (35) über

d«s Bindring«n von Brtränkungsflässigkeit

in die Gedärme, stellt zunEcbst die von älteren

und neueren Autoren, insbesondere die im Wiener

g«rf4ditiieb>ni«dloinlsohBn Institut« duilbor gomBiobton

Beobachtungen zusanimon und berichtet dann über

Ö8 im letztgenannten Institute von F. mit Leiohen

und lob«Bd«o sovob) als iodt«n Thiorsn In di«ssr

Rtobtnng UgHitsntiMi Versuche. Aus allen diesen

üntersuchnnpTfin ergab sich 1,, dass Krtränkungs

flüasigkeil uoter gewöhnlichen ümslaadea post mortem

wsdtt in d«n Magen aoeb p«r aaan «lodrliM(k; 8., dass

Flüssigkeit nur wenn sie mit einem besonders starken

Drucke wirkt, post mortem rom Magen aus in die

Dinn« gelangsn kann; S., das«, w«nB J«niaod l«bend

in eine Flüssigkeit geräth und darin umkommt, letztere

gewöhnlich im Magen, bisweilen auch in den Qe-

dirmen angetroffen wird; 4., dass . der Pylorus in

einem gewissen Hsaise dem Dsbergange der Gr-

tränknngsflässigkeit aus dem Hagen in die Gedärme

hinderlich zu sein scheint} 5., dass die peristaltisohen

Bewegungen des Hagens und der Därme jene Kraft

sind, durch welobe die Ertränkungsflüssigkeit aus dem
lUgen in die Gedärme und in diesen weiter herab

befördert wird; G., dass das Eindringen der Ertrta-

kungsfiüssigkeit in die Gedärme leichter bei leerem

als bei mit Speisen gefälltem Magen erfolgt; 7., dass

•in pioloBgiitss Brtrinbea das Blndringsa der Er«

tränkungsflissigkeit in die DSme an bsgünstlg««

scheint.

Sejrdel (36) hatte Qetegonbeit kon binterein-

ander (im Frühjahr und im Sommer) 12 irische

Leichen Ertrunkener zu untersnchcn und consta-

tirte bei allen einen gleichen Befund am Auge,
nämlich graue, phljrctänenartige, mohnkomgroflse, in

älteren Fällen abgewischte Erhebungen des Epithels

der Cornea an dem ron den Lidern unbedeckten Cor-

Boatbeile, and «ine ranobig« Trttbnag und leiebte

Quellung derselben Schichte an den von den Lidern

bedeckten Partien. Die Coiyuootiva war fast regel-

mässig injioirt, besOBdoit nabe der üebergangsfalten.

S. hielt den Befund f3r eine cum grossen Theil der

Maceratifin analoge Erscheinung, die sich Tielleicht

im kalieu Wasser mindestens langsamer entwickeln

wild and glaabl demselben fttr Leioben im Sommer
Ertrunkener cinr'n nicht unerhebliobeo diagOOStiSOben

Werth beilegen au dürfen.

Spitika (87) reftfirte in der New-Yorker Ge-
sellschaft für gerichtliche Medicin über die Hinrich-

tung Wilhelm Kemmler's durch Electricität. K.

war sebr rahig und half mit bei dem Arrangement.

Als der rerbiagoisinUe Augenblick kam, wurde der

Körper ron Tetanus ergriffen a-id der Tod trat, wie

S. meint, innerhalb des Bruchtheils einer Secunde

ein. Der Krampf dauerte so lang», als die Appli-

cation des Stroms, nämlich J 7 S.^-mdi^r:, wobei Dbril-

läro Znokungen bemerkt wurden. Die Muskelcon-

tiaotton war so fiiobterlieb (tremendoos), dass, wenn
der Mann nicht an den Stuhl festgebunden gewesen

wäre, Tielleicht Fraoturen entstanden wären. Während

der Application des Stromes wurde das Qesicht blass

und es zeigte sieh eine hypostatische Congestion

der fiautcapillaren um die Nasotabialfalten herum,

worauf S. erklärte, dass der Mann todt sei. Der Puls,

der froher nlobt goAblt werden durfte, war jetat niobt

mehr tastbar, dio Pupillen roaclionslos, und die eine

Cornea sohlaff. Die Abdrücke der Hosenträger und

der Klelder&lten waren auffallend (in a singuiar

manner) ausgeprägt. Wibrend des Krampfes hatte dfc

eine Daumen pinp^n Finger verletzt und als nun ans

der Wunde etwas Blut floss, rief eia Zeuge: dass das

Lebon sarftAkehre, weianf eine Panik «atstand and

? ,

7r\r> «r selbst zugiebt, den Fehler beging, noch

einmal den Strom einwirken zu lassen. Abermals

traten Krimpfe ein, doch sehwIeher. Sieben bis seht

Secunden nach derSistirung des Stromes kamen wieder-

holt Flatus- Explosionen und nach wenigen S^canden

profuser Abgang 70c Urin. Naoh der ersten Appli-

cation war ErectioD und Samenerguss eingetreten.

Die Erection sohlen mehr durch die Erectionsmuskeln

als doroh Turgesoens der Blutgefässe erzeugt worden
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zu 9»ta. AU S. die Ohrmasoheln zwischen den

Fingern coTnprimirte, wunlcn sie zwar blass, rötheten

sieb aber wieder als der Druck nachliess and zwar

«vob noeh oaeh forgsnommsoer Obdootltm, m dus
dieses als Lebens- resp. Todeszeichen gepriesene

Sjmptom sieb nicht bewährte. S. tadelt, dass der

VdteiBettr oloht im fliiirlfilitanga«Dai«r selbst sieh

lljsfiuid nnd verlangt, dass künftig die hSobstmügliohen

SirSme verwendet werden sollen. Ein anderer Zeuge,

Hacdonald, bemerkt, dass eine Störung im Apparat

be«taBd«n babsn müsse und dass dsr Strom nicht, wie

angenommen war, 1000 sonilern nnr etwa 700 Volts

betragen habe. Sachs'macht aufmerksam, dass die

Resisteiis gegeo «leetrisehe Strtaie bei veischtodeBen

Inv^ividuen sehr Tariirt itrui Gfav bemerkt, dass

Schwierigkeiten eiotreleo können, wenn der Delinciueot

Widfffst«ad lefitmi soUts.

An der ms dem Brandscbutte eines Gebäudes

heraus(re«ogenen stark vorkohlten Leiche ein«»

18— Idjährigen Mädchens fand Müller (38) Dur die

Sebidelbasis and die Gesiobtskneehen erbnttea nnd
gebratene Hirnreste. in welchen jedoch keine Blut-

austritte nachweisbar waren. Extremitäten und ein

grasser Theil des Rumpfes waren Terkobtt, in den er-

haltenen Theilen nichts Abnormes zu bemerken. Das

Hers enthielt hellroth gefärbtes Blut, die speotroscopi-

sobe UntersnohuDg aof Kohlenozydgehalt ergab tber

•in negntlres Resultat. Bei den Erhebungen fanden

sich nniweifelhafte Spuren eines Raubes und eine

Biutlaohe im Stall. Trotzdem konnte ärztlicherseits

nnr ein unbestimmtes Farsce gegeben, d«eb mit W^r»
scheinlichkeit ausgesprochen werden, d.nss die Ein-

wirkung der Flamme erst auf den Leichnam stattge-

funden bebe. Der Angeklagte gestand, dass er das

Mäilrhen zuerst bis zur Rewusstlosigkeit gewürgt und

ihr dann, als sie noch Lebensseichen von sich gab,

Hiebe mit dem stumpfen Theiie eines Beiles aa( den

Kopf versetzt habe.

Aus dem Nachweis von Qift in der Leber, in den

Mieren etc. wird in der Kegel auf eine in vivo statt-

gebabte Resorption der Snbstann geooblonen. Reese
(39) macht jedoch darauf aufmerksam, dass anch

nach dem Tode sieb das Gift durch Imbi-

bition weiter Torbreiten kann. Arsenik,

Sublimat und Brechweinstein, welche er todten

Hunden und Katzen mit einem Sohlundrohr in den

Hagen injioirte. konnte er nach 3— 7 Wochen in den

Lungen, im Herzen, in Hiin, Nieren und in der Harn

blase nachweisen, auch macro?cnpisch als Schwefel-

arsen resp. Schwefelantimon. Ür. Miller hat bei ahn-

Hoben Versnohen Stryobnin in den genanntea Organen

und sogar im Rückenmark gefunden, niemals aber im

Gehirn. Diese Tl.atsnche ist wichtig, da, wie K. be-

merkt, Qift auch
J
ost mortem snm Bebnfe der Conser-

Tirung oder um einen Gifimord vor/uläu.snbon. beige-

bracht werden kann. Er bat einen Fall letzterer Art

beobachtet (Arsenik), and er meint, dass andererseits

anob ein Giftmord durch «Einbalsamirnng*' mit dem
betreffenden Gifte in raffinirter Weist TOideokt «erden

kann.

Bei einem '2' \ Jahre alten Kinda, welobsa Sa-

fällig etwa einen TheelöfTel roher Salzsäure ge-

schlackt hatte und 18 Standen darnach unter Blut-

erbreoben gesiHbsn war, fend BeyerlotnCdO) weiss>

graue epitheliale Verätzungen in lien Schlingorgsnen

and schwarze, sobmierige, zerfetzte Stellen im Magen,

aasserdem Terfettete Steilen Im reebteo vod Unken

Leberlappen, welche er als durch Zufuhr Ton toxischen

Substanzen durch den Blutstrom in die rerschiedenen

Leberbezirke veranlasste fettige Degeneration auf-

faaet.

Einen Fall von Sublimatvergiftung mit dem

typischen dysenterischen Befunde obducirte r. Hof-

mann (41). Die Vergtftang war dareh ansge*
breitete Aetzan^r von Condylomen mit Sola-

tio Plenckii zu Stande gekommen nod der Schmers

naob der Aetsong war so fntenslv, dass er dio bs*

ti'effende Fran, welche vor wenigen Wochen gsboiSB

hatte, zu einem Selbstmordversuch durch Erhani^en

veranlasste, wovon Spuren noch an der Leiohe oonsia-

tirt worden. H. beantragt Bntfernnng dieses bar-

barischen Mittels ans der Therapie.

Die von Ludwig und Zillner (48) aosgefübrlea

anf 9 VergiftnnpflUlen von Mensoben nnd mehreren

Thierversucben basirenden Untersuchungen über die

Localisation des Quecksilbers im Organis-
mns naob Snbllmatrergiftangen ergaben

folgende Resultate. Der Queoksilbergebalt im Diok-

(larm ist in sabacuten F.illen grösser als im Dünn-

darm und hängt wohl mit den bekannten aoa-

tomisoben VerSndernngen im Dkükdnra n-
sammen. Der Qncctsilberg-ehalt der Leber ist

sowohl in den acuten als den protrabirteren Fällen

retatlT gross, noeh bedentender der der Niere, etwas

geringer der der Milz. Die Galle enthält nur wenig

Hg, in einem Fall war sie sogar vollkommen queck-

silberfrei. Schilddröse zeigte einen nennenswerthen,

Lunge, Gehirn und Muskel nur einen geringen Hg«
Gehalt. Die Speicheldrüsen wurden nur in einem

Falle untersucht und fanden sich quecksilberfrei. Die

Kneohen' enthielten in der Regel nnr Sparen Ten Hg,

biswi^ilen waren sie ganz frei davon. Am längsten

wird das Hg von der Leber und Niere zuruokgebaltan.

Bei einem 6 Wooben naob der Tergiftong veraterbenen

Kinde fanden sich daselbst noch deutliche Spuren von

Hg, während Gehirn. Muskeln und Darm davon frei

waren. Die Verhältnisse bezüglich der Localisation

des Hg, oaob intraaterioer Irrigation mit Soblimat*

lö«anf, nach Einfährung von schwefelsaurem per

OS and nach suboataner Application von grauem Oel

sind denen, welehe naob der Internen Applioatlon des

Aettsoblimates eintreten, sehr ähnlich.

Aigre and Piancbon (43) nntersnobten den

.Mageninhalt olnos Klodot, welobes trrtbllmlleh einen

CaffeelöfTel voll Bleizuckerlösung (eau blanohe)

erhalten halte, die zur äusseren Anwendung^ g*g«n

Eczem be^äUmmt war. Dur Tod war nach einigen

Stunden eingetreten and die Obdaotion hatte ansier

einer Erweichung des Magen^nde^^ r.irhls AufäMiges,

insbesondere keine Verätzangserscbeiauogen ergeben.
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Ir:i Maw^Miinbalt wurde jedoch Essigsäur» ood niah"

lieber BleigttlMlt cbemiMh nubgawiMoa.

Id dMi ns«b sy, Jahrao «xbimiftoa veniMdirtta

LtioiMUresten eines von 8»iD«m Weibe vergifteten

Mannes konnton Ludwig und Mauthner (44]

0,1054 g Arseoik nachweisen resp. berechoan. Fast

der g*ii*e AnengehiH lieM eich daroh eledendee

Wasser ao^zieheo. Aber aach die Friedhoferde
erwies siob ala araeohaltig aod swar sowohl die

unter und oeben dem Serge, ala die einer entfernten

Stelle des Friedhofes entDommene. Doch waren die

Arsenmengen quantitativ uiobt bestimmbar und die

Erdproben gaben weder an kaltes noch an siedendes

Wasser noch an 0,3procenliges wässriges Ammoniak

Arsen ab, wohl aber an rerdünn'.e Schwefelsäure Es

koDDle daher das Arsen nicht durch tiegenwasser der

FriedlMferde enliogen werden und der Leiehe nge*
führl worden sein. L. und M. sind jedoch der Meinung,

dass die Mögliobkeit sagegeben werden muss, dass

eine Fiiedbeferde des Anen in einer Verbind ungs

. fem enthalten lann, welche sporweiae in Wasser oder

ammoniakhaltigem Wasser lösüch ist und daher der

Leiche zugeführt werde» kann. Das Arsen kann

von der faulenden Leiche in das oiagebeode Brdreiob

diffundiren und vom Wasser absorbirt worden sein,

auf weloben Umstand bisher niobt aufmerksam ge-

nMoht worden ist. Der Neehwele, dese die Erde Anen
enthält, genüf(t somit nicht, es muss auch untersucht

werden, ob dieses Aisen durch Wasser, ferner dnrob

ammeninlrbnltigeB Wasser ansgeaogen werden knnn

oder nicht.

An der Hand ausführlicher Literatarangabett er-

örtert Mitienzweig (,4b) die noob immer Hiebt

erledigte Piege, ob dem Areen eine drtliobe

Wirkung znkomme oder nicht. Aach er hat bei

seiaao Versachen an lebenden and todten Oeweben

eine TMboog denelbea dnreb ArwniklSeang niebt

oonstatiren können und auch vom chemischen Stand-

punkt bereobligt nichu zur Annahme, dass der Arsenik

eine direele Aetzwirkong besitzt. In einem eeiotr

Fälle war die waissliohe Trübung des Epithels dofcb

das gereichte Antidot fEisenoxyd) bedingt. Das ron

einzelnen Seiten beschriebene Vorkommen von tieferen

«meobrieboien Verseberfengen erU&rt sieb taMge
der neuesten eiperimentellen Untersii^b-ir^en Silber-

mann's daraas, dass der Arsenik ein Biutgift ist and

dnreb eapiltare Tbrombeee aar Neofose fahrt. Eine

locale Wirkung des Arseniks denkt sich H. so, dass

der Arsenik an seiner Lagerangsstelle im Hagen oder

Darm sich zum Tbeile lost, von den Lymph- und Blut-

gefässen aufgesaugt wird, Thrombose des in letzteren

fliessenden Blutes und ronsecutiv hämorrhns;i';che

Necroae bedingt. Uierbei kann im Hagen die T«r-

dnnende ICraft de« Mefeneaftee, im Darm die Ein»

Wanderung diphtheritieober Baoteiiea den Gewebe-

aerfall betördern.

Die Bteaebfre von Rosabaeh (46) betriilt den

Otto'sohen Process, in welchem es sich um die Frage

handelt«, ob di? Angeklagten mehrere ihrer Kinder

durch i'liospüor aus dem Leben gescha&l haben,
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oder ob eine zufällige Vergiftung durch araes-
baltife Tapeten vorlag. Die Kinder waren inner-

halb 7 Jalueo unter ganz gleichartigen vergiftungs*

ähnlichen Erscheinen 6 Mal erkrankt und von ihnen

4 gestorben. Alle gestorbenen Kinder zeigten Ver-

fettung der inneren Organe ood Oelbsacbt. Im Otto-

•oheo Banse hatten 6, darunter die S haaptsKoblieh

bewohnten Zimnipr rirs^^tiikhalligeTapeten, da.s Kinder-

timmer halte seit vielen Jabren einen höchst widrigen

Geroeb, den ein Arst als ron Assenwasaetetoff her-

rührend erkannt und der in der feuchten Jahreszeit

stärker hervortrat. Auch im Hause wohnende Er-

wachsene zeigten Krankboiiserscheinungon. R. ist

auf Grand dieser und anderer Daten der Assieht,

dass der Tod der Kinder durch von den Tapeten aus-

gebende Arsen Wasserstoffein Wirkung veranlasst

worden sei nnd kritisirt die Ansebanangen anderer

Sachverständigen, welch?, insbesondere wegen der

Verfettaog der inneren Urgane und der Qelbeaohti

siob flr Äoephorrergifiung ausgesproeben betten.

In seiner Entgegnung auf die Broschür e ll> s _ -

bach's: „Tod durch arsenhaltige Tapeten
oder Vergiftung mit Phosphor (Otto'scher üifi-

mordprooeae) b&lt Seidel (47) sein Qntaobten, daas

eine Phosphorrergiftang and keineswegs eine ohro-

nisobe ArsenVergiftung stattgefunden habe, voll-

hemmen anfreoht, indem er die Qrinde aeinor

Diagnose ausführlich erörtert und die von Rossbaoh
vorgebrachten Anschauungen widerlegt.

Einem 14*/tj&hrigen Hidohen war ?ob einem

Carpfnscher auf ein Epitheliom der Hemma wiederholt

eine Past;. ri;i r<?elegt worden, welche einen Schorf »r-

sengte. iNacb der ersten Applioation war Erbrechen,

naeh der sweiten Brennen im Soblnad, gnsier D«rst|

Baucbschn'T? und Delirium eingetreten und 5 Tage

naob der ersten Anwendung der Tod. Die Obductioo

ergab eine nleerirende Geodiwnlst an der einen

Mamma, welche mit einer gelben Salbe belegt war

and Symptome der Arsenikvergiftung. Die obe-

mtsobe Untenucbung der Salbe constatirte, dass die-

selbe ans 65 Tbetten Butter und 35 Tbeilen Auri-
pigment bestand, welches, wie gewöhnlich, eine be-

deateode Menge weissen Arseniks enthielt. Arsenik

Wörde eowobl in den Bfngeweidon, als i» Tamor
nachgewiesen. Der ?M wild Mn Chabennk nnd
Leprinoe (48) mitgetbeiit.

Eine wnbiMheinlleb geisteskmnke Vnn, die oohon

zweimal einen Selbstmordversuch gemacht hatte, hatte

nach Angabe ihres 9 Jahre alten Sohnes Nachmittag

im Walde die H&lfte eines grossen Pilzes anfgegesien,

der naoh der Besolireibang ein Fliegensohwamm ge-

wesen war. Sie war schon in der Nacht unter Er-

brechen, Abführen und Schmerzen erkrankt und am
4. Tage geetorben. Die Obdnelion ergab loteras,

fettige Degeneration der Organe, trübe Schwellung

der Mageoscbleimhaat, eobwärziicbe Stoffe im Magen
nnd Barm nnd Bluteintrfit In den QekiSsen «nd nn

den Mieren. Diese Befunde veranlassten Müller (4$)

das Gutachten abzugeben, dass die Untersuchte an

Phospborvergiftuug gestorben sei, umsomebr, als
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Ton den Chomikern eine Spur pbosphoriger Säure

in den Eingeweiden gefunden wurde. lo einer Selbst-

kritik di«BM GaUobtens bueiolinet er die Pb(»pb«r-

TttgiftttDf nnr als wahrsoheinlicb uod macht auf die

Burh schon von Anderen erwähnte Äeh nli c h k i» t

zwischen Phosphor- und Fliegenscbwamm

Dr. M. (50j hatte \m einem Manne die

Diagnose Colica flatulenta gestellt und Opium und

VsStoad« darauf 3 TbealSffd Terp«titio io befssam

Wasser verordnet. Der Mann starb nach 2 Tagen,

nachdem man den Dr. Sl. geholt hatte. Letzterer

erklärte, dass der Tod an Peritonitis eingetreten

und diase durch die grosse Dosia Terpentin veranlatit

worden sei. EineObdaction wurde nicht Torpsnommen.

M. verklagte den St. und letzterer wurde zu 200 Pfund

erariheilt, weil er aeioe dan Ruf das M. und Miaa

Existenz scbSdiganda Babauptuiig ntoht m bawaiaan

vermochte.

Bin iiitarasaaataa Ootaebtaa dar Präger nedte.

Pacnltät aus dem Jahre 1817 über mabrere gleich-

reitig vorgekommene Ve rgi f t un f»en mit durch

Mutterkorn und äomoi erlolch verunreioigteoi

Kabl rasp. Bnd witd von Haaalika (51) milgatbaiit.

Untersochnngen über das active und toxische

Princip der Lupinen hat Kaimoodi (52) angestellt,

fiber wetebe a. a. 0. beriebtet wird.

Zu den in den letzten Jahren von verscLiedenen

Seiten mitgetbeilteo F&llen ton Yergiftang durch
Extractam filieia marte aetberenm ffigt Hof-

nattB (53) einen neuen hinzu. Einem 6'
., jährigen

schwächlichen Kinde waren 10 Qramm des Extractes

mit 12,0 Hellis desp., auf 4 Mal zu nehmen, gegeben

woffdan. Üaab der 3. Deaia woide daa Klad aopavO«,

bekam Trismos und starb kurz darauf. Die Obdnction

ergab Lungen-, Drüsen- und Bauohfelltnberculose in

aienlidi weit gediebenem Orade, blotige laibibition

dar Magenschleimhaut, Injection und Lockerung der

Darnaobleimhaut und im Darm einen in grüne Stoffe

gehfillten 416 cm laugen Bandwurm (wahrscheinlich

Taenia mediocanellata). Im Gutachten wurde unter

Berufung auf die anderweitig gemachten Beobacbtung''n

über die Gittwirkuog des Exlract. fil. mar. ausgefütirt,

daaa aueb blar eine ergiftang dnrob diesea Mittel

vorliege, dass aVer die, weder von den Angehörij^en

noch vom Ante geahnte tuberouiöse Erkrankung bei

der abnormen Reaetion gegen dM » binig and obna

Schaden gebrauchte Mittal, aina waaaDtliaba Rolla ga-

apielt haben dürfte.

Ein 16jähr. Mädchen war wenige Stunden, nach

den aa 8 Pillen geaamman batte, anter tetaoiaefaen

Krämpfen gestorben. Symptome und Umstände Hessen

auf Strjohninvergiftung sohliesaea und die

Obdnetlan ergab Sebwaagaiaobaft im 8. Menale.

Garnier (54) gelang es, in den Leichentheilen

Strychnin nachzuweisen und er beschreibt den dabei

eingeschlagenen Vorgang. Ausserdem erwähnt G.,

das3 er bei der Prüfung seiner Reagentien auf ihre

Reinheit wiederhoH gefunden habe, dass das kSuflicbe

Scbwefeleisen Arsen enthalte, welches dann in das

daraus bereitete Schwefelwasserstoffgas hineingelangen

könne. Er schlägt daher ebeaao wie dies soboo Otto

gilban, vor, daa Sabwafatwaaaaiataflipka d«nb Cla-

»irlraBg tnm tainar Salaaiira auf latnaa Sebwalal«

calcium zu erzeugen.

Experimente über die Einwirkung derMydriatica

auf die Pupille bei gleicher Dosis und möglichst

gleichen sonstigen BedingungenbaiPilomnai-0 aal fi

f55") angestellt. Es erpab sich aus diesen, das?, was

den Beginn, die Entwicklung und den Grad der

Pupiliarenreiterang betrifft, Ibepin «ad Hyoaeyamin

sich gleich verhalten, dass aber die Dauer der Dila-

tation nach letzterem eine längere ist, als nach

ersterem. Daturin virkt sobwiober als Atropio, dadi

ist die Differenz nar vobadeiiiend. Die einaige für

die Differenzialdiagnese verwerthbare Fi^<>nschaft

beim nphysiologischen Versuch* nach Vergütungen

wiia damnaeb nnr die IKngere Dauer dar Mydriaaia

beimllyoscyamiu. Ob die pupillenorweiternde Wirkung

gewisser Ptomaine, wie behauptet wird, nur eine ver-

battnisamisaig an den genannten Atkalaideo geringe

und auffallend kurae iat, lässt P. dabin gaatalli,

empfiehlt nber Versorhe in dieser Richtung.

Bei seinen Versacbea über den störenden Eia-
fluaa der PtomaTne auf dan Naobwaia fon
Alkaloiden fand Pouobet (56), daaa aloh diese

Störung bezüglich des Veratrins nur vorübergehend

bemerkbar macht, da sieh die PtouiAine schon beim

Stehen an dar Lnfk nad im Liobta aaraatian, irilbrand

das Veratiin miadaatana dnreb lingeca Zeit oaaaisatst

bleibt.

In einer mit grossem Fleiss sosammengestellten

Arbeitbaapriebt Waiff (57) die P&nlniaagKia in

ihrer Bedeutung für den Geriohtsarzt. Diese

Bedeutung ergiebt sich in zwei Ricbtangen: 1. iodem

dieae Stoffe bei Albaioidvergifiungen anter Oantiadan

in die Leichentheil-Eztraote übergehen und durch ihr

alkaloidähnliches Verhalten den stricten Nachweis der

Pflanzenbase erschweren können; 2. indem sie ca

Vergiftungen z. B. durch zersetzte Nahrungsmittel

führen und dadurch selbst Gegenstand der Ermittlung

werden können. Zu 1 ist zu bemerken, dass unter

den biabar bekaaaten Ptomainen mit Ananabma daa

Musoarins keines absolut identisch ntit einer Pflanzen-

base ist, was somit ihre Erkennung and Unter-

aobeidneg von letatereo vaaeotlieb arlaiabtart. Aadara

Hegen die Verbältnisse bei der sob I baaeichnetea

Evontualitat, Hier werden nur nnier frani besonders

gunsiigea Umständen die gangbaren Methoden der

obemlaoban WiaaaaaebafI dem OaiioUaant aar Saüa
stehen und meistens wird auch die Beurtbeilung des

sonstigen Thatbeataodes auf Hindernisse stosaen,

welebe die siehere Begataebtnng nnmSglieb maoben.

Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass die fort-

schreitende Wissenschaft für sämmtliohe durch eine

modifieirte Piulniss gebildeten specifischen Gifte ein»

mal die verankssenden specifischen Organismen ber^

ausflnden und demgeroäss in ferner Zukunft auch das

Microscop in der geriobte&ntlicben Diagnoee der
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Ptomainrergiftmit «in« Iwrfomgwde RoUa m «pMw
banifen sein wird.

Jn 8«tDem Vortrage über die Bedeutung der

PtoiDAltt« ffir die geriobtliobe Medioin be-

merkt Kratter (58) znnSchst, dass bei dem Um-

stände, dass bei der F&nlniss papiUenerweiternde,

t«toiii»if»ii4« Oed Mmtlsinnd* Stoff* g«bild«t ww-
den, dem Thiereiperimente (physiologischer T^ach-

wei«) in der gericbtlicbea Toxioologie nicht mebr die

•ntadiflidende, aoadaro nur eine bestttigende Be-

dentang zukomme. Dagegen ist in den Cadaver-

extraoten bisher nicht ein Körper gefunden worden,

der in aUen seioeo Eigenschaften sich ganz gleich

TCrUelto nHH dhunt POMMoalkaloid. Im IntaraN«

der gerichtlichen Chemie wäre es aber gelegen, be-

stimmt zu wissen, ob and inwieweit die Fäulaiss-

prodvet« 1lb«rb««pt und welcb« von ibnen dra N*eb-

weis vorhandener bekannter Pfl&nzenbasen hindern.

Eine Prüfung in dieser Richtung wSre angezeigt. Bin

Versach mit gefaalten Organen eines an Sublimat-

vergpftung Verstorbenen ergab erstens, dass iit

Brieger'sohen Ptomaine auch in so kleinen Mengen

fauler Leioheotbeile, wie sie bei gerichtlich-chemisohen

OntoraMbuBgtn vomlkfen pflegen « anfgefonden

v.cri!öii l-:onneu, und zweitens, Jass die Anwe-e:i!:f'i'

von Sublimat die Bildang derselben nicht Terbindert.

Mit Rfiokiiaht Mf di« rem Brieger oonstotiita Tbat*

saohe, dass die verschiedenen Ptomaine im Verlaufe

der Fäulniss nicht gleichzeitig, sondern nach ein-

ander aaftreten and wieder verschwinden, wälirend

DSM sieb bildsB, b«fft K.t «dMS wir In d«r Brkeniit-

niss der Gesetze der VerwesnngsTorgänge bis 20 der

Stufe vorachreiten , wo wir bei der Beuxtheilung

spltom Flolnissatodloii olobt nur auf empiriaobar

Qrnndlage nach schwankenden äusseren Merkmalen

oft mehr rathen als urtheilen, sondern die Frage, wie

lange etwa eine Leiche in der Erde, im Wasser, an

dar Ltd gdegen sei, vielleicht doroh tint abamiseb*

Analyse exaot werden entscheiden können."

In einer längeren Abhandlung bat Bornträger

(69) die BsobMbtang«D und Arb«itMt flbwr d«D Tod
durch Chloroform und Chloral aus der Literatur

aosammeagestellt and bespricht an der Hand dieser

llfissig«n ZwuuBSBstelluog die gerichtsIntliobB

Dntersachung und Begutachtung in solchen Fällen.

Der Bericht viber die zweite Hyd erat n <1 C h 1
0

-

roform-Commissioa liegt in grosser Aubiuhriica-

k«tt lud rait IHatfarmttonen versehen vor (60). Als

wichtigstes Resultat ergab sich, dass nach tödtlichen

Chloroforminhalaüoaen bei Thieren immer die Kespi-

rstioB frUw flistiito als d«r Honaeblag, und dass

Chloroform mit Luft gemischt das Herz nicht Jirect

lähmt, dass aber die Chloroformaspbyxie viel rascher

Stillstand des Hertens beirirkt als gewtfbnUobe

Aaphyxie.

Da in letzterer Zeit in der Zabnheilkunde die Nar-

oose mit Bromäthjl mebr and mehr Anwendung findet,

nacbt Hittontwoig (65) darauf anfimorlDaai, dan
in panz kurzem Zeitraum in Berüi r!ri»i Vergiftun gen

mit Brom&thjl vorgekommen sind, von denen zwei

letal endeten, der dritt« «bat besondere Folgen ver^

lief. In allen 3 Fallen waren nicht etwa allzu grosse

Dosen, in einem Fall circa 20 Qramm verwendet

worden. IMe Nateose wnr ntobt tief, die Patienten

erwachten ans derselben ohne erhebliche Beschwerde.

Erst zQ Uaase fohlten sie sich schwach and unwohl,

so dase de des Bett toftneben moasten. Bevusstarin

war ungetrübt, das Athmen erschwert, Brechreiz vor-

handen, Schmerz im rechten Hypoohondrium. Später

Schwindel, Mattigkeit, beschleanigtes Athmen, kleiner

schneller, harter Puls, scbUeeslieli Bewusstlosigkeit,

Röcheln nnd Tod an Herzlähmung nach oa. 30 Stunden.

Obdactionsresuitat ond chemische Untersacbang so

gnt wie uegatiT. H. stellt weitere MittbeQnngen in

Aussicht.

In Folge dieser Vorkommnisse bat Derselbe im

Verein mll Stabn (64) Yerenobe an zwei Keninehon

angestellt and kommt zu folgendem Resultat: 1. die

baiden Kaninchen sind durch die Bromäthyl-
narcoso kr&nk geworden und bei wiederholter !Nar«

ooee gestorben. 8. DieVergHtnngen waren: Sehwinden

des Hornhaotreflexes, Erweiterung und Tinale Ver-

engerang der Papille, Herzlähmong und Fllissig-

bleiben des Bhites naob dem Todeoeintritt.

Mit Rücksicht darauf, dass Di tt rieh (66) die

Kecrose der Uterasmosoalatar aassohliesslich im

Uterus vonPranensperaonen naobweisen konnte,welobe

geboren halten, dieselbe Jedncb in «Inen boohgmdig

marciden virginalen Uterus »ermisst«, glaubt er die

Bedeutung der Neorose der Uterusmuscaiatur
aJs eines seinen Erfsbmngen naob nnirtglieben
Zeichens stattgehabter Geburten hervorheben

zu sollen. Doob findet sich diese Meorose nur dann,

wenn die Involntien des Uteras nioiht nennel vor sieb

gegangen, insbesondere, wenn sie durch poerperale

Infectionskrankheiten gestört worden ist. Ganz ver-

fehlt wäre es also, würde man ans dem Fehlen der

Necrose schliesaen, daas nienudn «bie Geburt statt-

gefunden bat. Die Necrose wurde sowohl kurze als

aaob sehr lange Zeit nach den betreffenden Gnt-

bindnngen eonstatirt.

Bei einer Hochschwangeren, welche sich

durch SturzausdemS. Stock getödlet hatte, fand

Nengebaner (67) die Yorderwnnd des Uteras der

Länge nach eingerissen, die Plaeenta zur Hälfte ab-

ETPri-ssen und die Frucht fr<?; in r!«r Bauchhöhle.

Leu lere zeigte einen dreisirabligen Bruch des

reobten Bebeitelbeins und lafthaltige Lungen, da

Schwingungen und Lofteinblasen Ton Mund zu Mund

vorgenommen worden waren. An der Mutter ergab

sieb anseerdea ei« Beokenbmob nnd ein Bmcb dea

letzten Lendenwirbels, special! ein eiaseitigW Bmeb
der InterarticuJarportion seines Bogens.

Ein In zweiten Monate sohwangerea lUdeben,

über welches Wolff (68) beliebtet, batt« sieb ibrsn

eigenen Oeständniss zn Folge am l.Pebmar von einer

Hebamme die Frucht abtreiben lassen. Die Heb-

amme eell von binten einen bnrtea Gegenstand In die

Scheide eingeführt und in schmerzhafter Wi>isA hcn^m

gebohlt haben. Am 2. Febniar fühlte sich dte
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fidnraogw» w«bl, ud 3. Kltttgi Intm Unteiltibt«

schmerzen oin nni^ ein Specialarzt fand beginnenden

Abortus aad bereits sUnkeodea Aiuflass and bobes

Fieber. Am 4. entfernte der Ant den Oebirmatter-

iobalt aod machte Carbolausspülungcn. Dabei fand

er eine Vertiefung (Riss) an der hinteren Wand des

Utems. Tod am 22. an Peritonitis. Exbamation und

Obduotion an 9. März. Gefrorene Leiche. Uteras

vergrösserl, derb. Am Muttermun d '2 1-1 "in- in Ver-

heilung begriffen« Giorisse und üaku «ia 3,3 cm
lenger, IG mn breiter eenkreebler Rias tm Cerrix

ohne iK^crolischo Fetzen, welche Verletzungen wahr-

scbeiolich durch die MaaipalatioDftD des Arstes eot-

etaoden afnd, aaeeerdem aber eine orale S 5 a. S en
lange bis in die äusseren Muskelscbichten vertiefte

müssfarhige und mit gelblichen Membranen belegte

Sielte, welche vom Arste gleich beim Eiagehea mit

den Finger geftUt werden war und daher eohoa

früher durch ein Instrument veranlasst worden

ist. Von ihr war die septische Infection ausgegangen.

Yibert (69) berlobtet Sber den plötalieben

Tod einer jungen im vierten Monat schwangeren

Frau, welcher in dem Momente eintrat, als ihr von

einer gewerbsmässige Proobtabtreibang ausüben-

den Person die Canüie eines kleinen Kautschukballons

in den Cervix einffeführt. letzterer aber norh nicht

comprimirt worden war. Die Obduction ergab keine

naobweiabare Todeenraapbe und ¥. Mgt, ob niobt

etwa Heizung des Cervix in ähnlicher Weise Sbock

herbeiführen könne, wie traumatische Insolte des

BandM* oder des Larynx. In der Debatte worden Ton

Anderen F&lle mitgetheilt, wo nach Clysmen oder

Catheterlsmns des nirht schwanpereTi Uteros Synoope

eintrat. Er handle &icb walirscbeinlicb um reflectori-

aobe Lihmungen bei oearointbiashea oder «ontt

disponirten Individuen.

Ciosmann (7Ü} giebt eine gedrängte Darstellung

der allmIHgen EntwioMnnf des benüfen Begriffea
d e r K i n d >;• st ö d tu n g und frlault, dass diese Ent-

wicklung auch im deutschen Reichsstrafgesetzbacbe

noeb niobt ibren Abeobloas gefunden bat. Br empfieblt

eine weitere Ilerabsetiung der Strafe, besonders bei

Erstf^ebärcnden und die Aufnafinii^ eines anderen statt

des etwas dehnbaren Ausdruckes ^.gleich nach der

OeboTt*, weoaob der § St? etwa folgeadenMaaeB ni

forniuliren wSre: „Eine Mütter, welche ihr ausser-

ehelich erzeugtes Kind wahrend des Gebortsvorganges

oder naobber unter dem Bindneae denselben Toraitilieb

getodtet hat, wird u. s. w."-. denn die Einwirkungen

der Geburt können je nach der IndividuaUtät der

Thäterin von ganz versohiedener Dauer sein.

Eine lesenswerthe grössere Abhandlung von

Ortloff (7 1) beschäftigt sich mit den physiologi-

schen Kennzeichen für Beginn und Ende der

Reobtafihtgkelt. 0. geht ana fon den Be-

stlminunjien des Entwurfes eines bürgerlichen Gesetz-

baohes für das Deatsobe Keiob äber den Beginn und

das Ende der Reobtadhigkeit, welobe gant allgemein

lauten, nutiilirh § 3: „die Rechtsfähigkeit des

Menschen beginnt nit der Geburt and endigt mit dem

TV»de* und § 4 Abo. 1 : «daa» eino Paraen naob labe

oder lodt sei oder zu einer bestimmten 7-it :relebt

habe, hat derjenige so beweisen, welcher aus der be-

treffenden Tbataaohe ein Reeht herleitet". 0. var-

langt nun an der Hand pbysiologiaober und geriohts-

ärztlicher Erfahrungen eine Pr&oisirang dieser Be>

Stimmungen. Insbesondere ist das Brgebniss seiner

Darlegungen über den Beginn der Rechtsfähigkeit

folgendes: ^Narh der Passung des § 3 cit. und den

Motiven dazu wird der Beginn des Menschenlebena

auf einen apiteren Zeitpunkt rarlegt als im Strafreeht.

Das ist unter allen Urasländeo zu vermeiden und hier

wie dort ist die physiologische Greoxe swiachen

Poetna- und llenaehenleben, die Lnftathmiiaf d«a

Kindes, zu Grunde zu legen, weil in dar Tiuik TM d*
«a die Lebensseihstandigkeit beginnt*.

Fagerlund (Ii) hat im Wiener gerichtiicik-

nedieiniaebaii laatHate an 40 Kiaderleiehen daa Vor*

hnlten der Knochenkerne der Gliodmasscn im

ersten Lebensjahre stadirt. Aus seinen Tabeklea

ergiebt aieb, daea der Knoobenlram der unteren

Pemurepiphyse so grosse Schwankungen in der Grösse

darbietet, dass daraus keine sicheren Schlüsse be-

züglich des Alters des Kindes gezogen werden können.

Ebeaao ist der Knoehankam Im Oupui bnmeri wenig

verwertbbar. Denn wenn er anch regelmässig bei

11— 12 Wochen alten Kindern gefanden wird, so

koBunt er dodi in fielen Fillen adion firBhor vor, mit»

unter sogar am Ende des letzten Schwanger^rh-i'ts-

monats. Aach die Entwicklung der Knochenkeroe io

der oberen Tibiaepiphyse, im Talua, Oalenneva trad

Os cuboideum lässt im Stich. Dagegen scheint das

Auftreten eines Knochenkernes in der Eminentia

capitata ossis bumen, im (Js capitatum, Os hamatum,

in der unteren Epipbyse der Tibia und im Caput

femoris zu gewissen Schlüssen zu berechtigen, da der

im Caput femoris niobt ror einem halben Jahre, die

übrigen niobt Tor 8 Monaten aiob Inden.

Bei einem neugeborenen Kinde, dessen

Lungen sowohl im Ganzen als io sehr kleine Stücke

lersohnitten In Wasaer untareaaken «nd bei welohem

auch Magen und Darm luftleer war, konnte

Dittrich (74; dennoch den Beweis liefern, dass

dasselbe lebend zur Weit gekommen ist. Es eoi-

widien aimUoh beim Binaohaeiden der Longen uttter

Wasser vereinzelte kleine Luftbläschen und die grossen

sowohl als die kleinen Bronchien waren mit dirersem

Sobmnta ToUstindig ansgefSlIt, der aaoh im Magen

sieb fand und der Körperobeifläohe anhaftete. Die

mioroscopiscbe Untersuchung der gehärteten Lnogea-

echnitte ergab, dass die Massen bis in die feinsten

Bronchiolen eingedrungen waren. Hie und da fandeo

sich Kohlensplitter auch im interstitiellen Lungen-

gewebe and umschriebene Blutausthtte, die mÖgUober«

weise duidi arstere sn Stand« gekeaaien waiM. fii

konnte daher geschlossen werden, dass das Kind un-

mittelbar naob der Gebart in jene Stoffe geratbeo nnd

diese aspiiirt resp. gesohluokt bab«! daher lobend ge«

boren worden sei. Die Mutter gab an, dass sie in der

Meinung, ihre Motbduift sa rerriobten, anf einem
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OettM gtiMm halM, w«loliM-Sp8li«hl und »iMn tu
diversem Schmulz bestehenden Bodensatz enthielt,

and d»s3 das Kind, als aie es aas dieser Flüssigkeit

hftTforzog, bereite todt gfwemn Ml. Di«mr TorgaDg

musste mit Räoksiobt auf dM Obdaolioasbtfnnd ala

möglich zogegeben werden.

Montalti (75) hat 1887 (s. d. Ber. p. Ö2l) bei

Minen Versuchen über die Einwirkung koob«nd«r
Flüssigkeiten auf die Lungen Neugeborener
gefanden, dass die Lungen dabei luftleer werden,

•iBWtkflmliobe B«ritang«n «rleiden and dam in den

Alveolen sphärische kernhaltige Körperchen sich

finden. In dem gegenwärtigen Naohtrage bemerkt er,

dMt letstor« oimbnr die gesobroopftan AlTMlar-

•pUbeUan, nicht aber, wie von anderer Seite gemeint

wurde, roth» H'.titVorperchen s'n'i, und dasä ien»

berstUQgen Jiuuu zu. Siaude kommen, wenn die Lull

in die LuDgao aadervellig ab dnrab Atbrnan g^
langt war.

Ein von Häberle (76) mitgetbeilter Fall ist des-

halb beaerkenawertb, weil die betreffende Kindea-
leiobe in Papier eingewickelt und faul aus der

Donaa gesogen wurde und unter den Papierresten

erdige Substanzen der Haut aufgelagert sich fanden,

woraus geschlossen weiden Iconnto, da« die Leiche

früher in Erde vergraben gewesen nnd erst vor kurzer

Zeit in Papier gewickelt und in den Fluss geworfen

worden war.

Eine unverehelirf le. geisteskranke und hocht^radig

Mbwaobainnige Person, welche schon einmal entbunden

hatte, gebar abermals am 3. nnd 4. Ootober in dw
Wohnung ihrer Matter. Letztere will das Kind erat

am II. Ootober zufällig im Bette üirer Tochter ge-

funden haben. Die Tochter gab an, dass das Kind

geschrieen tiuid dass es von ihrer Hatter gegen die

Wand oder gegen den Tisch geschlagen worden sei.

Die Obduotion ergab keine äusseren Verletzungen und

innerlieb laftbaKig» Longen, kleine Blatanatritte in

den Schädeldecken am ninlerhaiipt und TTyperämie

der Hirnhäute mit kleinen Blataostritten zwischen

denaelben. Die Obdaeenten erkürten dieM Blntana-

tritte als die Todesursache und gutacbteten auf Be-

fragen, dass dieselben höchst wahrscheinlich erst nach

der Geburt durch Einwirkung einer stumpfen Gewalt

sa Stande kamen. DImw Panre wnrda bei der ord«

nnngsm&ssigen Quurlalrevision vom Medicinalcolleginm

beanatandet und das üutacbten dabin abgegeben,

daM eine tnMeie Gewaltelnwirknng anf den Kopf

nicht erwiesen, vielmehr anzunehmen sei, dassderTod

in Folge des Gebartsactes durch Blutnber-
fftUoBg der SobidelhBble erfolgte. Skrseoska
(77) als Referent der wissenscbafUiflliea Deputation

scbloss sich diosftm Gutachten an.

Zwei mumifioirte Leichen neugeborener und

aniigotiiagener Kinder worden ftbereinaoderliegend in

einem Verstecke unter dem Dache gefunden. Marin

i

and Visart (78) beschreiben den maoro- und micro-

aeoplaehen, aowie den entomoiegiaaben Befand an

diesen Leichen und sohliessen insbesondere aus letz-

tenm an der Hand der von Hegnin (a. d. Ber.)

empfehknen AnbaltapHnktet I. daaa die «nlfleiltea

spontan eingetreten sei, 2. dass die Leichen im Laufe

des Herbstes deponirt worden, und 3. dass die Depo-

nirong mindeatena vor 11 Jahren atattgehabt habe.

[Selldcii, II., Ein rcchtsmedicinischcr Fall, unge-

wöbniiohe Lebenskraft darthnend. Eira. p 445 — 446i

Terf. Iwriebtet einen Fall, in welchem ein Haoa-
dtener eine Sebnitt-(?)Terlet(ung, welebe dareb
den Rcr/.beutel hindurch die Wand der rr-h'-n H't:-

kammer dicht am Sfptum in Länge von ciw«j, l cm
durchtrennt hatt-», ungefähr 6 Standen überlebte. Im
Pericard waren etwa 7üO, in der linken Pieurahöble

nahezu IBÜO ccm mit didCOO CoagOlia' untermengten

Blotea. Der Verletata war aoent bewoiatlos aaf der

Straaio gvfbnden worden, dann aber adtweilig to ileb

gekommen. Bs wird vermulhet, dass zuerst die Ver-

letzung nur die Herzwand gerade getroffen habe, die

Berstung dann etat apiter, don Ted verars^ ^ u t, er

folgt sei. Kiload ]
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No. 27. — 16) Kessler, L., Oeber des Bbemannea
Veto gegen dringend indicirte operative Eingriffe an
»einer Frau Petersborger Woohenscbr. Jio. 45. —
17) Kr alter, J., Zur ^erichtaärstlichen Beurtheilung

der Curpfoscberei. Wien. med. Wochensohr. No- 1—4.
— 18) Landgraf, K., Zwei Gutachten in Uutersucbun-

gen geien «onMBn^ Binriehter wegen Vergeben der

fahrllaeigea Tddtong. Friedreiob^ Bl. 8. tM.

Brouardel (1) hat im Auftrage des Comit4

ponsultatif d'hygi^ne de Frann» H«n Entwurf eines

Gesetzes, betreffend die Ausübung der Mo-

di ein aosgearbeitat, wehthar foUinbaltIlab veaBient-

iiobt wird.

Aas Aolass einer Anklage gegeu eiaeo Arzt

wegan Tiviaeotion ,£)r aoiantific purpose*» b«>

spricht Beck (2) di« in dieNr Beiiehiug baatahwdao

Beatimmnogao.
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In einer Conferenz der Pariser Advokaten warde

folgender A(itr.ig eingebracht and nach längerer Be-

rathang bejaht: „Ist ein Arzi, welcher ohne vorher-

gegangene Zuslimmang des Patienten an diesem elDft

bisher unbekannte Behandlung oder Opera-

tion Teraucbt, civilreohtlicb verantwortlich
fSr den Sehadvn, welcher 6sraos entstehen Imd,
selbst dann, wer n ibm keine Nachlässigkeit oder Uii-

TorsiobUgkeit impatirt werden kann? Alpbaaderj
(8) behimpft diese Ansohanang.

An die Mittbeilung des gegen den Chefarzt am
l'r^if.i'.il Vril ile Grüco. Poncet wegen angeblicher

Kunii fehler eingeleiteten Processes und der Gründe

der Fceispueohnog («. leisten Ber.) bnApft Kthner
(4) einen Vergleich der Stellung (deutscher und

französischer Aerzte gegeniiber den Gerichten bei

solchen AnUegen, die hei letsleren nngleicb günstiger

ist, da die französischen Gericht« ein Uebergreifen auf

das Gebiet der Heilkunde möglichst vermeiden, wäh-

rend der deutsche Richter sich auch in dieser Be-

ziehung ein selbständiges Urtheil vindicirt. Auch

bestehen in Frankreich und England liberalere Be-

stimmungen bezüglich der Aerzt« als in Deatsohland,

wo es denkbnr Ist, dass ein Ant wegen EuMtMUer
strenger bestraft wird als ein Curpfuscher und dass

der Corpfuscber, selbst wenn er eine schwere Körper

verletsongfernmoht, nur «nfAntrag des Besebädigten

verfolgt und bestraft wird, während gegen den Arzt

schon bei einer leichten OesandheitsbescLädiff inj^ das

gerichtliche Verfahren eingeleiiet werden uius<.

Derselbe (5) betont die Sohwietigken piloiser

Bestimmung über die rechtliche Verantwortung
der Chirurgen. Es giebt keinen wissensohaftlioben

Xfirper, der in Stande wlie, das Maais des Zulissigen

in der Praxis ein für allemal festzustellen. Die Notb

wendigkeit schneller Entscbliessang kann Fehlgriffe

entsoholdigen. In Pillen angenbiioklieher Gefahr moss

der Arzt, wie Mittermayer sagt, sein eigener Oe-

setzgeber sein und bleiben. Welche Operationen nur

Specialisten vorbehalten bleiben sollen, iässl sich nicht

Mbarf begrensen. Es soll operift werden, sobald sieh

derArzt in Zweifel und der Kranke in Gefahr befindet.

Eine rechtzeitige Kundgebung besonderer Folgen,

woldte das intliobeVerfahren haben kann (Castration)

an die Betbeiligten soll niemals unterlassen werden.

In einem von Ziino (6) Hiratachteten Falle war

ein Junger kräftiger Mann durch zwei Chirurgen an

einem etwa 400 g sohweren, Iber dem linken

Schulterblatt sitzenden Lipom operirt worden. Wäh-

rend der Operation trat eine profuse Blutung ein.

Bs wnrde eine kleine Arterie nnterbnodeo nnd der

Vater in die A['Otheke um blutstillende Mittel ge-

schickt. Auf dem Rückwege begegnete dieser einem

der Operateore der mit blotbodeoktoB Binden nni

Kleidern nach (lause lief um ein« Spritte ta holen.

Als der Vater bei seinem Sohn anlangte, war dieser

bereits lodt. Die Operation blieb aoToUendet. Aus
dem Bericht war nioht klar an eotnebiMn, was die

eigentliche Ursache des Todes p^wesen war. Z.

kommt jedoch iu seinem Obergutaohten zum Soblosse,

dass der Tod sonlohst an Verblaiuog (woher? Ref.)

eingetreten ist und dass die Operateure insofern

ein Verschulden trifft, als sie versaamt hatten,

leb mit blotstillMidaB MtMo wa Tanebra.

Baum (7) hatte einem Manne, der mit einer

leichten Verletzung des Mittelfingers ^u ihm gekommen

war, die Wunde antiseptisch verbunden und ihm zu-

gleich 130 g Aoid. earbol. liqnef. mit der Signatnr

»Zu Händen des .\rztes* verjchri"^*-!"! mit dem Auf-

trage, dasselbe in der Apotheke zu holen nnd am
niebsten Tage dem Ante su fiberbrfngtn. Trotsdem

auch der Apotheker ausdrücklich betonte, die Flasche

sei nur für den Dootor, öffnete der Hann dieselbe zu

Hause, löste den Verband ab, befeuchtete Läppchen

mit der Flüssigkeit und legte sieb dieselben auf din

Hand. DiePolge davon warGangrän von ^Fingern,

welche die Amputation derselben notbwendig machte.

Di« BemfsgenoaMBsehaft rerUagte Dr. B. «Dgebliok

wegen mangelhafter Information des Patienten bei der

Staatsanwaltschaft und erhob gleichseitig eine Civil-

klage anf Sohadentnats Yoa 5400 Mark. Wie aelbrt-

Tentindiioh wurde Dr. B. in beiden InaUnien firel-

gesprochen.

Grassl (8) hat die Verschwiegenheit ond
den Zwang zum Zeugniss und sachverständigen

Gataohten bei den die Heilkunde ausSbenden
Personen znra Gegenstand einer Studie gemacht.

Er erörtert die sog. AnzeigepQioht, die Pflicht zur

Wabmng des AmtsgeheimnisMfl sowie des Qeheim-

II is-;:. seiner Patienten insbesondere im Civil- und

StrafprocesS) die Stellung des Arztes als Zeuge oder

als SaohTOEst&ndiger, sowie die PHidited wid Reebt*

des Arztes bei Aasstellang yob AnatrittibiUett «nd
Altesten.

Dr. X. war zu einer Frau gerufen worden, welche,

wie man ibm sagte, ven tin» Kellentlega bemnt«»-

gefallen war. Die Frau wurde in w?nig>-'n Tjg?'i ge-

beilt, Starb jedoch anderwärts nach mehreren Monaten

in Polfe einer Trepanation, die ra Beseitigung ge>

wisser nach der Verletzung zurückgebliebener Er*

scheinungen notbwendig geworden war. Nun wurde,

da eine anonyme Dennnoiation einlief, dass es sich

bei jenem Sturze nicht um einen Zufall sondern vm
ein Verbrechen gehandelt habe, Dr. .X. als Zeuge vor

Gericht vorgeladen um darüber auszusagen, was ihm

über die Ursaobe der Verletsting Niheres mttgetbeilt

worden sei. Er verweigerte unter Bernfnng auf seine

Verpflichtung zur Wahrung des ihm anrer-

traaten Oebeimnissss die Aassage nnd wurde des*

halb zu 60 Fr. nnd den Kosten verurtbeilt. Er wandte

sich deshalb au die SociiUe de Medecine legale de

France, welche ein Guiachten von Descousl (9)

aoeeptirte,andsiefa)dahin erklirts, dass Dr. X.imRächte
gewesen sei, w«M tr die fon ibm mlaogle Auaage
verweigerte.

Ein Vortrag von Draper (10} ist betitelt: ,,die

gesetaliehen Beslebnngen der Oebnrtahdfer.* Doeb

enthält derselbe nur allgemeine BoSBiflnMfeil ftbet

geburtsbülflicbe Kunstfebler.

Digitized by Google



BorMAVH, OBitcmAmuKoinit. 505

Latz (11) hat zwei grössere Gataobt«a ober Heb-
AminsD abgegeben, von denen jede gleichzeitig

mehrere Wöchnerinnon mit Kindbettfieber infioirt

hatte. Obgleich die meistoD der letzteren gestorben

«Mm «ni vUki bl«M dl» Antiaepttk, sondern Moh
die gewöhnliclii? HoinlichVeit nnterlassen worden war

und aoch sonst die lofeotion durch die Hebammen
•QH«r Zweifel tUnd» wurden letztere doob freige-

sprochen, weil bindende gesetzliche BestimmaDgen

für die Hebammen nicht ezistiren und noch nach jenen

ans der rorantiseptischen Zeit Recht gesprochen wird.

L. argirt eine Regelang dieser brennenden Angelegen-

heit durch ein Landeagesetz nnd macht daraaf auf-

merksam, dass die meisten Infectionen durch das Ein-

gelien der Hebamme nneh der Geburt in die GenltoUen

bebnfs Eztraction der Placenta erTulgen, dass daher

ein luwartendes Verhallen in der Nacbgebartsperiode

den Hebammen nlobt nnebdtitMiob genug eiogesobirft

werden kann.

Eine spontane Uternsraptiir bei einer Elftgre-

bäreoden, mit leicht Terengtem Becken bei normal

grossem Kfnde und Ointerhaaptslage mit Anttritt des

Kindes in die Bauchhöhle und Tod der Matter bogiit-

aobtete Schiller (13). Der Oebärmutterkörper war

on der vorderen Psitie des Collnm quer abgerissen

and die Enden des Risses setzten sich in LangsrisM

des ersteren fort. Es Hess sich nicht erweisen, dass

die Hebamme durch Handlangen oder Unterlassangen

die Rnptnr verschaldet hatte, docb wer sie insofern

nicht Torwarfsfrei. als sie die Blase eigenmächtig ge-

sprengt and einen Arzt rechizeilig heranzuziehen

nnteriassen batt».

Bei einer Zwillingsgoburt kam das erste Kind in

Steisslage und wurde von der Hebamme eztrabirt, das

tweite wnrde in Kopflage geboren, naobdem die Blase

gesprengt worden war. Die erste Kachgebort kam
bald von sollst, diezweite konnte nur stückweise und

nnvoliatändig geholt werden, TroUdem und obgleich

dl» Blntang immer stiibor wnrde, rief die Hebamme
keinen Arzt herbei und rerliess sogar die Frau, indem

sie erklärte, dass noch ein Stück der Naohgebart zu-

rUcbgeblieben sei, sie jedocb nnr i Stunden naob der

Qebort zu bleiben brauche und nach Hause gehen

werde, da Alles gat stände. Die Frau starb nach

einigen Stunden an Verblatang. Peters (13) gab

däs Gntschlen, dass die Hebamme ibre Pflicht in

grober Weise dadurch verletzt habe, a) dass sie nicht

gleich nach der ersten üntersucbung (Steissiage) die

Rerantlebvsg eines Arsties verlangt babe, b) snr Zeit

der gefahrdrohenden Rlutang die Herbeihölung eines

Arztes nicht entsobieden gefordert und c) die Frau in

einem dnotaten Zwtande bfilflos Tsrlassen babe. Bsi

rechtzeitiger Hülfe wtoe das Leben dnr Wfiobnsrin so

erhalten gewesen. — Die fTebamroe werde wegen

fahrlässiger Todtung in Anklage versetzt, Jedoch

— freigesproobsn, wstt «nicht erwiesen war, dass das

Leben hätte gerettet werden können, wenn die Heb-

amme zur 2eit des Auftretens der starken Blntong

naob der Gebart des swetten Kindes, noob die Za-

niobnnf des fibor 13 km enttnot wobmndon Ante«

verlanget hätte, zumal die Zeit des Eintreffens des

letzteren mit Sloberheit gav niobt fettgesetst werden

könne."

6 Standen naob der Entbindong war bei einer

Fron naob Aossago der aesistirenden Hebamme die

Nachgeburt ab^'Pgangün. Ah sie dieselbe näher

ontersachen wollte, blieben ihr die Eihäute und die

Mabeteobnor in der Band, der Rest bestand ans

schwarzen, brüchigen Hamen. Einige Stunden darauf

traten heftige RUittingen auf. Bub-i'nhofer (]4i fimd

die Fraa sterbend . die Placenta noch im Uterus und

oenstatirte, dass der TermeintHob abgegangene Mutter«

knchen ein grosser Klumpen geronnenen Blutes war,

das die Eihäate sammt der Nabelsohnor von der Pla-

oenta abprSparirt batt». B. gntaebtete, dass eine

Fah rl :i 35 1 gke i t df*r H e ha m me nicht vorliege, da

es sich om einen Ansnabmsfall handelte und da erst

mebrere Standen nach der Geburt Blatungen eintraten

nnd die Angehörigen veninmt hatten, die Hebnmme,
welche inzwischen woggegangen war. sofort in rnfen.

Docb babe die Hebamme einen Fehler begangen, dass

sie »in Blatgerinnsel für die Naobgebnrt bielt.

In dem von Haberle (15) berichteten Falle war

der nachfolgende Kopf mit dem Gesichte nach vom
stsoken g»b]i»b«n. Die Kabolsebnnr verlief xwisdien

den Beinen, hörte auf zu palsiren und auch die Hers*

töne waren angeblich nicht mehr za fühlen. Da der

herbeigerufene Geburtshelfer nach 1 Stande nicht er»

schien, das Kind todt war nnd di» Fran beftig scbrie,

löste die Hebamme die Arme, worauf zwei anwesende

Frauen versuchten, das Kind herauszuziehen, wobei

jedoob der Kopf abriso, der soblieoaliob noch, bevor

der Arzt kam, geboren wnrd-?. Boi der Obduotion fand

sich Anämie, Blutergüsse am Herzen und keine aspi-

rtrten Sobstansen, worans gesebtossen wurde, dass das

Kind erst durch das Abreissen des Halses, somit daieb

fahrlässige Tödtung gestorben sei. H. wider-

legt diese Anschauung und macht der Hebamme nur

insofern »tnmi Torwarf, dass sie das Ziehen an dem
Kinde gestattete.

In Livland scheint dem Ehemann ein Veto-

rooht gegen driogond indioirt» opsrative Bin*

griffe an seiner Frau zuzustehen. Kessler (16),

der allerdings die Citation der betreffenden Gesetzes-

stelle unterlässt, theilt zwei Fälle mit, in weloben der

Ehemann von diesem Rechte Gebranch maohte and so

den Tod der Fraa verschuldete, ohne dass er deshalb

gerichtlich belangt werden konnte. In einem Falle war

w«gen retroperitonealem Fibrold und Utemsroptnr der

Kaiserschnitt angezeigt, der Mann erklärte Jedocb,

trotadem die Frau die Operation verlangte: , Lieber

mag die Mutter mitsammt dem Kind sterlMn, sobn»id»n

lasse ich nicht" ; im zweiten wurde trotz dring»nden

Verlangens der Kranken die Operation einer inneren

Darmeinklemmnng nicht zugelassen. Hier war der

Mann sogar bei dem Tode der Fraa materiell zu seinen

Gunsten interessirl! K. fordert mit Recht die Hesei

tigang der betreffenden, allerdings unerhörten Be-

sUnmongsn nnd emoktbAa&Binl«itangd«r nSlhigtn

Aoiioa nm MittheHiiag tnalofsr Torkemmnisi».
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Ab Bwrob der BiniglwK md OtÜMiehktlt d«r

Cur pf usch e r e i in (ien Alpentätulprn werden Ton

Krstter (17) mebrere solcher Fälle nait^etbeilt. Ein

btra«bt{gt«rCiirpf<»di«r, d«r lMi«ito w«g*n Dl«l»tehli

6 Jabre in der Strafanstalt tugebraobt hatte und dort

die «Heilknnst* erlernt zu haben scheint, halte zwei

durch Lungenentzündung resp. Tuberculose herabge-

lHHimaBeiiP«iMa«B rar Ader gelassen, bei einem Miid-

eben, welches sich einen Holzsplitter in den Fuss ein-

geatossen hatte, die Wunde mit einer Salbe belegt.

Naoh 8 WmImii tnt SlArrknmpf «io nad «in Artt fand

t'iti Jauchehöbip. in welcher noch ilerHoIzsplitler slali.

Die Kr»ok6 starb. lo «ioem auderen Falle, wo wegen

ZttnalDang des order*nn «lae Ampotätion notb-

«endig geworden war, riss er den antiseptischeo Ver-

band ab, RrklSrle. die Wunde JQrfe durcbans nicht

gleich zu heiieo und legte eine Salbe auf, woraut «ine

Vereiterang nnd AtrepUrnng des AnpaiaiionsstumpfM

eintrat Kir r\nr!i»-?r ^urpfosnher und „Viehdoctor"

erodaete bei einer wahrscheinlich tabercolöseo Gonitis

dM Gelenk bR eiaein Heuer, «elebe« eine gewöhD-

liche Brodklinge, eine Aderlassniete für das Vieh und

eise dritte Klinge enthielt und legte Breiumschläge

«tf die Wood«. 3 Tage darnach ging die Patientin,

wehdie aneb 5 Tage vor ihrem Tode zwei Heilen weit

gegangen war, septisch zu Grunde. — K. verlangt in

jedem Falle, wo ein Mensch unter der Behandlung

eiiiM NiobtMilee n Qnude fefADgen iii, die Ver*

«eigeniiig dei BeerdigvigMobsiM doreb deo TodUn-

beeebeaer und die EinleitoBf der «MWIepoHaellieheB

oder Kcrichtlichen Obduction, wie diese auch in irr

österreichischen Todtenbesobaaordnung rom J. lddi>

TttigeeebiiebeB ist BetägUeb der strAfkecbUiabeB

Qualification des Aderlasses ist K. der Meinung. AtM
ein Ton einem Kirhtarzt in der üblichen Weise ausge-

führter Aderlass stets als eine an sich schwere Ver-

letzung im Sinne des österreiehieebea Si.-0. tm *t-

klären sei. Er be.spricht ferner die f^egenwärtigen

geklärteren Anschauungen über das Wesen der acci-

dentellen Wandkrankbeitee, ioabesondere des Wud-
starrkratupfes, welche auch die Beurtheiiung der Frage,

ob durch die Behandlung eine« Curpfoschers eine fabr-

lässige Tödtung oder iCSrperTvrletraog feranlaail

worden ist, wesentlich erleichtem. Ein wirksamer

Schutz K^*?*^" Curpruscherei wird nur dann gegeben

sein, wenn jede, nicht bloss die gewerbsmässig geiibte

Carpfus^rei als stfafailig erklbt «itd.

Zwei Gutachten über fahrlässige TÖdtung
durch sog. Rinrichter werden ron Landgraf
(18) mitgetheilt. In dem einen Falle war nach com-

plicirter Fraotur des Vorderarmes, im sweiten naoh

Schieftruch des Schienbeins, in Folge fest angelegten,

primitiven Schienenverbandea und Vernaohläasigang

OaDgrSn «ad Ted dvrsb Sepsis eingetreten. Kar in

7.woiien F.illo erfolgte Verurllieilung und zwar zu einer

Gefängnissstrafe von 8 Monaten, sowie sor Tragang

der lettea.

Gesundheitspflege und übertragbare

Thierkrankheiten

bearbeitet reo

Prof. Dr. RUDOLF £MMEBICH io MAooheo.

1. AUgHidui.

1) Albrecht, H-, Da« Italienische Gesetz, be-

treffeiid die Gesundheitspflege und den öffentlielien

Oesmdheitadienst. Gesondb. Ingen. 8. 494. — S)

Allan, F. J.. Aids to sanltary seienc«. London. 19.

5M0 pp. — t8) Arbeiten ans dem kaiserlichen Gesand-
heitsamte. VI. Bd. 2. u. 3. Heft Berlin. Lei. IV.

Mb Ss. mit fi Tafeln. — 4) Baudin, Lion, L'6t*t

.sAtutaire :i lii.ian.on. Besan<;on. 8. 20 jp. — 5}

Becker, Uermann, Der Regierungsbczirif Uannover.
Verwaltungsbericht über dessen Sanitäts- und Medioi-

aalweaea in den Jabien 1886—1688. Haoneter. 1891.

Rr. S III. liV2 Ss. — Belir,, A., Rapport general

sur IfS traväux du conseii o-ntral d'hygi^ne publique
et de salubrit^ de Seine-et-Oiso pcndant l'ann^e \SS9.

Versailles. 8. 134 pp. — 7) Behobt des Aussobnsses
der 16. Versammlung des Dentschen Vereine fBr

Siuttlieh« Gesundsheitspflege su Biaansebweig ron
II.— 14. September 18W. Deatsebe Viertetjabrsebr. f.

off. Gsndhtspflir. Brnschw^r. _ 8) B i 1 1 i ngs , J. S.,

The ünitt-d State Cerisu>i in its rulaticns ',o sanitation.

ConC'.rd. 43-4ri. Discus.sion '243— 24r.. — 9i B 1 asinS,
Clausa u. ,1. Landauer, Die Stadt Brannschweig^
Zeitschrift für die Theilnehmer der XVI. Versammlung
dee Deatseben Venins t&t ödienUiebe OeenadbeitB-
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pflege. Bmiiueliveig. gr. 8. IT. WO&i. — 10) Bljtb

,

A W., A Manual of puhtic he.iltb. Lnnrion. — 11}

Böttger, H., Die rrichs^fsetzliohcn Hestimraunf^en

Über den Verkehr mit Arzneirait(eln. 2. Auflage. S.

Berlin — 12) Bohde, Das öffeDtliobe üesundheits-
Wesen im Regierungsbesirk Stade während der Jahre

1886/88. FSotter Generalbcricbt. Stade, gr. 8. VII o.

192 Sa. tttt T*bell. — 13) ßurggracve. Bygieoe
g^ndrale qoamrenant: I. L'bjgi^ne alimcntaire. IL L«a
dyspepaiM. lU. L'brgi^De desages, )a loiigt'vtt^. Parit.

187 pp. — 14) Derselbe, L'art de prolooger la vie.

2. <d. Paris. — 15) Cantor, H., Jahresbericht des
Olraützcr Stadtpb.\ s;c»b> für das Jahr 1889. 6. .Iihr-

gaog. Olmütz. gr. 8. 108 — 16) Cbapoy,
Leon, Besanron et son (tat sanitaire. Baal critique

d'iiygiteio loeaU. BMUfoii. 8. pp. — Oongrts
famraatioBftl da repot beMomuiddre »u point d« tm
bygienique et siH-ial. Pari,«». 1891. 8 — 18) Gorradi,
A., Atti dflla real« Societi i'.aliana d'igiene. L'annt»

XI della R. Soi'ieti italiaiia d'is;sene. Giornal. d'ri'alr

societä iUlt«n. d'igiene. p. 4Ü4. — 19) Dacbö, Kmile,

Nota snr Passistance publique dani les campagnM.
Aoxen«. 8. H pp. 90) Dunont, Ar&ioe|Depopii'
Istion et civiliistMii. Btod« d^mograpbiqae. Pvii. 8.

532 pp. — Sl) Dopin, Note sur le bureaa d'hygiine
et de statistique munioipales de Toulouse. Le Mans.
8. i pp. — '^^^) Farisano, (i . Sull' if^irim dcUa citta

de Koggio. C'al. Boll. d. Soo. d't£. d. prgv. di E«ggio
Calabria. i 27, 68, 86, 105 — 23) Fraenkel, Carl

und Krwin von Bsmarch, Hygienische Randsohau.
94 Nommern im Jahre. I. Jahrgang. Berlin. 1891. 8.— 84) Fahrer dorob dt» medieiniiehe fierlis. Iteob

utbentiseben Qaell«ii bearbeitet 8. Aollafe. Berlin.

12. VlI n. 104 Ss mit 7 Grundrissen im Text und
1 Plan. — 25) G au trc led

,
Coropte rendu des traraux

des conseils d'hygiene publ:quo ut de .lalubrite dti dc-

partement de la cöte d'or, accomplis pendaat l'annöe

1888. Dijon 8. 103 pp. — 26) Georg, R., Sociale

Hjgiene. Berlin. 8. 61 Sa. ~ 81) Gteuodsbeita- und
Knwkeiipflege, die Slbatlicbe, der Stadt Berlin. Fest-

schrift sum X. internationalen nod. Coni^ress xu

Berlin. Horaosgegeben von den stiidtischen Behörden.

Berlin. Lex. 8. VI u. 362 S.s, mit 2 Tabell-. n und awei

Karten. — 26) üodart, Juks, L'tnseigemeüt pratique

de l'hjgiene a la Faculti de m6dioine de Paris.

Motte; eieoniont; labontoiie. These. Paris. 4. 79 pp.— M) Geunand» Bapport gfoeral sur lestravauxdu
eonaelt eeotial d*b]rgl§ne et de salubrit^ publique du
dtpartement da Doubs pendant les annftcs 1887, 1S8S,

1889. Besangon. 8. 64 pp. — 30) Guiraud, Manuel
pratique d'bvgiJsne ti rusaf^o des medidns et des ^tn-

diants. Paris.' 12. 597 pp. — 31) Guttstadt, Alb.,

Deataohla&ds Gesandheitswcsei>, OrKauiaation u. ••cst-tz

Cebttnf dee Deotwbeo Beichs und meiner Binzebt.iaton.

Mit Anmerkanfui o. aoafübrlioheaiSeflbrafiater. Th. I.

Leipiig. gr. 8. X n. 575 Ss. 38) Hireeh, Aag

,

Ueber dio histori.teh»; Entwickelung der i^irTentlichcn

Gesundheitspflege. Rede. 8. Berlin. — 33) Hirt, L.,

Gcsundheitslfhn; für die arbeitenden Klassen. Herliti.

1891. 8. GO Ss. — 84) Jan.sscns, B., Annuaire
d^mographique et tableaui statistiques des caoses de

deete. Bnuelles. 8. 88 pp. — 35} JabraaberSobt aber

die Yenraltang des edieiiMhraaeM und 8ber die

Öffentliche Gesundheitspflege des Cantons St. Gallen

im Jahre 1889. St. Gallen. 8. 80 Ss. — 36) Karseh,
Die GesundheitsTerhältnisso in der Pfals während der

Jahre 1887—88. Vereinsbl. d. plalz. Aerate. Franlicn-

thal. 119, 138, 18f>, 257. — ,^7) Kasten, J., (iesund-

heit&pflege in Baus und Schule. Bin Lesebuch für

Eltern und Krzieher. 2. Aufl. IfCipzig. gr. 8. YIII. n.

868 Ss. — 88) Keaaler, Robert, Korae Oasondbeita*
lehre. Tm Aaeehtoas ao die Lebre Ton mensehliohen

Körper für einfache SchulvcrbSItr.issf zu.sararaengestellt.

8. verm. Autl. Laogensalsa. gr. 8. Vlll u. 68 Ss. mit

80 AbUMwifeB. — 88) Kat«lift»aA» L., 6«nnd-

heitapflege im Mittelalter, eultorgeaeblditlicbe Studie
nach Pfed!i:ten des 18., 14. u. 15. jAhrhundTt..
Hamburg u. Leipzig;, gr. 8. IV u 276 Ss. — 40/
Kric^', Gen, Bewegung der BevlilkerunL; im König-
reich Bayern vom Jabresdurcbsohnilt der Periode

1879/88; mit einleitenden Bemerkungen u. Rückblicken
auf die vier Jabraehnte 1839/78. Maoobeo. Lex. 8.

7 a. 163 Ss. — 41) Kante, 0. F. n. Sehilling,
Handbuch der speciellen Therapie mit bes>inderer Be-

rücksichtigung der Prophylaxe. Stuttgart. 8. XII. u.

569 Ss. — 42) Lehmann, K H , Die M.^;hr den '.er

practisohen Hyjfiene Anleitung »ur L'nt< rsuehunf; und
Beurl liei lunp der .Aufgaben des t.a^;lielii-n I.ebitns; für

Aerat«, t'homikcr und Juristen. Wiesbaden. 60d tis. 8.

— 48) Maglieri, Ourto e 7incenzo Ciccone, Vade-

maooB di igfena} eaapUala aaeondo le attoali lecgi

sanitarie tolle opers di Amonld, Resenthal e di alfari

autnrie italiani ed esterie, n t.rh"' sult'^ leiioni dottate

nella seu-^la pratica dell' I-.tiluty igii-nico di Napoli
a^l j' I l'^li .studenti e degli ufflcialli sanitani. Parte

prii-jv; gi-ne (generale. Napoli. 248 pp. 8. — 44)
Martin, .1. .A., L'^ducation profcssionncHe des hjffii»

niste». &ev. d'byg. p. 885—896. — 45) Mittbeilongea
aas dem TereiB rar SffiBaUiehe Gesundheitspflege der
Stadt Nürnberg. XIII. Heft. NQrnberg. 8. 128 Ss. mit

4 färb. Karten und 4 Tafeln. — 46) Ollivier,
Au(<u-ste, Rtudrs d'hygiene publique 3. serii'. I'ari.s. 8.

Sü2 pp. — 47) Urdine, L., Dei saoitari della pro-

trincia di Milano ed il suo primo triennio. Boll d, As«,

med. lomb. Milano. i 393, 441. — 48) Pagliani.L.,
Circa i fatti prlneipati rigoardanti Tigiene e la taniti

pabblifla nel vagno nall* oltitM trimeatn 1880 e fen-
naio 1891. Bona, 1891. Fol.44pp. — 49) Derselbe,
Circa i fatti principali riguardanli riKi'" ' « sanita

pubbltca nel regno, nei mesüi di ma^gn^ e giagno 1890.

Roma. Giorrial d' reale societä ital ar,, d'i^iene, p. 761.
— 50) Palmberg, Albert, Tratte de l'bygiiae

publique. D'apr6s ses applications dans differenü paje
d'Burope (Franea, Angleterre, Beigiqae, Allemagne,
Aotriebe, SoM« «t FinUmde). Paris. 1891. 8. 889 pp.
— 51) Parkes, L. G., Hygiene and Public Bealth.

2. edition. London. 8. 502 pp. with Illustrations. —

>

52) Passauer, Das öffentliehe Gesut.ilheitswe^en im
Regierangsb«;tirk Gumbinnen während der Jahre 1886
bis 1888. Generalbericht. Gumbinnen. gr. 8. IV u.

185 Ss. — 58) Payne, F. IL, Phjsical cultare at

tbe Universitj «f CaKfbnia. Paoific M. J. San Fran.,

705—710. — 54) Pistor, M., Deatsebes Geaoadheiti>
veeen. Feaksehrift sam X. internationalen nedlelniMheo
Congress Berlin. 1890. Berlin, gr. 8. ?.09 8's. — 55)

Poncet, F., Etüde sor la mortalit^ de Vichy, etrangers

et habitanls, coroprenant les rnnymiH de diminuer cette

mortalit^, la methode >{enerale de traitement a Vichy
et les mesures hygieniques reolam^s pour la salubritS

de la Tille. Gösset, — 56) Popolaiioo«,MoTiflMato,8tato
eirite. Anno XXVII. 1886. Diieeione (ffenerale della

slatistica. (liornal. d' reale .S'^cietA itali.in. d'igiene.

p. 60t). — 57) Proust, A., Dciuze contirences d'by-

gienc, retÜR^es conformemcnt au plan d'öiudes du 12.

aoüt IS9Ü. — ib) Rampal, L. und J. S. Roux,
(!ompte rendu des travaux des conseils d'hygiene et

de 8alabrit4 du d^partemeot des Bouobes • du - Rhone.
Tome XX. Marseille. 8. 189 pp. — 59) Rapmond,
0., Zweiter Gesammtberiobt ftber das öflfentiiohe 6e-

sondheitiweeen des Regierongsbetirks Anrieh fQr die

Jahre 1886-1888 Berlin, gr 8. 227 Ss. - i-O)

Reeaeil des travaux du Görnitz c<insoltatif d'bygienr»

publique de Franoe et des acte.s oiiii^iel^* de l'adrai-

nistration sanitaire. Tome XIX. ann6e 188i>. Paris. 8.

— 61) Recueil des travanx du oonseil central den eon*

aells dtirroadisaement et dea eomitla oaatonaox
d'hygiene et de talobrit4 pabliqae da departement de
l'Aisne pendant rannte 1889 Laon. 8. 118 pp. —
61a) Regolame&to speciale per i servizi di Ispesione e

pur I labomtoil monidpali di viglilaua igiMie» •
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a&nituia. Koma. — 68) B«port Ucnly titst annual of

Ute State Board of ikalth of HaAsaohosetta.

BoitOB. (r. 8. Bd. LZDL 457 pp. — 63)

Report, Annual — of Ihe Health Department of the

oily of Haltimora for the year 1889. Baltirocre. S.

134 pp. — t.4) Report. Fitth Annual— of the State Board

of Healtb Ol the Suto ol MaiQö. Aagusta. 8. 320 pp.— 65) Report, Biennial — of the president of the Board

of Health to tbft legisiatiire of the flawaijan Kiogdooi,

for the 7«Bn ISSB^-IM» Md 1889—1890. Honolulu.

8. 143 pp. Stal. — 66) Report, Annual— ot the SUte
Board of Health of New York 1889. Albanj Lyan. 8.

532 pp. 25 pl. - 67) Report of the North Eastern

S*i)itar) Inspeclion Asso<;iation tar the year 1889— 1890

Ncwcaslle. 8. ol pp — G8) Repoit, Annual — uf the sani-

tär; comnissiooer witb the goTernmeat of India witb

apIWidioes asd returas oftiuneasand mortality among
BafopaaB traon, natiT« tnopa, and pröaoeta, io lodia,

for d« year IN». Oal<mtta. Pol. 194 pp. 104 tat. —
69) Report, Biennial — of the Board of Bealth to the

general assembiv of the slate of Louiüiaua for the yeais

1888 anfl 1809.' HatunKouge. 8. 190 pp. 7 pl. -
70} Richard, F.ugene, Fiicia d'hygiine appiiquee.

Paris, j^sus 783 pp. avec 307 figures dans le

toite. — 71) &oflbard,S., Qoestion« d'^giftae sociale.

Paris. 1891. 18.-19} Robe, QeoigeH.« Teatbookof
hjrgiene. A comprehensire treatise on the princlples

aod practice of prerentive medioioe from an American
stand point. 2. editioo Philadelphia and London. 8.

431 pp. — 73) Hühner, Ueb«r die Aufgaben des

bygieiii.scheo Unterrichts behufs .Ausbildung di^r Aerzte.

KliQ. Jahrb. Berl. 112 — 129. — 74) Hubner, Max,

Lehrbacb der Hygiene. Systematische Darstellung der

Bjgieiw und ilinr «iebUgateii Uoteituohiuigsmethoden.

San Gebraoelie fBr Stodirende der Medioin, Physioats-

oandidaten, Sanitätsbeamte, .Xerzte, Verwaltuiigsbeamte.

Neubearbeitung aU '6. Auflagt: diu» Lehtbucbeä der

Hygiene von J. Nowak. Wien. gr. 8. X. 938 Ss.

mit aber 200 Abbildungen. — Ib) Scbottelius, Hai,

Die Aufgaben der öffentlichen Gesundheitspflege und
ihfo «adliclitUclie Sntwioklong. Vortrut. fceibuig i. Hr.,

fr. C SS Ss. — 76) Skelton. S., Tbe Haadbook «f

Public Health. London. 8. — 77) Seydel, Mai, Das
Recht der Gesund heitsvcrwaltuog in Bayern. Frei-

burg i H. 8. Dl Ss. — 78) Sonderegger, L., Vor-

posten der liesundheitspflegc. Dritte umgeaibuitcte

und vermehrte Auflage StGallen. gr. 8. VII. 582 Ss.

— 79) Stadt, die, Hraunschweig in bygieoiscber

BeslehBUf. FottMlirift fflr die Tbeilaobner der

16. Yersammmlung des deutsch. Ver. fOr SfFeotl. Ge-

sundheitspflege im Hersogtbum Braunschweig. Heraosg.

TOB R. Blasius, W. Klauss, J. [.andauer. Braunschweig.

964 Ss. 1 PI. 8. — ^> Statistik, Schweizerische.

79. Lieferung. Die Bewegung der Uev^ikerung lu der

Sebweia im Jabro 1889. Zünch. 4. 40 Ss. - 81)

Tajlar, Staffotll, Aannal Report of tbe health of

Lireipool for tbe year 1889. Liverpool. 8. 90 pp.
1 map. 1 fab. — 88) Thibant, Rapport sor les tia-

vaux du couseil central de sahibrile et des coiiseils

d'arrondissement du dej.artement du N^rd pciidaut

l'ann6e 1889. Lille. 18;»1. 8 XVI. 4S8 pp. —
88) Traraax du conseil d'hygjeae publique et de salu-

brit^ du dipartement de la Gironde pcndant l'ann^e

1889. I. 31. Bordeaoi. 8. ZXJLViL &94 pp. —
84) Mo. Tally, O.S., Tb« eleeaenta ofaaoitaiT seienee.

Lcndon. 1891. 8. — 85) Vtrhältni.sse , Die hygieni-

schen, der grö.sseren Gamisonsorte der osterreichisch-

ungarischeu .Monarchie. V. l'ressburg. Wien. 12.

IV. 96 Ss. mit 4 LinearsVizzen im Tcjit, 1 UmgebuQgs-
karte nnd 6 weiteren graphischen Beilagen. — 86)

Werniob, A., Zaaamme&steUttog der gültigen Medici-

aalgeaelae PieaaeeM. Kit beaonderer RQeksiebt auf

die Reiebsgeaetsgebong bearbeitet. Zweite Aotgaba.
FortgefObrt bis gegen Mitte 1890 and mit neoea voU-
aOMNiMiSetiatom TCraebaa. Beriln. 19. ZU. 8688i.

— 87) Wbitelegge, B. A., Hygiene and public Healtb.

Loodea. 1891. 12. 522 pp. — 88) Wilmotte, Le
Senrioe de l'bygiine publique dam tes Tniea, parti*

culierement en Belgique Le Mans. 8. 8 pp. — 89)
Zadelf , J und A. Blaschko, Schulz gegen Krank-
heitsjjcfahr. Kurzer Uathgeber, wie wir unsere iiesund-

beit bewahren aad um gegen Krankheiten, besonders

ansteckende (Bactc-rienkrankbeiteD), schützen können.

Herlin. 19. 80 Sa. ~ 90) Ziiao, aoiaeppe, Manuale
di polisia aediea ad nso degti vfiaida aaoitare del

regno e degli amministratori. Mitano. 476 pp. — 91)

Mittheilnngen a. d. Ver. f. öffentl. Gesundheitspflege

der Stadt Nürnberg. XII. Hft. 18 gr. 8. M. 4 Karten

u. 9 Taf Nürnberg. — 92) Thoinot, H. L , Cours
d'hygiene. 2. ann6e. Av. 12 flg. 8. Paris. —
Sanitätsberiobt des k. k. Landes-Saoititsratbes fOr

Mähren f. d. Jahr 1888. IX Jabif. gr. 4. Brüns.
— 94) Bacgpolopddia d'bTgttiie et de nMeciaa
publique. Pkr Boobard. Tome III. Lfuc^ 8. Paria.

Daa geaammto Qeaandbeftsweaea bat fo Italien

durch das Qes<«t7. vom 22.Decbr. 18S8, zu dem durch

kgt. Verordnung vom 9. October 18^19 Ansfnhrongs-

bestimmuDgen erlassen sind, eine einheitiiehe Regelung

erfahren. Da dies auch für uns ein erstrebenswerthet

Ziel hi . so fuhrt Alb recht (1) den wesentlichsten

inbali des Gesetzes an, wie folgt: Das italieniaohe

Oaaets anterstolU daa geaammto Geanndbeitaveaeii

dem Minister des Innern und unter seiner Aufsiebt den

Pr&fecten, den Uaterprifeoteo and den Bügermeistero.

Balm Hlolatorinm dea lonani fangirt ein obentar Q*-

suidbattwrath, der aaa fdnf Aerzten. zwei Oesandheite-

Ini^enieuren, vier naturwissenschaftlich gebildeten Mit-

gliedern, je einem Tbierarzt und Apotheker, einem

Jaristen and zwei Verwaltangsbeamten besteht. Io

jeder Provit^z besteht unter dem Vorsitz des Präfeclen

ein Provinzial-aesundbeitsrath, der ebenfalls ausSach-

treratiodigen, ootordeneD sieb gleiebralia ein lageoieor

befindet, zusammonpsetzt ist. Daneben fungirt ein

Provinzialarzt und in jeder Gemeinde ein beamteter

Gesundbeitsarzt. Die Gemeinden haben — jede flir

sieb oder mehrere zusammen — für ärztlichen, wond-

ärzilichen und geburtshilflichen Beistand, welcher für

die Armee unentgeltlich geleistet wird, zu sorgen und

ndSMB fdr eine Anfaiebt In bygiaoiaehar Baaiabanf

anfkommen, diejenigen mit einer Bevölkerung von

mehr als 20000 Einwohnern mittelst eines besonderen

Penonab nnd nnter Benntsung geeigneter üntec-

snchungsstätten , die übrigen durch daa ihnen tar

Verfügung stehende Sanitätspersonal,

Die weiteren Titel des Gesetzes handeln dann

im elnaelaen voa der Aoaäbang der lledtelnal- and

verwandter Gewerbe (Titel II), vom Boden und von

der Wohnnngsbygiene (Titel III), von der Nahraags-

mittelpolizei und dem Leicbenwesen (Titel IV). In

Titel V werden Beatfamangen Aber obligatorisch ein-

zuführende OrtssUtute getroffen, die besonderen

looalen Bedürfnissen Rechnung tragen sollen, Titel VI

•ndlioh entbilt allgameiina Besttmmnagan.

In Titel !U z.B. wird die Reinhaitang öffentlicher

Gewrlsser nnd FlusslHufe, die Genehmigungspflicht

von Fabriken und Arbeitsstätten bebandelt, worauf

dann wohmugapotilwtH^ Tanobfiftan folgen. (He*

«HamnagaD ttbarBMfihhtTlalt ton Hrabmtia, ÜMiar-
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faaobtigkett, ÄbUitenf der P&oftUtoflfo noA anderw
Abfälle, Anlage Ton nn in-rblässigen, geruchlosen

Mistgrabeu, Gussslemen, AUladestÄlten etc.) Aus
dn AnafiUmingtbwtiniinMgM ni itm Osrats iit «ii

erwäbneo, dass nach Art. 8 f <*.r^r '.etzleren als gesund-

bailMobädliob fern tu bailen sind: Ein Kttuiugehall

iw warn Woha«n b«aotoUn Biuiar tod «eniger als

10 qm bebauter Oberfläche auf einen Einwohner, oder

ein geringerer offener Zwisrhenrsuro ewisdien den

Häusern, als dem Tierien Theü der sie einsohkiessen-

den llauerliioheD entiprielit, odw «in gerio^rar

Flächenrauni jedes Zimmers als 8 qm und lohalt als

35 cbm auf einen Bewohner} sohmaUtgo Abflüsse

iifaod ««leber Art, waldh« «ioh anf FUMieo ergieasan,

die ao die Wohnungen grenzen; Kehricht auf den

Straaaoo and neben den Wohngebäuden, Abfallstoffe,

S«hnats, Fialoiaastoffe, chemische Prodnote oder ekel-

erregende oder durch Ausdäostungen unangenehme

oder solche Qageaatinda, valaha die AthimiBgslaft

verMbleohteni.

Nadi Art. 97 darf, war Tarmiatbat oder Obdaob
zum Schlafen gewährt, nicht iiiehr Personen beher-

bergen, als ihm nach Toiheriger Besichtigung der lu

dlasaaiwaok UatlmmtanZimmar dorah den Oamalada»

Gesundbeitsbeamten oder einen hiermit beauftragten

Gesundbeif« tnp«nieur vom Bärgcrmeisler gestattet ist.

Die Scblalkamuoro dürfen oicbi weniger als ö m Höhe

aad S5 abn Raan für jada Panon babaa, anab nfabi

der dirert von woMtm kOBunindan Lnft nnd daa LiebtM

ermangeln.

Daa OeaatK aolIAIt principiall viel Qntaa nnd wird,

wann es nicht bloss anf dam Pajiiar bleibt, gacadaan

QngMtaltaBd wirken.

Martin (44) bebt die Anatrangang andaiar Lindar

zur Erreichnng eines wohlgescbolten Hygioniler-

personals unter den Aerzten und Teohnikeru im

Oegaaaata an Frankraiab barror, wa, abgaeaban

Ton der Facultät, dem Institut Pasteur und den Labo-

ratorien und Museen nur ein Unterriohtscentrnm für

professionelle Hygiene existirt, nämlicb die ron B.

Trölat gegrSadata Bflola speciale d'architeciure.

Ungeheure Anstrengungen macht Italien, um sich

obigen Erfolg au sichern. Hier nimmt die Soaola di

perfesionananU» nal)* Igieaa pabblioa per aiadtoi, la-

({egncri, vf>*.eririari, chimici e phartnacisti einen her-

Torragenden Plata ein. Sie hängt mit dem bjgteni-

seben Inalitat dar Stadt Ram maanunaQ nod amfaait

auf die Hjgiene angewandte Curse über Chemie,

Bacteriologie und Mirrc^.si'flpie. Gesundbells-Ingenieur-

wesen, Demographie, Ketlungsweseu und Sanitäts-

palisei, welsbe tob praatiaGhoo OaboBgaa md aipati-

mentellen Arbeiten unterstützt werden. — Ferner

beabsichtigt man die Anstellung Ton Aerzten in der

Pioviaa, waloba über dia SffBntlioha and private

Hygiene zu wachen haben, and sich durch ein practi-

sobes, mündliches und sohriftliohes Examen über

tiafara Kanntoisse in allen einschlägigen Fächern aas*

«avatian babaa weidaa.

JaiuMkmM« d«r |«MmBMa Utdwto. ISSO. Bd. L

[1) Rnbin, Marcus und Harald Westergaard,
Ogtesk%bistatistik paa Grundlag of den sociale Lagde«
ling. — 3) Soeren.sen, Tb., Afkommets Doedelighed
i de forskellign Samfindalag, Ugeakr. f. Laeger. XXI.
p. 857. (Bespricht die Brgebnisae dar von Kubin und
Westergaard erschienenen Arbeit über Ehestatistik.}
— 3) Rump, J., Dansku Hjoohstaeders Snndhedsved-
(aegter • ttaere Institutioner. Ibid XXl 165.

(Nichts Neues.) — 4) Frydt-, Chr., Aarsberetning for

Kjoebenhavn 1889. (Jahresbericht des Stadtphysioata
von Kopenhagen^ Si LelimaBn, Jal.« Refora-
bevaegelsen paa ror drile IfediehialferTaltnittgs Omraade.
(Chronelogische Darstellnng df-r in den letzten Decen-
nien e^^cb;onen^;^ VorbchlÜRo zur Reformirang der
dänischen Wedicinalverfassung und kritisches Referat

der über diesen Gegenstand geführten Discussion.)

54,0TS Ehaaehlieasongea wardea van Rabin
und Westergaard (1) in Bezug auf Alter der Ycrhei-

ratheten, Zahl der Kinder nnd Kindersterbliohkint unter

Berücksichtigung der socialen Schichtung untersacht.

Aus den Krgebnissen ist hervorzuheben: In den 34075
Eben wurden 104554 Kinder erzeugt oder 3,07 Kinder
für jedes Ehepaar. Die Sterblichkeit der Kinder stieg

mit der Zahl der Kinder progressiv andtwaria solcher

Weiaa, dast, wo die Zahl der Kisder walt Über daa
OewSbnllebe binausvoohs, auch die Bmte des Todes
eine ungewöhnlich grosse «ar. Als Polgen einer for-

cirten Kindererzeugung wurde eine Decimirung, ja
eine Ualbirung der Kindcrzahl nach Veilauf einigar

Jahre br:ob;vchtct. Die Übermässige Kinderproduction
tührt nicht uar relativ, sondern eine absolut geringere

Zahl von Kindemi barbei ala die mäseige. faiaUien,
die in 10 Jahren nenn Kinder erhalten, haben naob
Verlauf dieser 'A-nl weniger Kinder übrig, ah ob sie in

derselben Zeit sechs Kinder crzuunt h.itieii; hahiTi sie

in 15 Jahren y Kinder erhalten, sind nach den 15 Jahren
weniger übrig, als ob &ie in derselben Zeit 7 Kinder
erzeugt hiltea — in solchem Maasse trägt die fiwairta

Kinderenaogoag den Keim dea Todes an siab.

Anl IUI.]

I. Sfeeieliea.

1. Neugeborene.

1) Carral j Maira, Manuel, Hygiene de la infan-

eia: apuntes, instructiones y oonse}ca popolares fiatolo*

gieo-higieaieoB i loa madre's de fanilia. Madrid. 19.

§1 pp. — 9) Corlreaod, A., La Mn*6 de nos enfants.

Paria. 12. — 3) La Flize, frotcotion des enfants du
premier agc (d^partement de Meurthe et Mosellc). Rap-
poTl snr IVn.'iembI» du service in 1889. Nancy. ISiH.

S. 40 pp. — 4) Derselbe. Knfants assisteä (diparte-

mant de Meurlho et Mobelie) Rapport sur la marche
du aarvioe pendant l'anoie 1S88 et le prämier semestre
1890. Naaef. 1691. 8. 99 pp. — 5) FQrst, Livius,

Da.s Kind und seine Pflege im gesunden und kranken
Zustande. 4 umgearbeitete und bereicherte Auflage.

1891. 8. XII. 437 Ss. mit 117 .[t i;d. — 6) Uölz).
M., Die Mutter. Den Frauen zur Belehrung. Zweite
vermehrte Aullage. Durchgesehen und bevorwortet von
Geb. Batb Dr. Jos. ron Keraebenateioer. M&neben.
1891. 8. TX. 119 8a. mit Titelbild. — 7) Rein rieb,
Volkmar, Mutter und Rind. Leichtverständliche An-
weiiung, wie ein Kind leitUcb und geistig recht erzogen,

gesund erhalten und beziehentlich g>-sund g>-maci)t

werden kann und soll. Bin Uülfsboob tiir MülCcr, na-

mentlich für die Mütter auf dem Lande, denen es

häufig an schneller ärztlicher Hülle gebricht, sowie für

Bräute nnd alle diejenigen Frauen, welche mehr oder

weniger Hutteratella an vertreten haben, also für Er*

sieberinnea, Ldirerinnen. Kindergärtnerinnen, Leiterin-

nan fan Kindarbairalir- oad Binderpdleg^anilaltaa a. a. w.
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Weimar. 1S!>I S. XV[. 41 Ss. — S) r.,.*is, P. G.,

Tbe tbeoiy an«! practice of nursing. A tett-book.

London. 8. 208 pp. — 9) Mite II, C. M., HyRieno
d«e entcn Lebensjabres. Berlin. 1891. gr. 8. 61 Ss.

— 10) Ratbbone. Willi, Sketch of tba hntoiy aad
progran of di«trio( oanlaf fron ito flOBaeimMMt
In tb« fear 1859 t« tb« prsMiit dato. London. It.

ir)4 jifi. — 11) Rein.ii'h, Jos
,

Question »leR tours ft

Froifctn u des eufants du premier age. Paris. M pp.
— 12) Eut(;ers van dur Lot ff, M., Die voeding in

bei eiTste leeven«-jaar. 4. verb. u. verin. 8 62 pp— IS) Seibert, Hinc Reform in der künatliehen Siog-
liogsernäliraog, neixt eioem Sterilisirapparal mit ver-

beworteß SKOgflateben. ' Tortrag, gebalten ia d«r N«*
York Academie of Medicin, am 2'V .lanuar IfeÜO. Neu-
Yorker Med. Monalsscbr. Iii. II, Heft 2 S. 65.

Centralbl. f. BiifliiTi.iln^.. u. l'ara.sitrMkur,.!i'. It^i. VIII.

S. 311. -- 14) Service, John, Un thc natural and
artificial feeding and care of infants. London. 12.

77 pp^ — 15) Albroobt, H., Die Bniäbning d«> Kin-
des im rrtbeiten Lebenetlter. 4. Aull. Ü.

2. Wohnstaiten und dereo Complexe.
Kleidung. Sehiffk

«) Städte.

1) Arn AU Id. l'aminifeemeot de Itarsoille. Her.
d'hyg

I'.
— 2) Cartier, Assainissrmrnts de

MariiciU.-. Uarseilli*. 1891. 8. 18 pp. et lU planebes.
— 3) Josias, Albert, Sur Ics nourclles institutions

moDiOipales d'hygi^ne a Paris. Rev. d'hyg. p. 627

—

€S8i — 4) Lopez, Alonso J., El sanemanieoto de
Silaniftnca. 1890. Correo med. oMtellaao. Salamaaea.
Til 8>1. 8S8, 869. — 5) de Hontrieber, Aanlnim-
ment de Mirsril'e Marsfille 8. 30 pp. et pianche.
— Cy. P 1 1; II a r, t , I'., lieii it- sanitaire. Pf.ric;pr-.s d'as.s*:-

rii>!.rmeiit habitatiuns des villts vi lio la batilujue.

Travauk divef.s d'assainissement. Bparation et üiilisa

tion agricole des caux d'ögout. 4. et 5. fMeicule. DljoD.

S vol. 8. 4. faedcate. 185 pp. 6. faieieale. 64 pp.
aeeompagnt d^un atlaa «oatenant 84 planebea. — 7)
Tackeis, Ktade sar rassainisscment urbain. Ujrgicne

et salubriti publique. Le tout au feu. Le tout a

iV-^'^ut Construction des 6gouts avoe platiL-ticb enon-

9ant tous les obstacles ä 6viter, inoinäration «ics iroroon-

diccs, destruction des animaux atteinta de maladies
contagieuses, epuration des eaux d'igoats fi des eaui
vanncs, liltration des eaui de floate, de ririire et de
Im dans le but d'obtenir des eaux potables chimique
nent pures. Broieltes. 4. C8 pp. avec fig. — 8)

Thellier, P, Rapport sur la participation de Ia com-
mission d'a.s3aiDis8cment des Ingements in.salubres de

la Tille de Lyon au congres interrational d'hygi^ne de

1889. Lille. 8 S pp. — -n Tollet, C, Le ChaalTage

et l'Aeration des, habilat;ons. Le Man«. B. 4 pp
10^ Vallernaad« U., Ktude awr aminissement dee
ItabHaaenente mililajis per le toot i l'ögout. Parit.

». 72 pp

Arnoold (1). Die GesundheitSTerbältnisse ron

Marseille, deesen SterbllchkeitszifTer sich itn letttea

Jahrzehnt je nach dem hyi^neniscbea Zustand der rer-

schiedenen Stadtth«il« zwischen 18—47 bewegte, ver-

laDgteo schon allein im Hinblick aa( die wiederholten

CboleraepidemfeB der neaereo Zeit dringend efser

energischen Besserung, welche hcITf ii'.licl) ilurch den

im October 1890 von dem Manitipalratb angenom-

menen Aasanirangsplan ersielt wird. Zar AnsIBbrang

desselben wurde mit M. Genis, CifillDgenieor,

velobcr bereits die Assaniraogsacbeit^n fon Brüuel

geleitet hatte, ein Vertrag geschlossen, der weite Kreise

inlerei^siron und zur Nachahmung auffordern dürfte,

um so (behr, als neben der Garantie fiir denkbar beste

Aosfflhroog die flnantielle Combioation eine f&r die

Sta^t in^ehcQcr güulige ist Wir lasse« die Baopt-

punkto hier folgen.

Gente a. Oe. babeo sieb verplliebtei, tooerbalb

5 .Jahren bei einer Verzö^'erungsslrafiahlung von

500 Fr. per Tag die vollstände Assanirung der Stadt

Marseille vermittelst des .tout ä l'egont" tu foUeodMi.

Na h dem Cartier*Mb«ii Plan fentsbea sieb d»nraler

folgende Arbeiten:

1. Eio Uaupt- und Ausgangscolleclor, 11 967 m,

velober io das Meer mOndei.

2. Die zur Abführung des Scbmulzwassers des

B^ai Nagnan und der Bäche ?on Aggalades, Gibes,

PlonbiirM nod Janret nAtbigen Arbeiten, «atweder

dnroh den Emonctor oder durch Elevationsmaschioen.

3. Ein vollständiges Netz seoondärer Collectoren

und Canäie von einer Gesammtlänge von 162 839 m.

Das Waaser bat «bne irgesd welehen AnfantbaK «dsr

Sts^nirung mit einer mittleren GesohwindiglMit idoht

ooter 50 cm per Secaode abzulaufen.

4. Kothaoattsie, welebe bei Oevitterregeo dsa

Wasserüberschuss ins Meer zu führen haben.

5. Die Erneuerung und Inslandsetzang alter

Caoäle, die in Einklang mit dem neuen Netz gebraobt

werden müssen.

r>. ElevatioasmasohiosB für die Biediiggiel«gaBM

SUdttheiie.

Die Unternebmer Terpfliehten sieb hmn der Stadt

Marseille zu iibcrgolen; I. i1it)Sui;imo von ISOOOOOPr.

zam Ankauf der nöthigen Orondaläcke; 2. siaa

moBsflicbs Sanm« tob 10 000 Fr. wibread der

gaassn Dauer der Arbeiten, am der Stadt die Beatrei-

lunf^ verschiedener anderer Aaslagen und die Ueber-

wacbuog der Arbeiten su erleichtern.

Hierfilr zabtt di« Stadt den UBternabmarB

.33 500 000 Fr., von denen 10 Millionen C Monate

nach VolIfübruDg der letzten Arbeiten, wo dann ihr

vollkommaes Paaetloniren in Beaoganf die Assanirung

der Stadt ronstatirt werden konnte, bezahlt werden;

der Rest von 23 500 000 Fr. wird io dO Aaaaititea

ii I 224 350 Fr. getheiU.

Die Unternebmer erbalten keinerlei Sopplements»

Leitrag für unvorhergesehene Arbeiten, auch nicht,

wenn sie durch force maO^U''" reranlaMt wurden; sie

ftbeniebmeo alle QaiMtfe ffir riebtiges PaBettonireB,

ohne dass sie sich im Fall eines Misserfolg:es auf die

Stricte Ausfübroog des ro^elegtea Plane« berufen

kSnnen.

Diese Garantie für alle einschlägigen ArbsitSB

dauert bO Jahre, und alle in diesem Zeitranm vor-

kommenden Reparaturen und Erneuerungen fallen den

UBtaffnebnero ta, wenn diese niebt bswsiseB kCanen,

dftss sie darcb einen F»Usr rea Seiten der SiSidt

nötbig wurden.

Die der Stadt «fwatdMndea Knstsa wMdea, im
letztern Fall ausgenommen» «IsdanB tsb dea Aaaal-

tfttea abgeiogen.
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Hingftgen gesiebt die Stadt während dieser Qa-

rantiezeit den Untornebniern das Rfldit dM DntorhAlU

nnd der Reinigung der Canalanlage T.n

Der Preis dieses UotarbaltS) Reioigeos aod der

PamptrMt iw RlmttoiisiiiaMÜnM wird nioh einsm

Jahr (1er Functionirang vereinbart. Man sieht, die

Untemebmer, dareo Leistaogsräbigkoit Crüher sobon

b*wl«Mn w*r, bsben d«r Stodt lUniill» HTtrUssige

Garantien geboten. Die Aussicht» Mt oanl Voilendang

des Werkes bezahlen zu müssen «nd den grössten

Tbeil der äcbuldbeimzahiang auf viele Jabre bioaus

ta TW(b«ilM, hkt vM ?«rloebMidM «nd sehr dasv

beigetragen, dem grossarttj^en Projecte die An>fiihrnng

SU siobero. Mögen recbt bald viele andere Städte

dem guten Beispiel Mtmillft's Folg« letstea, sieh

ralbst, and dem ganzen Land zu Nutz und Frommen!

Josias besi'richl die neueren bygieniscben

EinriobluDgen in Paris, welche dem Zweck der Be-

kimpfosf der Infeetionakrftnkb«it6B sa dienen

haben. .Sro bestehen 1) ans einer Ambulanzstalion für

den Transport der ansteckenden Kranken. 7 Wagen,

tm d* StsSI 7, atehra ttir Benatioiig; 6 dtron trMi>

portireo soviel wie möglich immer bei gleichartigen

Ansteckenden, der 7. bei niobt ansteckenden Krank-

heiten. Nach jeder BenntsaDg werden dieMiban grftnd-

lieb desinficirt. f) Einem Nachtasyl mit sUdUaebem
Desiofeolionsapparat, 71 rue Cbätean-des- Rentiers.

Es beberbigt allDäcbtlioh 800 Gäste. Täglicb werdeo

bier alle Riame und Gegenatinde gewaaoben, desio-

floirt um! tadellos gehalten.

Der städtische Desinfectioosapparat (Qeaeste and

Heraober) desinficirt die Kleider der Uebernaebtenden

und s&mmtlicho Bettgegenstande derselben , ferner

Kleider, Wäsche, Vorhänge, Teppiche, kurz a!!e^. was

ansteckenden Kranken in der ätadt gedient bat, ob

dieee geheflt Warden oder erlagen. Die einfaebe An-

zeige genügt zum Abbolen der Gegenstände durch die

Bediensteten der Anstalt. In deaioficirten Wagen

werden die gereinigten and deeinfloirten Oegtnatinde

an Ort und Stelle zurückgebracht, gegen lächerlich

geringe oder auch gar keine Vergütung. Hier nun

macht stob der Mangel an beweglichen Desinfections-

apparaten geltend. Die desinficirten Gegenstände

kommen meistens in nicht desinficirte Localo zurück.

Man sollte eigens Angestellte beauftragen, mittlerweile

Winde, Deekea, Uden, Feneter and Tbiren mit Sa»

blimatlösung abzuwaschen. — lo kürzester Zeit wird

ferner eröffnet werden: 1) Ein Arbeitsasyi für Frauen,

rae Fessart, 2) eine Wageostation, äbnliiA dar in rae

Suei, in roeCbaligny, 3) eine ttldtiaalw DetinfMtiona-

aosialt rae des RdeoUets.

b) Hans.

11) Aird, C. E., Ueber den BeftbigonKsnaobweis
für Robrieger im Bausinstallationsgewerbe. Gea. Ingen.

S. 42. — 12) Beielstein Jr., W., Kinriobtung tines

Badebauses. Ebendas. S. 734— 73H. — 13; Boden

•

soh&tz, Lor., Die Wandbekleidung unserer Wohn-
räume in ästhetischer und gesundheitlicher Beziehung.

Darmstadt 1891. 16. 27 Ss. mit Abbildongen. —
14^ Dn MeaniK 0., L*B7gi^ 4 Ftela. L-babitation

du pauvrc. Paris. 18. XII et 238 pp. — 15) Der-
selbe, Lcs lo^emcnts ü^arnis ä Paris, quelques mots
sur l'A^plication du rordonnanoe d« p^lie« du 25. Oc-
tobre 1883. Annal, d'Hyg. N'o. 4. p. 315—329. —
16) Lavrand, H., La maison salubre et ta maison in*

aalobie. Lille. 8. SOpp. — 17) Miquel, Maase'
lemln aar Emiehaog geaanden Wohnena. Yorfrag
aor der XT. Tersamml. d. D. 7eroint f. ölT. Gaeond-
beitspflege zu Strassburg. Vierteljabrsscbr. f. Gsdbpfl.

Bd. XXn. Heft 1. — 17a) Baumeister, Dasselbe.

Vortrag auf der XV. Vers. d. D. Voreins f. liff. (Ja-

sundbeit.'ipfl. Ebendas. — 18) Nussbaum, Christian,

Welche gesundheitliche Anforderungen lassen sich an
billigere Wohnangabauten atoUeo? Oesvndh. Ingen.

S. S5S. —> 19) OlTiTier, Heeorea d'Hjgitee i pnaare
d»ns les habilations contre la propagation delataber-
culose. Annal. d'hyg. No. 9. p. 212—226. — SO)
Parker, W. T., The overshading of cur homes. Con-

cord. S. 36—42. — 21)Serafini, A.. Alcuni sludi

d'igiene su i materiali da oonstruzione piü oomune-
mente adoperati in Koma. Ann. d. Ist. d'ig. aper. d.

Univ. di Borna, p. JlT—889. — 22) Tarina« T. A.,

Sulla eoatante presensa del bacillo del Nieolajer nelle

polverie delle abitazioni. Giorn. d. r. Soc. !ta1. d'ig.

.Milano. 305-307. — 23) Derselbe, Ricercho sai

germi dell'Aria e della Polvere degli ambienti Abitati.

lud. P.4M.

Aird (11) bedauert, dass man bisher im Reichs*

tag bei Erörterungen über die Nothwendigkeit daa Be»

iahigungsnacbweises für gewisse Gewerbe, den Rohr»
leger des Haosinstallationsgewerbes voll-

ständig nnberücksichligt gelasseo bat. Es ist kein

Zweifel, dass durch Pfuscherei in der Haosentwässe-

rangabraaebe ein emater Schadea fär die Geaandhelt

der Hausbewohner erwachsen kann. Der r<jhrl?^i)r

moss eine grosse Reibe von Keaatoiasen besitzen; er

maas die Clgenscbaflea der Metalle, ton Staren» Kitton

und Cemcnt kennen, Lölbungen and Dichtunfan mit

Sicherheit und fachmännischer Eleganz besorgen, er

muss die sogen. Bau- oder Klempnergeomelrie be-

bensebea, er moaa die gebriuehlioben Hihae andTeo-

tüe kennen, die automati-r-hi^n Spülapparate zu mon-

liren, regulireo and repariren erlernen, er muaa im

Stande »ein, etnHanaiobnetx anf Diebtigbeit sa aater>

Sachen u. v. A., er muss vor allem selbständig denken

lernen und jede beliebige Arbeit correot nach den ihm

von einem Ingenieur gegebenen Plänen aassoföhren

im Stande sein.

Damit sich der Rohrleger in dieser Weise ausbilden

kann , sollten für die Jagend Fach- oder Handwarker-

ebalen begrladet, für die SIteran Rohrleger Vertrige

von Technikern und TTygienikern in Vereinen gebnlt r

werden. Erst dann ist die gesetzliche Nötbigong zur

Brwerbnng eines Beräbigungsnaohweisea darobfabrbar,

wenn feststeht, was zu fordern ist, und wenn ae einen

Jeden ermöglicht ist, die betreffend»^ Fi^rderung lo er-

lollen. Fast jedes Handwerk kann durch fähige

Menagen wa einer Koaat io aeinerArt eibabeii midea;
wo aber gar die Ausübung eines solchen Hardwerkaa

nach allen Regeln der Knoat im allgemeinen Inter-

eaae liegt oder gar xam AUgeniainweht anerlietliob

ist, da darf ein Befibiganganaebwefa wobl gefordert

werden I

In England gab es bis zum Juni 1887 281 ge<

prafte Helflar md aaii gabt dort dacaaf aaa, die ge-

Ä4*
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n&ue Päbrung von Arbeiblisieo durchtasetzon , mit

dmn Hfilf» «iii i«d«r Iiobr1«f»r sn jedar Ztit (Br dl«

von ihm geliefprte Arbeit rerantwnril-rh gemacht wer-

den kaoD aod es wird voraasgeseitt, dass der eiotelne

siob iD*brf«r PfQMdwrelen hu Aeht nebmenwird«, itmb
er dauernd für seine Arbeit Terantwortlich bMbt Die

Förderung dieses Gewerbes und die Bescbaffang einer

Garantie für gute Arboit Hegt im IntoresM des Publi-

oams. im Interesse der Rohrleger snd (m Intonae

dar öffentlichen Gosundbeitspflege.

da Hesnii {Ib) beklagt, daas die sanitären Po-

litaibMtiiBiiiangen f5r mSblirt* Wobnong«» in

I'aris vom 25. Üclober 1883 insofern nicLt die t,'e-

nögende Anwendung finden, als erstens die Coutrole

dotob Iiupeotoren keine genügende ist, dann aber

weder der Eigentfaümer, noch der VeriDiether oder

Mietber geneigt sind. (7ie nach den polizeilicben Ver-

fügungen nothwendig werdenden, oft ziemlich bedca-

tenden Keperatnren und Veiinderangen voraebmen an

lassen, indem ^ine Partei der andern die Verpflichtung

hierzn zuschiebt Die Gelegenheit der Wahlen benutzten

nun dl« Vermietber, um einer Petition rar Anfbebang

der «BgifSbrUfi Beetimoiungen Erfolg zu sichern.

Dieser Petilion tritt da Mesntl mit aller Energi» ent-

gegen. Die, wenn auch nur tbeilweise zur Ausführung

gekommenen hygienijeben V«nobiiftea äber nöbllrt«

Wobnungen iCabikraom pro Person, 7ir, n r-rhöhe,

directes Fenster, 1 Abort aaf je 20 Personen, Wasser-

msorfang ete.) ond die poUteilieha Sebliesnnf der

Wübnungen, welche diesen Vorschriften nicht ent-

sprechen, haben schon jetzt die Abnahme der Starb-

liolikait dnreb gewisse epidemische Krankheiten in

Parte bawirkt, ond ea wäre gewissenlos diese Be-

stimmungen zu Gunsten derjenigen, durch deren Hab-

encht und Leichtfertigkeit sie nötbig wurden, wieder

aafaobebeD.

Mi pi-l (17) bespriclii in klarer und Gber-

zengeoder Weise die Nothwendigkeit einer einbeit*

lioban Gesetzgebung über das Wabnungswesen in

ganz Deutschland und den Entwarf von Grund-

zügen für dieselbe, welcher ron einer Tom Deutschen

Verein tiir oiTeuUicbe Gesundheitspflege gewählten

ComnienioB nntar Hltwirbanf M.*a anagaarbaitat

wurde.

Diese Grandzüge sollen die Mindestfoideraagen

eatbaltan, waloba man in gana DeataeUand bai dar

Errichtung von Neubauten stellen kann und dieselben

sollen der Reichsregierung als Grundlage dienen bei

Aofstellung eines formulirten Gesetzentwürfe. Wenn
diese Gesetzgebung auch nur Mindestforderungen

enlbätt, so wird durch dieselbe doch ein grosser Fort-

sohritt erzielt werden, da in vielen St&dten and

nainentlieb auf dam Lande aoeb aabr prinlti?« Zd-

stände vorhanden sind. Eine Ilauptwirkung, die eine

solche Gesetzgebung hat, liegt allein schon darin»

daas in dean Augenblicke, wo daa dautaaba Ratab aiob

dieser Materie bemSchtigt und im Reichslage die

Verhandlungen geführt werden, die Aufoierksatnkeit

der ganzen Nation aut diese Frage gelenkt würde

Qad alia Oooiniaaal* and StaattrarwaltiiBgaa ge«

zwangen werden , sich mit der Frage zu bescbäf-

tigan.

Das Reich hat ^-.var nii~ht das Recht, eine er-

acböpfende deutsche Bauordnung in dem Sinne aa(-

aaatalten, daaa dieaelb« nnanfacblbar nnd nnabindar-

bar ist durch die Landesgesetzgebung and die localen

PolizeiVerordnungen, aber dem Reiche steht die

Sanitatspolizei zu ond deshalb kann es nicht nur

Vorschriften für die Herstellung, Unterbaltug nnd

den Umbau von Wohngc^häiiden erlassen, sondern

auch solche Betroff der Benatzang der hergesteUtea

Wobnongen. Voraobriftan über die aaaitftra Bar^

Stellung von Wobngehiiuden wären an und für sich

noch nicht ausreichend zur Lösung der bjgieniacben

Wobnnngsfrage; denn die baaten Wobnrinna kSnnan

durch die Art der Benutzung im höchsten Grade ge>

sundheitsschädlich sein. So hat sich durch eine

£nqaete des Vereins für Sooialpolitik ergeben, dass

in Deataobland andaaernd M pCt «llar WobooiiffeB

im Zustand der Ueberfnllung sind, dass der Cubik-

raum pro Person häufig auf 3 cbm heraotergebt, dass

in «inaelnan Stidten 83 pCL aliar Manseban fttr aleb

und ilire Familie überhaupt nur einen einzigen Kaum
haben, dass in allen Städten eine gros.^e Zahl von

Wohnungen ist, die gar keinen heizbaren Kaum be-

aitian and daaa all* diese hier nur zum Theil ge-

nannten Migsstände dauernder Natur sind. WlLhrend

in den Städten meist ein Ueberfluas von beaaaran

Webnongea rerhandan ist, ist fOr die Uelnemn
Wohnungen daaernd die Wohnungsnolh vorhanden.

Dies kommt daher, dass das Prtvatoapital, die Bau-

speculation sich scheut, solcbe kleine Wobanogan
herzustellen wegen der Schwierigkeit der Verwaliung

nnd der häufigen Unsicherheit des Eingehens der

Mietben und weil man bei Henlellung solcher

Wabnnngan sein Capital festlegt nnd es alabt wiadav

flüssig machen kann. Die Bausperulation baut flänser

nicht zum dauernden Vernaietbeo, sondern zum Ver-

kauf, ibr Zweok ist daa Canralren dea Oajntala, und
der wird beim Bau kleinster Wohnungan niokt er*

reicht. Wie der arme Mann überhaupt theurer lebt,

so wobut er auch theurer uud verbraucht hierzu ','4

bis Vs Minar gaaaauntaa Kinnabn«. Da dieaa Zii*

stände der Ueberföllnng der Wohnunpcn stationär

sind, so muss ihnen auch ein dauerndes üe&elz ent-

gegenwirken.

Baameister(17a) begründet die Beschlüsse der

vom d. Verein f. öffentl. Gesundheitspflege nieder-

gesetzten Commission, welche Vorschläge für eine

aiabaitliche Gesetzgebung über das Wohn an gs-

weser im deutschen Reich aufzustellen besaftragt

war. Die Commission hat sich auf die Aufstellung

TOn Mindastanfardernngea baaabrinkt, waleb« nntar

allen Umständen, sowohl im dichtest bebauten Kern

einer Grossaladt, wie in einem Dorfe darcbfohrbar

araebainen. Dabei ist ea aelbrtvasatittdiieb das alii-

zelnen Staaten und Städten freigwtaltt, viel weiter lO

gehen, als diese Mindestforderungen von Reichswegen

geben wollen. Ja, es ist dies dringend za wünschen

nnd naab 10 edar SO iabraa, wann an dan aimalnan
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Orten das Gesund beitswesen der Wobnungen genügend

entwickelt ist, wird es an der Z^it sein, die reiobs-

geseislicben Vorscbriften so verbessern und xa »r-

miUm.
Die Ton Aar Commission vorßeschlagpnen und vom

DeaUoben Verein für öflfentiiobe Gesandheitspfl^e

MMptirton «lUiehggMoliliobM Tonehrlftm mm
SabstM dM gerandm WobnuM* ind f«lgeii4e;

I. Str»ti«D DBd BaoplStstL

§ 1. 1) Die Anlage, Verbreiterung oder Verände-
rung einer Strasse darf nur auf Grund eines von der
zuständigen Üebrirde ftstgesetzteu BubauungspiantrN er-

folgen. 2) Hui I'Vät^ütxuDg des Bebauungsplaotsä für

einen Ortsbezirk moss ein angemessener Tbeil d> s

gMzcn Fiäcbeninhaltfl« «Is unbebaubarer Grund für

Strassen, Plätze oder SAmtliche Gärten frei gehalten
tMrden. &) Der Bebwranaplan kun lOr beetinnte
Strassen oder Stnasentbeiie de* ZurBoktreten der Bia-
fluchtlinicn hinter den Strassen fluohtlinien (Vorgärten)

sowie die Kinhallung seitlicher Mindestabstände fwi-

scben den Gebäuden ((tfTetie Hauweise) vorschreitien.

4) Zur Äufhöbun^' der Strassen und Bauplätw d&rfen

nar Bodenarten verwendet werden, «eiche frei von ge»

aiiiidbeitasebidiittben BesteitdUieileii eiad.

II. N e u he rs te 1 1 u n K von Gebäuden
S 2. 1) Die Höhe eines hebäudes darf an der

Strasse nicht grösser se;n, als der Abstand desselben

von der gegtjnOberliegertden Baufluchtlinie 2) Die zu-

lässige grösste Höhe der an Höfen gelegenen Gebäude-

«iade, welobe mit den in 1 1 rorgeeebriebeiieD Feo-
•te» veneben eind, betritt dae Aitdertbmlbfarte dea
mittleren Abstandes von der gegenüberliegenden Be-
grenzung des unbebauten Raomes. ^) Die mittlere

Brette einet Hofes, aaf welchen Fcnstfr r .-htet sind,

darf ntobt unter 4 m bem«Me& werden 4} l^iu Zu-

sammenlegen der Hofräume benachbarter Grundsti^cke

bebafs Ersietuog des TorBcbriftsnisaigen Abstandes

eder der rorMbriftaniSBigeD Mindeatbreite ist statthaft,

insofern die Erhaltung der Bofrftame in anbebMten
Zustande gewährleistet wird. 5) Jeder onbebant blei-

bende Theil eines Grundslücka muss zum Zweck .seiner

Reinigung mit einem Zugang; von mitidesfens 1 m
Breite und 2 m Höhe versthcr. sein

i 3. 1) Auf Baustellen, weiche bereits höber be-

ziehungsweise dichter bebaut gewesen sind, als die

Vonobriften ia | S snlaaien, treten int Falle einea

Nenbsnes folgende erleiebternde Beatimmungen ein:

Die Höhe eines Gebäudes darf an der Strasse das

Anderthalbfache des Abstandes bis 7.ur ({ei;enüber-

liegeiideu liaurtuchtlinie und an den Hofen das Drei-

fache der Uofbreite bütragen. Uio üofbreite darf bis

auf 2,50 m etegeaabränkt werden. 2) Hei Anwendung
dieaer UMtionmaagen darf Jedoob eine Veraebleebtemng
der IHlber Torbandeo geweeeoaD Lofl- «ad laabtter-
bältnisse des betreffenden OrundatSeka keiaeafalia her-

beigeführt werden.

§ 4. Kin Neubau ist nur dann /!ul&ssig, wenn für

die geoüg<jnde Besobafiung von gesundem Trinkwasser,
sowie für den Verbleib der Abfallstoffe und Abwiaaar
auf geaundboitlich unsob&dliobe Art gesorgt ist.

I 5. 1) Die Zahl der erforderlichen Aborte einea

Gebiadea iat naeb der Anaabl der regelaSaaig in dem-
aelben efeb anlbaltenden Menseben sn bestimmen. In

der Regel ist für jede Wohnung ein besonderer, um-
wandeter, bedeckter und verschlies.sbarer .Abort anzu-

legen. 2) Jeder Abort muss durch ein unmittelbar in

dM Freie gehendes bewegliches Fenster lüftbar sein.

8) Aborts-Fallrohre müssen aus undurchlässigen Bau-
ataiba betgaatellt aad in der &a|ai »la Lnftiobra dbar
daa Daab blaaw TarOagart mnäm, 4) Dit taartSdea
uad Daakaa dar Stille aovia darea TfaaaaagBaiade

gegen Wohnräume sind undurchlässig herzustellen.

5) Das Gieiobe gilt für die Fussböden, Decken und
Trennongswände solcher Geschäftsräume, hinsiobtliob

daran crbebiiobe gesundheitlicbe Badenken vorlii^n.
6} Die Yerwendang gesundbeitaseUdtieher Stoffe aar
Auffüllunf; der Fussböden und Decken ist verboten.

§ 6. 1) Räume, welche üu längerem Aufenthalt
von Menschen dienen, müssen eme lichte Höhe von
mindehtens 2,5 m haben. 2) Höher als in dem vierten

Obergeschoss, d. h. im vierten der über dem Krdge-
sohoss liegenden Stoekwarke, dfirfea Wohnangen niobi
hergestellt werden.

§ 7. 1) Alle zu länperera Aufenthalt von Menschen
dienenden Räume mfiesen bcwejjliche Fenster erhalten,

die unmittelbar in das Freie führen Krleichterndo
Ausnahmen sind zulässig, wenn auf andere We>se eine

genügende Zufuhrung von Lnft und Lieht gesichert ist«

i) in jedem soleben Raum« aall die iiobtgebeode Ge*
aeaantflleb« der nach der Venebrift in Abaata 1 notb-
mad^aa fbaater mindestens ein Zwölftel der Grund-
Hobe betragen. FBr Geschäftträume und Dachkammern
sind Erleichterungen zulässig

f 8. 1) Der Fussboden aller Wohnräume muss
über dem höchsten tirandwas-.erstande, im Ueber-
schwemmuogsgobieto über Hochwasser liegen. 2) Die
Fusstöden und Wände aller zu längerem Aufenthalt
von Heoaoben dieaanden Rinma aind gegea Bodeo-
fenditigkeit an aiebem. 3> Wobnnngen tn Kellara,
d. h. in tieschossen, deren Fussboden unter der Erd-
oberfläche liegt, sind n;chl zulässig 4) Zu längerem
Aufenthalt von Menschen dienende Räumf, insbeson-

dere eioieltie Wohnräume, dürfen in Keltern nur unter
der Bedingung hergestellt werden, dass der Fussbodea
böobetana 1 m anter, der Feaateratara miodestana 1 m
Iber der Srdaberllobe liegt. Erleiebterangea aiad
statthaft, insofern die gewerbliche VerwaadlMg der
Räume eine grössere Tieflage erfordert.

§ 9. 1) Alle zu längerem Aufenthalt von Menschen
b«!<timmt<;a liaume dürfen nur nach crthcilter Geneh-
mit^'ung tu diesem Zweck in Gebrauch genommen wer»
den. 2) Diese Genehmigung ist bei Nea- and Oiabaatan
insbesondere dann zu reraagen, wenn die betralbildea

Binme oiebt geadgead anagetroeknet sind.

f 10. t) Oelaaaa, deren Fenster den in § 7 ge-

gebeneu Vorschriften nicht entsprechen, dürfen als

Wohnräume nicht benutzt werden 2) V«rmi«th*^te.

\1n - lil uräunie bcnutatc (Jelasse müssen für jedes

Kind unter zehn Jahren mindestens 6 cbm. tür jede

ältere Person mindestens 10 cbm Luftraum enthalten.

In Mietbaräumen. (är nelshe naob § 7, Abaats i Br*
lefebterongen zugelassen rind, aSssen imnerbio, wann
sie al.s Schlafräume benutzt werden, ^"t jedes Kind
unter zehn Jahren mindestens 0,1 i^m. aui jede ältere

Person mindestens 0,2 qm licht>;!-bende Feiisterfläche

entfallen. Kinder unter einem Jahr werden nicht mit-

gerechnet. 8) Diese Bestimmnagan treten für bestehende

Oebiode erat naab ffinf Jabraa in Kraft, können je»

deeb naeb Ablavf ?oa awai Jahren b«l Jedem Web-
nangswecbael in Wirksamkeit gesetxt werden. 4) An-
gemessene Räumungsfristen, deren Beobachtung nöthi-

genfalls im Zwangsverfahren zu sichern iat, aiad TOa
der Mstäadigen Behörde voraoaobreibea.

DlaV«nwbrlft«a dleaaaGaiataaa gattaa aliMfadaat-

fordamngen nnd schliessen weitergebende Landes-,

Provinzial- und liooalverordnungen nicht aus. Der

Erlass von Ausführangsbeslimmungen steht den

l4kadaflbehörden zu. Die Handhabung dieses Gesetzea

liegt ühprall den ßau{<oIizeibehÖrden ob, soforn nicht

durch die Landeagesetzgebung anderweitige Ba-

atimmnng getreffea iat.

Ollivier (19) (ttbrt nehrere auffallende Fälle an.

Wo biabar gaaoada, «rbllab aitdit balaatala Familiaa
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mit dem Einsag in ein mlier von Schwind-
sfiohtigen bewohntes Logis, der Reihe nach an

Tuberoalose erkrankten und starben, so in Keuilly, in

dwroe duPont u.a.m. Es ist dringend zu wänschen,

dass das Publicum über die Gefahr, welcher man sich

darob das Beziehen einer derartigen Wohnung aus-

setBt, klir nadfOB dsrNotbweiidifktit darebgreifMdw

Desinfectioti überzeugt wurile. Xoch wirksamer wären

auf jeden Fall strenge Yerordoungen, welche die notb-

wendigen Vtruebtemuaregelo erzwingen. Elostweilea

mache maD öffentlich bekannt: 1. Es ist gef&briich,

eine Wohnung, welche ein Schwindsüchlij^er iniie

hatte, ohne vorherige Desinfection zu beziehen. 2. Je

kleber aad «obwiteiger die bebr. VebMog war, m
so grösser die Gefahr, ^. l'm zu desinficiren nehme

man die Tapeten ab and ersetze sie durch neue, oder

Idnebe ooeb beeaer die Winde mit Kalk, rinehere mit

Schwefel aus. kratze die Zimmerfussböden ab, und

wasche sie mit einer SablimatlSsong von 1 pro Mille.

o) Äbfallstoffe.

a) AUgemeioes and Städte.

84)CbeTa1ier, üeber LQfIting der Aborte, Gesnodb.
Tngon. S. 50. — 25) fiancock. Charles, Die Loadooer
Cloakeii frage. Ebendai». S. IIb.

Cberalier (24) weist aaf das bioSgeVorkemmeu
Ton fehlerhaften Abortanlagen in Kranken- und
PriTalhäQsern hin. ein Umstand, der beweist, dass

die ausführenden Meister über den Gegeuälaud nicht

genigend informirt sind und es als aeitgemiss er-

scheinen lässt, anf die Grundprincipien hinzuweisen,

die aar Verhütung des Eintritts von Abortaus-

dinstnngea in die Webnnogen, sowie snr Abwendong
aller aus fehlerhafter Ginrichtung erwachsenden Be-

listigangon und Gefährdungen der Gesundheit zu be-

aebtea sind. Bei Abortanlagen mit Dänger^nibön

wird die Beseitigang der übelriechenden Gase durch

Abführung derselben aus der Grube mittel.st besonders

hierfür erbaalen Abzogssoblotes über Dach, oder wo

sieh Gelegenheit dasn bietet, dorob Binffibrang in

einen Schornstein angestrebt. Da die Entwickelung

der Gase unausgesetzt vor siob gebt, muss auch die

Abfflhrung entsprechend kiiftig and naanigMOtst

wirkend sein. Die Abzagssohlote müssen entspiaobaad

weit und hoch, sowie (am be.'^ten dnrch eineOasflamme)

erwärmt sein. Da in grosseren Aoslallen die Eio-

fibmiig derAbovtgaao In einenScbonitstein netot nldtt

ausführbar ist, Klappen-Ventile in und an den Koth-

fallrohren leicht versagen and Wasserverseblässe das

orbandensein einer WasserleilQDg eranesetaen nnd

sich oft verstopfen, so construirt Cb. eine Inftdicht

schliessende Grube, welche zur Verhütung von Span-

nungen der Gase in der Grube mittelst eines Rohr-

chens Aber Dach mit der atmosphärischen Laft in Ver-

bindung gesetzt ist. Znr Absj errong der Qsse gefjen

das Kothfallrobr wird der Spiegel der Flüssigkeit in

der Ombe benntat, welcber darob eiaen daa Kotbrall*

lOhr umgebenden Schacht fSarg'. hier stets iiier der

Höbe der unteren Mündung des letsterea gehalten

wird. Auf diese Weise ist eine vollständige Ab-

sperrang der Grubengase von dem Innern des Baase»

bewirkt. Da nar von der Oberfläche der Flüssigkeit

im Rahrqnerschnitt aus Gase in den Abort geUngan
können, so wird diese mit einer Oelschi cht Übergossen,

die von Zeit aa Zeit erneuert wird. Nor der Ueber-

lanf in die Orabe wird naoh Bedarf mittels eiaes Sang*
apparates entleert, wo möglich von einem Standrohre

aassorbalb des Gebäudes aas, so dass selbst bei dieser

Gelegenheit das Hans völlig onbelSsligt bleibt.

Eine nach diesen Grundsätzen uuigebaute Anlage

bat sich seit 9 Jahren aufs Beste bewährt, ohne sich

im Geringsten bemerkbar zu macben,. obgleich sie in-

fliHtan einas Gebindes and die Grabe nnter einem

Limmer liegt. 7.ar Reseiti^rung der darch den Qe-

brauob unvermeidlicbea Verunreinigung der Luft in

den Abortrtnnon ist dnroh awei ron der Decke des

Raumes über Dach führende Laftschlote Sorge ge-

tragen. Ch, beschreibt ausserdem ein Nachtgefäss

(für Krankenhäuser etc.) mit luftdichtem Abschluss.

Der ConstroctioB desselben lässt sich ohne Abbildang

nicht erkliran nnd ist deshalb im Origiaa) naabsn-

sehen.

Hancock (2ö^ theilt mit, dass über die Lon-
doner Canalwasserfrage m Knraeb im neoea

Londoner Grafschaftsrath (London County Council)

eine eingebende Discassion stattgefunden bat, in

welcher es derselbe ablehnte, die von seinen oT'
gängern (Metropolitan Board of Works, Londoner

l' i.nnit; golrofTenen Maassregein zti bestätigen und

Sich gegen den Antrag beziglich der Erweiterung des

STSleas (der Abfbbr des Claakensobtammes ia daa

Meer f-inan«!) durch AnsrbnfTung zweier sr>r.derer

Schlammfahrzeuge (zum Preise von je 20 UOG äteri.)

aosspraoh. Die Entscheidung der gaasen Frage ist

daher wiederum bis auf weiteres vertagt. Von ver-

schiedenen Seiten wird (in der Presse) auf die gänsUge

Regelung der Abwasserfrage in Berlin hingewiesen

und London angerathen etwas Aehnliohes sa thon

d.h. die Sewage in einer Leitung mit einer Strntnnngs-

gescb windigkeit von 3t Vj cogl. Meilen pro Stunde

(1.1 m in der See.) naoh paasenden Felden la Basex

abzuführen und das Abwasser auch auf seinen Wsga
aacb dem Beslimmangsorte zu verwertbeo.

fi) Reinigung und V«r«ertbang.

M) Beeker, G., Die Bntwiuerung der Stadt ISaign
berg i. Fr. Berlin. Imp. 4. 12 St. Mit 8 Steintaf.

— 27) Caseneuve, Sur Passainissement spontan^ des

fleuves ä propos de» eaux du Ith n". R-r. d'tafg.

p. 210—223. — 28) Dietrich. K., Apparat tum Ent-
kalken, Reinigen und Kühlen des Trink- und Nota-
Wassers. Gesundh. Ingen. S. 229. — 39} Droainean,
Les d6pots ruraux ou agricoles d^immeodioes. Ret.
d'byg. p. 609—626. — 30) Die Berliner Bieeelielder.

Oeeondh. Ingen. S. 694. — S!) Gurrier, 0. G.,

Srif.'-Piirificatiot; Ol Wattr and the influenoe of polludet
W.itvi m the caiisaiion ut disease, Amer. Jour. p. 587.
— 3"2) iici^jf-r, Kugcn . Uebcr Hi^chwaiS'Tahschlü.sse

für üaaslcituDgen und Vorrichtungen zur Ableitung
des Grund- und Abwassers aus Kellern in städtiseha

Strasseaeanäle. Gesandb. Ingeo. S. 9. — 88) Mager,
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G&rl, Ueber die Aufnahme des Wasserreehts in du
bfirgarliolM G«MtibacIi f&r daa Deutaeba Bmtkt Bit
baaODddier Bnokviebt auf die Prifa der Planraniii-
tainigung 4tirch Pabrikabwässer. Berlin, gr. 8. 43 Ss.

— 34) U ouse r, C, Die «leotrische Reinigung stä'iiischer

SobiDutswässer. Gentralbl. f. allg. (ie.suni1hpt1. Bonn.
U. 401—403. — 35) IIÜDK, F., be.tra« nur sanitären

Charakteristik der Zackerfabriks- Abwässer. Ocsterr.

Sao..W«a. Wien. 66b, 681, 697, 718, 789, 74», (4)

757. — 86) Ha« Linto«lt, Jtmn, A diWMfion on
Ihe eleotrical toeateatnt af sewage. ßrit Jour. Aug.
p. 498 — 37) MBIIer. Alex, GuUchten Ober den
Kinflüss der Münehtn. r Spüljauche auf den Reinbeits-

^uataud der hir. Im Auftrage der deulscben Land-
wirthscbafts-tiesellscbaft erstaltet. Berlin. 1891. 8.

30 Sa. — 38) Seddon, Jarnsen A., Wasserklärung
dorch Absetzen. Journal of tbe Association of Bngi-

»««ring Sooietwa. No. 10^ <~ 88) Smith, House Refuse:

Fta CoTUetioD Bamofal aod DlapoaaL S. Ree. p. 499.
— 40) Weigmann, Literatorberichte Qb«r Reinigung
V n Abwässern. Gesundh logen. S. 165. — 41) Der-
•itWbe, Die Wirkung di .s .'\vtzkalkei bai der BeinigttBf
der Abwasser. l!.bindas. S. 317.

CateneuTe(27)b«ricbtetüberdie setbstthätige

Assanirung der Pliisse mit specieller Bezugnahme

auf dio Verunreinigung des Wassers der Hhune,

welches von den Bewohnern der Stadt Ljon all Trink-

wasser benatzt werden muss.

Ba «eigte «lob hter, da» die Filtwgalerien daroh>

aus nicht pilzdicht seien, so dass sie von den benach-

barten, mit Dünger jeglicher Heckuoft behandelten

Fdten, dj« dttrelulekera, die Janeba aoftialiiaeD, ja,

dui das Raserroir selbst nicht einmal gegen dt» Ter»

unreini^inj^en des Weges geschützt sei.

Seit einigen Jahren muss die Kbone auch den

Uaratb dar 8Udt Genf aofiiabaan, weleba das „tant

h l'i^oul" (lern See ir^genüber mehr und mehr tm
Aosfübrung bringt, and es bemächtigten sieh der De-

TSlkemng fon Lyon lebbafte Besorgnisse in Batog

auf die eventaelle gcenndheitsschädliche Beschaffen-

heit des Wassers, das ihr für eine grosse Reihe von

Jahren jedenfalls noch als Trinkwasser dienen mnss.

So sehr Cazeneuve betont, dass den abstell-

baren erstangeführlen Uebelslanden so bald als mög-

lich abgeholfen werde, so sehr beruhigt er in Bezug

aaf den twaiten Paukt, dar dnroh dfa an Tfeien F)6sMn

wissenschaftlich n.achgewiesene rasche selbstthälige

Reinigung des Wassers für die Stadt Ljon den grössten

Theil sefavr Bedentang Ternere.

Abgesehen von der Di^ihtherie, welche im letzten

Jahre besonders heftig anftrat (und rait welcher das

Rhonewasser in keinem Zosammenbang gebracht

werden kana), bat aioh d{a Kraokbeitafreqaana gagan

früher nicht verändert, utid doch muss Genf viele

pathogene Uicroben in die Rhone entleeren. An einer

ÜBtaU von F16«MD Hmt aidi die riMhesto Salbet-

reinigong nachwakm. Das bei Biberfeld aatsetsUob

verunreinigte Wopperwasser dient einige Meilen fluss-

abwärts bei Oohladen zu den doipfindlichsten Pärbe-

ratfabraa, die bekanntliiA sehr reines Wasser bean-

spruchen. Die Isar, die Deule Vei Lille, dio FUione

bei Saint Ciaire, die äeino, die Vogesenflüsse a. v. a.,

aOa zeigen bai dan ttiotabtalegiaoban «ad diniiMhaB

Uatonaohangm daa gdastigala lUaaltat. Di« Ur>

sadban dienr Mibdttbitigan AaBaniruttg tbeilt Casa-
neuve in physische und mechanische, chemische lUld

biologisobe Ihnen stellt er die Ursachen der Plussver-

OBiainigung, abgesehen von den weniger belangreichen

mineraliMbea SMhn abeafaUa ia 3 Grappoa, gagaa-

über;

1. Die lebenden, organischen Stoffe, Bacterieo und

MiflrapbyteaaUwAitMi. S. Dienabalabtan orgaalMbaa
unlöslichen Slaf«. 3. Dia Idiiiobaa oigaolaoban

Stoffe.

Dia maobaidiehra and pbjiieallnhen Reiaigungs-

votg&nge wirken auf alle löslicbea anorganischen Sub-
stan7-#>n nnd die Microben. Die spe<'ifisch schwereren

Tbeiie sinken baid zu Boden. Die giftigen lösitchen

Substanzen verUeren Mbr bald daiab die Veidfinaaag

ihre Wirkung. Licht und Wärme spielen bei den physi-

caliaoben Reinigangsvojgingen eine grosse Rolle. Das

Liebt ttdtet oder lebwiebt die MioioboD, wie Arloin^
und Duclauz gezeigt haben. Im Sommer baapt-

sioblicb tritt die Sonne als mächtiger Reinigungs-

faotor «in. Die Bewegung des Wassers hemmt die

Porteniwickelnag dar MieroorgaBismen (P. Rerlb und
Horvatb) um so ausgiebiger, je rascher sie ist.

Chemische Ursachen sind die chemische Zusammen-
«elsaag de« Waweit, die ein« aagebeoer <ent8i«nde

Macht bildet, der SauerstofT. der doppeltkoh! ensaure

Kaik des Wassers, das Wasser selbst als liüeades

Agens find voa gritottar Bedaatung.

Der Sauerstoff, welcher in unserm Flosswasser mit

nn<i"^räiir 9 ccin per Liter vertreten ist. hat einen

geradezu giftigen Einäuss auf die aerobisohen
MiMobeo, nnter welchen liab mabrera patbogana Artaa

befinden. Ausser dieser biologischen Wirkung hat der

Sauerstoff besonders in Verbindung mit dem Licht

aaob «in« rein obemiMb« nntSrend« Wirkung d«n

aerobischen Microben und selbst den sehr ausdauernden

Sporen der aerobisohen oder ana«robi«ob«n Miorob«B

gegenüber.

Auch während der Macht wirkt das Licht fort in

Folge einer gewissen Aofspeioherung der Strahlen,

welche sich durch pbotocbemische Erscheinungen naoh-

waiaeo llast Di« in Inaern dar llierolwB anftiat«ndeB

Erscheinungen von Oxydation und Versetzung finden

bei allen löslichen and onlöslioben organischen Stoffen

statt.

Di« Arbeiten von Dnclaux bestätigen und

festigen auf eine allen Widerspruch aiisschliessende

Weise die Ansicht, dass in den Flüssen alle loslichen

aod nisht iflsUohsB Steif« «ia« ti«fig«b«Bd« ebamisob«

Zersetzung durchmarhen. Welcher specielten Trsache

wir die Tödtung der Microben im Wasser vordanken

ist Booh nicht festgostallt. NatSrIiob ist hi«r nor tob

pathogenen Arten die Rod«, and nicht von jenen un-

schuldigen Arten, die im Wasser wie im K&s« and

Wildpret ihr Wesen treiben.

So widersprechend auch die Daten verschiedener

ßacteriologen über die Dauerzei'. der pathogenen Pilze

in verschiedenen Qewissern lauten, alle stimmen darin

(IbswiB, dasf das Wais«r aio« mebr adar w«Biger

hmA«!, t«rsl8nad« Wirkaag aaf disaa Pili« aasab«.
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Bai dar UntanaoliaDg dar bfatafiiohM ünaohaa
eroffnf't, sirh nrs ein neups weites Feld, das itüBk

grossen Tbeil noch der Bearbeitaog harrL Die Rolla«

waloba Sapropfafton, dia Infgaoriaa, dia CrjptogamaB

spielen, die vitale Concurrenz anter den pathogenen

Mioroben selbst and andern Microban, ibraa Feinden,

ist ein wiobtiger Gegenstand neaaatar Forscbongen,

die Paana der Süsawasser, Fiscba, Mollusken und auch

die Wassergewäobse haben eine raioigaada Wirkang

gagaoQbar gevissan Substanzen.

Dta aelbatthitig» Rainigong dar lUaMaadaii Wassar

ist eine ThatsacLe. zu welcher wir uns Glüfk wünschen

dftrfao, die aber jedenfalls von der Summe der eioge-

AihrtanVeranreinigungen abbingt. Qliber fim gwlm
Grenze hinaus kann die Selbstreinigoog «Ina nnga*

nüff^nde sein. Die Hygiene hat hier zu wachen nnd

die ungeheure Wichtigkeit der Reinlichlteit stets im

Aug« ta bahaltan.

Drouine&a (29) bringt eine Reibe von bygieni-

sohen Bestimmungen über die Depots des zur land-

wirthschaftlicben Verwertbung bestimmten Un-

ratbes anf dam Laada ia Voraoblig.

Der stlUtisohc Unrath (Gemüse-AbfäUe, Kebrichtt

bildet nach 7.uvcrlä,s<>igi;n Aralysen einen werlbvöllen

Dünger, der sich fast dem Stallmist an die Seite stellen

kann, wird deshalb auch von der ländlichen Uerölke-

rung, dalbnt dia Kosten des Brwarbes und Transportes

kaina >u fraiaen aind, garna «erwaadat, vorher aber,

an aina embeitlioba Masa« an arbaltan, auf aabiraidian

mehr oder nsinder grossen Haufen der ferneren Zer-

setiung überlassen. Mcistuas liegen diese Hauf<ii di-

rect an der Strasse, der Regen »isrht .'.ie aus und
bildet an der tiefer gelegeneti Srntu Tümpel, deren
braune Jauchefarbe nicht minder wie der verdächtige

Gaatank dartban, dass der Boden eventuell Brunnen,
Biioha oad Grundwasser einer atarken Verunreinigung
auagaaatat aind, waloba in Zeitan der Epidemie fQr die

Stadt selbst, die sieh unbekßmmert um sein ferneres

Schicksal ihres Unrathes entledigt, zu einer grossen

Gefahr entwickeln kann. Um dies sn viel als mdglieb
zu verhindern, zugleich aber der landwirthschaftllchen

Verwendung daa zulässig klainste Maass von llindcrniiw

sn bereiten, läatt Drouinaau seine Arbc-t in tolgcnda

Sebluaafolgarongan raiaauMO, die wir in gadrftngtar

Form wiadargalNn.
Die auf dem Land und atuserhalb der Stildte ac-

gelogt«n Unrathhaufen sollen in 2 Classen getheiit

wi-rden: 1. Die der commerziellen Depot?, welche be-

ständig«;!) Transaetionen unterworfen sind uüd deren

Produote an zahlreiche Oeconomen abgegeben werden.

2. tHt da^aoigan Depot« an landwirtbaebaftliabar

anrandnng, waloba den OoaooomaD direot auf
den von ibnon babAQtan Undareien nntibar gemaoM
werden.

Die commerziellrn Depots, im allgemeinen beträcht-

lich an Ausdehnung, sind den Sobuttablagtirungsstätt«D

gleich zu iiobten, und somit in die erste Cl&sse der

ungeannden, bestimmten Formalitäten und Bratim-

Bungan nntarworfenen Btablisseoents aolaonebmen.
Die ländlichen Depota aind ala wanigar bcdeuteud,

ond entfernt von den StSdten in die dritte Classe zu
rechnen und ihre Anlage ist erlaubt, wenn ein diesbe-

zügliches Uutachlfü vom Hrirgcrmeister und Gesund-
heitsrath de» betreffendes Bezirkes abgegeben wird.

Diese Gutachten sind ai«ht /acuitativ, es mubs immer
darum nachgesucht werdon.

Liodlieba Dapota von wanigar ala SO Cabikmetar
Banminbsll, walebe über 900 m von maniobliaban
Wobfiintgm «nd 3ber 30 m von du Straaaa enlforpt,

und so gelegen sind, dass sie weder Brunnen, no«h
Oriben, noeb fliaoaaadaa Wiaaor infleinii kSnoao, bo-
dilrfen keinaa BriMbolamiMaaa.

Die Ausstellung der Grlaubnissscheine hat alln
bygienisohen Anforderungen Rechnung zu tragen.

Die Bürgerraeister haben mit der Verwaltungsbe-
hörde fiber die Ausführung der eiDSohlägigen Voi^
»obriften zu wachen.

Bei Zuwiderhandlung kann dan Betreffenden die
Srlaubniss entzogen werden.

Bei dar £rtbeilang daa Znaohlags für das Abholen
daa Rabridita aas der Stadt bat die betr. Bestätigung
die Bedingungen, welche dem Adjudicator zufallen,
sowohl betreffs der Abfulir und des Transportes,
wie auch des Deponirens auf dera Lande ZU enthalten.

Sofort nach «rbaltencr Uerechtigung zum Abholen
des Unratbaa bat der Betreffende bei der einschlägigen

Bebörda natar Angabe daa Ortea and der Oberdidia,
welebe er an benitian wttnoebt, nm den Brlaobnna-
scbein nachzusuchen.

Genehmigende oder abschlagliche Antwort hierauf

mus5 so zeitig gegeben werden, dass die Eigenlbümer
deü Depots im Stande sind« entweder den aflgegabcoea
Vorschriften nacbsokomaMO, oder fBr «ioea aadereD
Ablagerungsplats zu «orger>.

Die eleoiriache Reinigung der Abwässer
ist BMb BoQsor (84) In Boglud seit S Mutn
probeweise in Anwendung. Das Verfahren besteht tn
Wasenllicban darin, da<« daa aobmotzige Waaaar

dnreh long« Rilman geleitet wird, in weloben zahl-

reiche Eisenplatten in Gruppen als Eleotroden an-

gebracht sind; indem sich das Wasser Twischen

diesen Platten hindurch windet, ist as der Wirkung

des eleotrisebeB Strömen tnageoetat.

Per Bedarf an eloctrischer Energie ist inJessen

so gross, dass da.i Verfahren vorläufig noch vor der

obemiieben Reinigung wird snrQobateben mtooB.
Die bisher angewandten obemlachen Verfahren haben

aber den Uebelst-uid, dass sie im Wesentliohen nur

die schwebenden StolTe entfernen, während die Menge

der gelösten orgMitaebeB Stoff» meiel bBBn vor-

mindert, znweilen sogar vermehrt ist. Vielleicht ist

das electriscbe Verfahren berufen, hier Abhilfe au

sobaffeB, Indem mittelat doieelboB neeb EntfernoBg

der suspendirten Stoffe durch eine der gebräuchlichen

Klärnngstnethoden, die im Waaaer noch entbalteooD

gelösten organischen Stoffe oxydirt werden.

Mao Lintock (36) untenochte daa Bradforder
Abwasser auf sein Verhalten bei dem electrisobea

ReinignogSTorfahien und erhielt folgendea Ramiltot:

Abwaaier vor Abwaaaer naob
der eleetriaeben Bebnndtang

Feste Bestandtheile 1*27 g per Gallon 66 g per Gallon
Abche 69 , » 47 , ,
Glührerluat .... 59« , 19» «
Chlor 10, , B» .
Freies Ammoniak . 9* Tbl. p. Million tl TM. p. Million

Albuminol'd, An-
monink ..... 16 , , & . ,

Wird das oleotrtaob bobondelte Abwasser in ver-

schlossenen Flaschen aufbewahrt, so wird es nach

einigen Tagen sohwarz, was nicht eintritt, wenn die

Oberfläche der Luft ausgesetzt bleibt, alsdann erhält

es sich lange ohne stinkend zu wordSB. KMbS Piseb«

blieboB in «oUbsn Wasser, dsm stWBS IIsob bd-
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gegebMi war, «oehanlnig lebmd. Du Ufr sii'

gewandte eleotrisobe Verfahren naoh WcbiUn^i Patent

reinifjt xweifellos auch das am stärksten vernnrftnigte

Abwasser genügend, um den Einiauf in Flüsse zu ge-

•Utt««, d«oh sobaint aa tiamlieb koatapiaKg aa aafn

f'^fnauer Kostenanschlag konnte nicht gemaobt

werden, da Anbaltsponkte äber die Abnutzung der

Biiaiiplattan fablan, mti die Varndte nit sablraioban

Unterbrecbangen gemacht werden mussten). Jeden-

falls Hesse sieb nicht der Einwand su geringer Wirk-

samkeit, sondern nnr der der Kostspieligkeit gegen das

Varfabran arhabM.

x) Canalisation.

(Speoielles.)

41) BerMit dar DepatatioB f9r die TarwaKang dar
Berliner Canalisationswerke für die Zeit vom 1. April

1889 bis zum 31. Mä.ri 18i)0. Btrlin. 8. 101 Ss. —
43) ß r 1. r i; art , R., Der g"j{«nwirtigc Standjiunkt lier

Stidter:- !!!^ jügsfrage und die Binffibrung des .'^rhwemm-

«•aalii it iis^ystems in München. FraMaf. gr S. 54 Ss.— 44) Ciellaa, £. 8. F.. Tbe aewer'faa qoeslioa Ana-
Ijaia aad iUaatnted eoBpariaoa of tbe aereral ote*

tbods and means of establisbing and maintaining tbe

seals of sewer-gas trap«. New York. 8. 16 pp. —
45) D u bo usq uo t - Labor dt- ri e , Ktudo sur Ic^ Agnats

de Paris et leors daogers au puißt de vue de la salu-

brit^ publique. De l'Apandage des eaui d'igout sur

les sar&oes reatreiates et des fi^nes intermitteota et

^boida da la plaina de Oennarültan et des boida da
U Saina en aral de Paris. Clermont. 8. 40 ppb —
46) Halwa, Frans, Beiträge zur SobweramcanaHBation

und 'Wasserversorgung der Stadt Breslau. — 47) Ju
riscb, K W , Die Vf runreinignris der Gewäss.* r. Hcrlin.

— 48) Palrik, Frilz, The Drainage of Slablc-.. San.

Keoord. p. — 4d) Prausiutt, W, Der Kinfluss

der Müncbener Canalisation auf die Isar mit besonderer

BerQekaiebtigung der Frage derSelbstreiDigaog d. Flüsse.

(Habilitationnchrift.) 94 gs. Hit i Zaiobn. a. 8 Kart
München. Hygienische Tagesfragen. H. 9. Cen! albl.

f. Bacteriol. und Parasitenkd. Bd. VII. F 404, —
ftO) Derselbe, Zur Kinführunjj; dur Si-bwcmmcanalisa-

tion in München. Ollener Brief an Herrn Prof. Alex.

Mfiller in Berlin als Antwort auf dessen im Aaftraga

dar daataobeu Landwirtbsobafts-Oeaellscbaft abgagebaaea

Qntaabtan über den SiollaBa der MfSnehener Spflljaneba

auf den Reinbeitszustand der Isar. MQncben. 1891.

gr. 8. 18 Ss. — W)a) Derselbe, Der Kinfluss der

Münchener Canalisatinn anf die Isar mit besonderer

Berücksiobfigang der Selbstreinigung der KlQsse. Uyg.

Tagesfragen. H. 9. — 50b) Pettenkofer, Uax von.

Die Verunreinigung der Isar durch das Schwemmsystem
van MOndien. Rbendas. H X. — 61) Sehlatter,
Der Einflnss das Abwasasrs der Stadt Zürioh auf den

Baeteriengebalt der Liamat Zeitsebr. f. Byg. 9. Bd.

S. 56. — 52) Volkmann, Zur Frage der Canalisation

io Petersburg. Joorn. f. Gasbeleucbtung. S. 85. —
53) Wilkinson, W., Saoitatioo fai PlanUng. San.

Rfeord. p. 281

Pettenkofer (50b) widerlegt in schlagender

Weise die Gründe, welche die Isarst&dte (Preising,

Moosborg, Landshut, Din^'^'fini;. Landau und Platt-

ling) io einem an das kgl. StaalsmiDisterium des

Innaro gariobt»taDO«an«ha,nn NiebtgeDabinigQVf
der Einführung d«>r Fäcal und Harnstoffe

der Stadt Hänobaa durch die Canäle in die Isar,

s«r Motirirnng dliaar Bitta aBgafllzt kabao. Dia

•igMiladhaB Stoff«, «aldw dia Binwabaar tob Mftoobm

(980 000) pro Tag nit Rsm und ^atb aaasiilialdaa,

betragen, wenn man alle Einwohner als erwaobaan«

MSnn»r in Recbnnng bringt, 20440 Kilo Dio Wasser-

menge der Isar, in welcher diese Quanutat vertheiit

wtti, batcigt aalbat b«i afadr^atan WassersUnda
.

34.'>4 Millionen Liter oder Kilo pro Ta^, ?n r^ss? sieb

für die Päoalien von München so hohe (>rade von Ver>

dttonoDgeD ergeben, dass ata piaoUaab obna Ba*

deutung sind. Reebnet man alle festen Tbeile von

Harn und Koth, so erhält man 7 Millionstel, rechnet

man nur die organische Snbstanz im Harn und Koth,

so erbält man nicht einmal ganz 6 Millionstel oder nnr

6 Milligramm im I it^r Jedem Laien ist verständlich,

dau man keine weseniliohe Veränderung wahrnehmen

kann, wann man ainam Litar 6 MUligramai, odar

einem Cubikmeter Wa.s.ser 6 Gramm Fäcatienpulver

beimischen würde und deshalb hat man auch nia

«twas TOn Vamnrainigung dar Isar bei Praiahig odar

Landshot gemerkt. Die angebliche Verbreitung von

Infectionskranltheilen durrh das Isarwaaser betreffend,

ooostatirt P., dass namentlich Tjpbos- und Cbolera-

«pidanian Ja Preising «ad Mflnah«a nodi »ia «iaan

Zusammenhang mit dem Isarwa'^''i'r rerratben haben.

Die Brannen- und Wasserleitungen der Isarslidta

Warden «vob niobt von laarwaaaer, aoadaro tob

Grundwasser ge.speist, welches höher liegt als der

Flassspiogel. so dass der FIoss kein Wasser an den

Brunnen abgeben, sondern nur solches aus dem

Bmaaaa safiiebmeB kana. Anoh das Bzpariment bat

ffezeij^. dass patho(?Rne Barterien in kurzer Zeit im

Wasser sn Grunde geben, t. B. Cholerabaeillen sobon

in S4 Slondati. Ble Plöns kann niobt anf «ia« iiagei«

Strecke verunrelnit^t werden, falls er minde^'.iM.- ^lie

1 5 fache Wassermenge von der des Sieles fuhrt und

keine geringere Gaaobwindigkeit, als da« Waaaar ia

den Sielen bat, alao durchschnittlich 0,6 Meter. Dia

Isar hat an vielen Stellen eine Geschwindigkeit von

mehr als 1 Meter. Bei einer solchen Geschwindigkeit

ia afoan Plosa, w«l«bar aobwaies OatSll aad bartaa

Flies vom Grunde bebt, können sich die sohwimmen-

den Stoffe nicht am Gründe sammeln nod ablagern.

Das voa der preuasiaobea wiaaenseliafllkibett Dopa«

tation baJa Hfoifterinm erwirkte Verbot der Ein-

leitung von nngereinigtem Sielwasser in die Flüsse

wird nirgends eiogebalten. in Köln läuft das meiste

Sobmatswaaear oba« Klirnag ia daa ftbaia aad die

(?an2e Nenstadt. sowie alle besseren Häuser der Alt-

stadt lassen beimliofa auch ihre Facalien oinlaafen

and drdekt die Polisei ein Auge sn. Bona leitet Alle«

ein. namentlich die königlichen Kliniken, wo doch so

viel patbogene Microorganismen entleert werden, ent-

w&ssern direct in den Rhein und ist noob oi« ein

Sohndea entdeckt worden. Da drückt die Staats*

regierring offenbar zwei Augen zw, weil sie selbst für

Kl&rung oder Rieselfelder für die Kliniken sorgen

Biüsste. Aneb Mains bat eiae Osaalisiraag aad «e

wird da noch daiu die in Zersetzung und Gährung

begriffene Abtritt^auche des Nachts mittelst lojeotoren

ia di« CaaEle baftidert. W«Ba aaa weiea, das« kan
oborbalb ia «iaea noaa FioaliMi gelaBgea, Mldat
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maa sieh aaoh oft etwas «in. Es giebt Leute, die

sieh erbrechen, wenn sie nar an etwaa BkaUaftaa

denV^n. „Ich habe einen Mann gelrannt, <1?r st^ts zu

Stuhl gehen mnsste, so oft er einen anderen Zwetach-

gftii 0SMII gab*. DI« Farobt vor dam laanraaMr,

welches Färalien enthält, ist ebenso grunillos. wie

die, welche viele Menschen anfangs in Berlin and in

Paris T«r d«i Frt^Atm dar TUastlfaldar battsii, da sie

aof einem nH iMtar neaselilichen Fäoalien über-

schwfnjnilen Bo^en gewachsen: aber bald kaufte und

verzeliite man sie mit Vergnügen. Der gegenwärtige

ZuaUnd das Flusses natorhalb MSadiei fai der

Hirschau ist der gleiche wie oberhnlb Ics Sieleinlaufs

;

es lässt sieb eine Verunreinigaog weder sehen, noch

obemisob oder baoteriologiaeb naebwtfseo, vis ans

den Untersuchungen von Brunner und Eiumerisb,
?on Praasniis, sowie ans gaas aeaen Aaaljaea her-

Torgeht.

Das Isarwasaer antbialt am 7. Min naob Regaa-

Qod Tbaawetter Milligramm pn» JM»r

Orl
der Batnabme

fifiok-

staad
Cblor

a

Sauerstoff z.

Oxydation d.

orgaaiiobeB

Steife

Vrr F.itil;iuf des

Siel»äs&«rs . . «77 17 8.2
2 Stunden unter-

halb daa Ein-

laafe m 17 »,6

Schon jettt gelaugt, wie P. unter för die Abfuhr

sehr günstigen Annahmeu bereobaet, flut die Hilft«

aller P&calien (47 pCt.) Hünchens theils durch die

StatUbiiohe, th-Mls tiun-ti die Siele in die Isar. Wenn
nun die Isar nicht jetzt schon durch die 47 yCi. ver-

aaretotgt wird, ao kann es aueb alebts machen, wenn
die !i3 fiCt. noch hinznVommen, weil das Ganz»

selbst hei Niederwasser noch eine so ausserordentliche

VerdSnnong erfibrt. Darob nasere Assaairangswerke

ist die jährliche Mortalitätssiffer Münchens seit 20

Jahren von 42 auf 30 p.M. zurückgegangen, mithin

um 12 p.M. gesunken. Dem Laien bedeutet das

vielleicht nicht sehr viel, aber der Hygieniker muss

darin gewaltige Grössen erHit^ken, denn er berechnet,

dasa jeUt bei 2äO ODO Einwohnern jährlich '6i üOO
Measobealeben mehr zu Grunde gebea wfirdea, weno

wir noch die alU?n Verhältnisse hätten, und die Sta-

tistik weist naobt dass einem Todesfalle mindestens

30 KrankbeitsflUte und einem Srankbeitsfalle durob-

schiiittl I Ii 20Verpnegung8tage ontsprechan. München

wiiriJe also jetzt alljährlich noch ein Mehr von

100 800 Erkrankungen und von 2 Ol G 000 Verpflegs-

tage an erdulden baben^ wena aiebls gesebsbsa «Ire.

Wenn Münct.en d.as Sfhwemmsjstem vollständig

dorohfubren kann, ohne vorerst Rieselfelder ansu-

legeo, so ist es Oewissenssaebe, n niebt neeb auf

viele Jahre hinauszuschieben, sondern es so bald als

möglich zu tbun. Erst zu warten, bis Rieselfelder

angelegt sein werden, kostet so und so viele Mensehen-

Jsbea and kaaa maa das «obl auf sia laadwirth«

schaftlicbes, aber auf kein ärztliches, kein hygienisches

nad keia bamaaes Oewisssn aebmea.

Prausnitz (50) hat das Wasser der Isar bei

München oberhalb und unterhalb der Stadt unmittel-

bar naob Einmündung des Canalwaasers und an zahl-

reichen Stellen flussabwarts beiFreising, Landshut eto.

in verschiedenen Jahreszeiten und unter verschiedenen

meteorologischen Bedingungen wiederholt uotersucbL

DI« ebemlsobe Besebaffeabelt des Isarwassers Inder«

sich in Folge der Aufnahme des gesamniten städtischen

Oberwasaers (mit Ausschluss der Fäcalien) nur ganz

unweaenUieh aad ebeaao steigt der BacteriengabaM

des IsarwasasiS TSriiältnissmässig nur wenig an und
rirrmt räch kurzem Lauf dos Flusses stets wieder ab.

Usi aucit auf chemischem Wege die spontane Reioi-

gaag aaobweisbar ist, so ergebt sieh, dass dsr Plasa

in relativ kurzer 2eit sich der empfangenen Verunrei-

nigungen grösstentbeils entledigt. Die folgende Unter»

saobuagsreibe zeigt dies deattieb:

1 Liter laarwasser eotbielt am IS. Janaar 1889 mg:

Ort der üntoahme
a S

1«< u

Chlor

* •

« w
k <* n
B s>* H Ef

Isar oberhalb München 208.8 3,3 0.76 194
Tor Si&mCkndung des
ObnalwasMfB .... 250,4 4,38 3,2 104W

Nach Einmür.dung des

Canaiwassers .... 360,0 6,1 2,69 14850
Isar bei Freisiag. . . . 252,4 3,9 1,43 Sitt

Das reiche Zahlenmaterial über das Verhalten des

Ploaaes in den ersobiadeaea JabrasssHaa, dia Selbal'

reinigung u. s. w. iai ia der Origfaaknbelt aadis«-

seben.

Hier sei aur neeb erwibiit, dass Praasaita ia

seiner för die Assanirung Ifiaaltsaa so wichtigen Ar-

beit, wie früher schon Brtinner und Emmerich zu

dem Schlüsse kommt: ,dass eine baldig« Einführung

der Absobwammaag der FieaUaa ia dia bar am so

eher zxs wünschen ist, als daraus f3r Münohen sehr

beträohiliobe, vom hygienischen Standpunkte boeban-

stelleade Vortbeile xo arwartea slad, wlbread man
irgendwelche Schädigungen , insbesondere eine Ver-

breitung von Infeotioaakrankbeitao aieht an befdreb»

teo hat.

So blatte r (äl; hat das Wasser der LimmatTor
und nach Einmündaag das Canalwassers der Stadl

Zürich, unter Leitnnf? von Wyss im Auftrage der Be-

hörde
,

bauleriologisch geprüft und über die aUmälige

SalbstreiaigQBg das Plasses üatersaohaefen aasga>

führt

Der Uaoptabwasseroanal führt sowohl dasSchmutx»

Wasser der grossea Stadt, welebe aieb am rechten Ufer

ausdehnt, als das der kleinen, auf dem linken Plnss-

ufer liegenden Stadt oberhalb der Wipkinger Brücke

mittelst drei Mnffenröhrenleitaogen unter dem dortigen

Flassbstt, tO bis 16 mm dsa fJUm ealftrat anllea
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In ditt StroailMf d«r LImmat. Dt« Llnmtt flibrt

ein« miUlere WassermenKO von rund 90000000cbm
pro Tag oder 104 000 1 per See. und die Schmatz-

WMMrmeoge, welche der FIum durch den Haupt-

amiadoMl m wgrtttiwlgwa T«g*ii M dw Wlp>
kirger Brücke aufnimmt, betrifft gewöhnlieb circ»

17 000 bis SO 000 cbm pro Tag oder 200 bis 250 l

p«r S««aBd«. In nomaleii WtnUn geht dl« Wanor-
maase der Limmat auf 2'/i Millionen obm pro Tag

(= 27 000 t per See.) und bei ausserordentlichen,

nor alle 10 bis 20 Jahre wiederkehrenden Tiefstinden

Mf 1 Vi MiliioMD obm (160001 pro See.) hemb. Di»

Geschwindigkeit des Flosswassers schwankt je naoh

dem Wasserstand swiscben 0,4 and 1,5 pro Seounde.

Untarlialb WipUngaii (d. h. naob Bislaof dca Oaaal»

Wassers) nimmt die Limmat weder grössere ZuflfiNi,

ooek irgendwelche Abw&sser aus Fabriken auf.

Sehlattar bat das Plusawasser in daa Monatan

Janaar bis Ende April mehrmals monatlich untersucht.

Die folgende Tabelle enthalt die Resultate einer Unter*

sachoQgsreihe iär Jeden Monat. Da die Untersuohang

daa Flnaavaaaa» anmittalbar omA der CaBalaianaa>

dung wenig Bedeutung hat, so sind die Zahlen für die

betreflenden aar 40 m anterhaib des Canateinlaafe ge-

tagaaan EBlnahnieatcIlaii waggalaaaan.

Z:ihl der ans 1 oom Limmat>Wa.<iSer in Gelatine ent-

wiokeltaD Colaniea:

a m3
1

o

BBtnahneitalleD e
IC»

Ä <
eö ö

ai •*

A. Tor Btnlaaf das
CaaalwaBaars . . . 100 fiSTÜ 1250 1020 1050

K. 0,45 km unterhalb

des Canaleinlaufs 53470 1 i!»!

)

ISC.V) •22-.>U

G. 2'/, km unterhalb

de« Canaleinlaufs . (^370 8t!0 7-2 4000

H. 6'/ikm anterhaib

des Canalainlanfs

.

uao •2'JM bm 7500 2540
J. 7,1 km uaterhalb

des Canalcinlaufs . 900 2470 1980 360Ü &100
K. 107, km unterhalb

dea OanaMnlanii

.

800 1080 510 3900 5100

Aus diesen Zahlen geht hervor, dass die durch

da« gaeammta Oanalwaaiar dar Stadt Zfiriab badiagta

Veranreinigang der Linimat (nach der Zunahme des

BaoteriengehaiUs beortheiltj, im Allgemeinen eine

sehr geringe, mitutar kaom naebwalaban iat onddaai

die spontane Reinigung des Flusswassers auffallend

rasch vor sich geht, insofern oft schon naoh einem

Laufe ron 2'/, km, der Baeterieogehalt des Wassers

geringer ist, als im reinen Liaimatwaaaer,m BittiBta*

dang des Hauptabwassercanals.

Ea aoheint uos deshalb auch die Befdrohtoog des

Verf.*8, daaa dwroh die BtofllbraBg d«a Caoaliranen

von Zürich in die Limmal eine npsundheitsschridigung

der BewobDor von weiter ooterbalb am Flusse gele-

ganeo Oilaobaftaa faniMabi watdao liaaa» gava an-

bafifiadat« sumI soob die »pid«iitial«g<aafa» Baebaob-

tong dagegenspriabt Tan Wtabtfgftait iat dta Baab>

achtung ron Sek., dass sich das Selbsfareinigangsgebiet

des Flusses mit vaobaaader StrSmoBgageaobwindigkait

rergrössect.

d) Balanabtaag.

51) Albr^oht, H . Uiber die Gufahren eleotriacher

Leituiik'i^ri. Gi^sundh. InRtn. ?. 51:13. — 54a) Gramer,
Ed., Die Veibn-nnungswärme der gebräuchlichsten He-

leuchtungsmaterialien und über die Luftveruareiaigang

durch die Beleuchtung. Arch. f. Hjg. Bd. l(k Skttt.
— ji5} Haas, Siaherheitfilampen für Auaaen- nnd
Zwisebenwandbelenohtang. Joora. f. Oasbeleaehtuag«

S. 687. — 5R) Knapp, Ph. C, AccidenLs from t«

electric current. A contribution to tc study of tho

action current!^ of high potential upon tha human
organiKm. Boston Journ. No. 16 und 17. — 57)

Lumraer, Die neueren photometrischen Arbeiten der

physiealiaeh'teeliBiaBhea Keiduaostalt, Photometrisoba
UBtenniebaBgea IT n. III. Zeilsohr. f. laitrnniaBlaBM.
und neuere noch nicht veröffentlichte Experimente. —
.i8) Mu'. hocii, John, Uttber Lichtmcssuni^. Juurn. of

Gaslighting. Ii. y.'i'nf, — 59) Oppler, Th,, Sicher-

heitsbeleuchtung und Stoborheitslämpen auf der Unfall-

rerhütungs-Ausstellung in Berlin 1889. Joam. f. Gaa-

baleoobtuBg. S. 185. — 60) Petteakofer, Max,
Ueber Oaabeleoebtnng ond elaetriaebe Belanabtaag TOBb

hygienischen Standpunkte aas. Vertrag gehalten im
Aerztl. Ver. Mflnohen am 15. Jan. 1890. — 60a) Yoit,
Bemerkungen über Gas- ond ataataisebea Liebt üftseb*

Wochen.sehr. S. 801.

Albrecbt (54) erorten vom hygienischen Stand»

paakt aas die Frage, welobe Qefahren fBr Laben ond

Gesundheit durch electrischo Leitangcn bedingt

werden können. Unterdiesen ist lunäobst die Feaers-

gefabr t« anAbsaa, wataba eatatabt. waas dureb

mangelhafte Verbindungen und ähnliche Umstände

Hitzegrade in der Leitung entstehen, welche za einem

Qlühoodwerden der Drähte fuhren. Um dem Tonu-

beagao ist es in erster Linie erforderlich, dass die

L«itnng<"i *»inen hinreichenden Querschnitt haben,

dass die iemperatur derselben, aoob wenn ein slir-

kam StfOBi, ala dar dar gawöbBliabaa BaaBspraebang

entsprechende, hindurchgeht, eine gef&hrliohe Hdba

nicht erreicht innerhalb von Qebiaden aoUten jada

Leitung und alle Tbaila der Anlage, walaha ifgamdwia

mit brennbarem Material in BerfibrnBg kommen können,

anf das sorgfältigste isolirt werden, namentlich aooh

Leitungen, welche durch Decken, Wände oder Ver-

adiUga gaben, oder aleb knaaea baav. matalllaoba

Gegenstände (Träger, Röhren etc ) berühren müssen.

Ein werthrolles, automatisch wirkendes und daher Ton

der DBaebtsaukait dca beaafatobtigaBden Paraaaala

unabhängiges Vorbeugungsmittel gegen die Entstehong

von Bränden ist die Einschaltung von Bleisicherangen,

deren niedriger Schmelzpunkt die gänzliche Unter-

brechung der Leitung herbeiführt, wenn eine gefibr>

liehe Erhitzung; eintritt. Bei einiger Sorgfalt in der

Aasföhrung der Leitangen sind übrigens die Gefabren,

walabe die StremGbartiagaBg aa BelenobtaBgaBweakan

im Gefolge haben kann, mit den vi'>I grösseren Ge-

fahren einer Qasleitang garnicht in Parallele za stellen.

Waftarbia kdMiaa doroh «ivnalabtiga Btfrdbraflf

alaolriaebar Lettaagaa odar NaaokiBaBtbaila Manaoban
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630 liiifvfticH, OssDicDnmtrruaB um» üanrnnAas TamauAi

gttüdtet od«r an ihrw GMimdlMK fMehidlgt warden.

Dabei muss der Strom den Körper darchflieasen d. b.

der Betreffonde moas die positire and neg&tive Leitaag

giMetawitig berälireD nad ao einea SehlBM sviaolwa

beiden bilden, oder aber die Leitung müsste in Folge

mangelhafter Isolation mit dem Boden in Verbitniiing:

stellen und so der Strom durch dte Füäse dos Berüb-

leadea aad donh seiaaa Körpar larSök sqt zwaitaa

Leitung gflangen. Knapp fhrilt eine Reihe ?on

Fällen mit, bei weloben Lampenputzer und andere mit

der B»di«nang »iMArisebar Batraohtaagskorper ba-

schäftigte Pi^rsonon, durch unvorsiclitiges Manipuliren

mit mangelhaft isolirten Leitangsdrähten von Strömen

getroffen worden. Dabei kann ein schwacher Strom

die schwersten Unglücksfalle verursachen, taaofem

dnrrh Berührung i^^r Drähte zunächst Verbrennnngen

leichteren Grades entstehen, die aber namentlich dann

^aaa araatoian Cbaraetar aaaabnaa, «ana dar Varaa-

glQcltte im Fallen, der nm einen Halt 7.n gewinnen,

nun erst recht die Terhängnissvollea Drähte ergreift

«ad im bavosatlosan Zaataad Ungar« Zatt mit daa-

salben in Berührung bleibt.

Bei Beleuchtungsanlagen, weJche nach dem System

der Hintereiuanderschallang von Qlcihlampen ausge-

fShtk aiod, wobai aa «iob ab» vm Blaflbraag aiaar

hohen Spannung in bewohnten Riamen handelt, wird

man in der Regel nur in der Lage sein, eine Stelle

dar Iiaftaag sa barflhraa, was aadi bai aabr bobaa

Spannungen ohne Gefahr ist. Wenn aber zur gleichen

Zeit im Leitongsbogen ein Brdsohluss vorhanden ist,

und wenn ferner, wie es z. B. in feuchten Räumen der

Fall üt, der meusobliüba KSrper vom Erdboden nur

ungenügend isolirt ist, so liegt die Frage der Oefahr

ähnlich, wie wenn der Körper in die Leitung einge-

aobaltat iai Aaab bai dar Varwaadaag Taa Traaafanaa*

toren, liurrh welche die Iiocbgospannten
,

primären

Strome vor der Einfiibrnng in die Wohnungen in Ströme

an geringer Spannung umgeformt wardaa, siad Ga-

fahren nicht ausKMchlossen , da i. B. in Folge taa

Isolation-sfehlern im Transformator, in welchem ja die

primären und secundären Windoogen dicht nebeneio-

aadar galagart siad, dfa prinira baba Spaaaaag aAr
leirlit '•i-in.n! unerwartet im s''c':irtaren Leitungsdraht

aufirelen kann. Nachdem A. dte praotisohe Möglich-

kalt ainar Qaftbrdnng foa Maeaebaataban dotah alaa-

trische Leitungen erwiesen hat. gebt er zur Beantwor-

tung der Frage über: Welcher Art sind die physio-

logischen Wirkungen electrischer Ströme auf den

naaaohlichen Organismus und bai walabar Straailataa-

ait&t beginnt die Gefahr?

Bei Anwendung einer Stromquelle von cooatanter

alaairaaiatarbabar Kraft iat aa dia Intaasität daa daa

Körper durchfliessendeo Stromes, welche die Heftigkeit

der Wirkung bedingt. Wird dteaalbo bai gleichbleibeo-

dar Spannang vermehrt, {ndam maa dan Widantaad

auf irgend eine Weise verringert, während die Stellen,

an welchen liie Zuleitung geschieht, dieselben bleiben

so nimroi die Wirkung zu. Es ist somit möglich,

aiUtalat atsar Stroaiqaaila, dia aiaa aaTariadaili^a

Spaaaaag anaagt, pbjiiatogiaob« mibaagaa Taa aabv

vaiflobiadaaar lataaaittt barfanabriagaa. Waa dia

Grössi^ Kijrperwidcrstandes botriflTt, so ninn* bei

Vergrosserung der Beröhnuigsflächen mit den Eloc-

tiadaa adar bai Aataaebtaaf dar Baatabarfliaba dia

pbjatologiscbe Wirkung des Stromes aa Heftigkeit za;

doTch beides wird der Widerstand verringert, die Wir-

kung des Stromes also gesteigert. AU Heim die

Klaanaa einerMtaahiaaaon 600 ?olt oft dar troakanan

Spitre eines Finge'<5 finer Hand berührte, empfand

er heftige Zackangen, die sich über die Brust herüber

vaa aiaaei Ana aam aadara aratnaUaa aad ibn fftr

einige Secunden den Athen) bonahmen. Daraus ist zu

sobliessao, dass €00 Volt bei vollem Anfassen ma-

talliaabar Thafle der Schliessung genügen werden, da«

Kfirpar ainen Strom zuzuführen, dessen Intensität ba*

reits nachtheilige Folgen für die Qesnndheit bedingen

kann. Uovdrbältoissmäsaig grösser ist die Wirkung, die

dar OaflTneagaaebtaf aiaar Hasebiaa Mm aaHlligaa

Trennen der Leitung ausübe Zu der electromotoriscben

Kraft der Maschine addirt sich in dieaam Fall die

Spannung daa batn YaxMdiiriadaa daa Haaptatranaa

und das Magnatiamas ia daa Drahtwindnngen auftre-

tenden Ertrastromes. Ferner kornnt jedonfaU? üurh

die Zeil der Emwirltung in Betracht; es ist ja die

StraaMtirka d. i. im TaaUHaiaa dar daa Körpar

durrbfliessenden Electricitätsmenge zu der Zeit des

Dnrchgangas, welche die Qrösse der physiologischen

Wirkaag badtogL

Nach d'Arsonval sind bei geschlossenem Strom-

kreis StromdifTerenzen bis zu 100 Volt durchaus un-

gefährlich. Dagegen genügte dar Bxtraöffnungsstrom

eiaar QlaidiatraBBiaachine von 100 Volt Spannung

bereits, um ein Meerschweinchen zo tödten. Wechsel-

ströme von 60 Volt, also von der Stärke der gawöbn-

Uabaa Jablaobkalbli6aia , geaSgaa, an bai liagarar

Einwirkung Meerschweinchen zu tödten, während

120 Volt aagenblioklichen AtbemstUlstaod und Tod

bavirktaa. Dia fransSaisaba Gamnissfaa, valoha in

im Auftrage des Ministers Anhaltspunkte für ein Ra-

gulativ irn^iDfon sollte, durch welches die Gefahren

eleclnschor Leitungen beseitigt werden sollten, schlag

aaf Oraad dar anrtttataa Vanaaiha dan Waiitar aar,

Gleichströme vrn fsflO Volt Spannungsdifferenten an,

Wachselströme dagegen schon von 60 Volt an dar

Caaaaaaiaaapflioht aa aatarvarfaa, wKbreed gariagara

SpannuDgsdifferenzen als ungefährlich und daher einer

Concessionspflicht nicht unterliegend, ansasebeu seien.

Was die Verhütung von Gefahren für Leben und Qe-

aundheit anlangt, so ergiebt sieh aas dan Varstaban*

den. dass altes auf eine sachgemässe und gewissen-

hafte Anlage der Leitungen ankommt, im AUgamainea

ist dia Varlagaag dar Laitaagaa aatar dia Brda aa
fordern und zwar sollten, um Unglücksfälle bei.Arbeiten

im Strassengrund aussusohliessen , nur Kabai, daraa

Dribta dareb faata BiiaaaDbfiUuDgen gesobfttst aiad,

oder Canäle aus Hauerwerk , Bataa aad Oaiiaiaen . in

denen die Drahte als Luftleitungen ausgespannt sind,

verwandtwerden. Wo hochgespannt« Wechselströme die

Aalaga faa TiaBafanaataian badiag»a, liad diaaa vaa

dan OaUwdaa farasabaUan aad at«am dadaalbaa in
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iKMltBlttN, OaOMMiniSPrbHOB UM» OHMIBikOBAIIB TWBRCUKKHSlTItX. Hl

gat gMio^Artoa Ho1ilrlam«B ontM d»m BSifwwteigt

Oüteriubringen. Durch sorgfältige Arbeil uml gewissen-

hftfle Controle siod ditjenigen UnfÄUe nach Mögliobkeit

sQRaMhnMMiB,wdoh«etwadtdarah ratstoben köont«n

,

d&ss ein Durchschlagen der laoHiflsbichten zwischen

prim&rer und aecnndärer Leitang and damit der Ein-

tritt hober, ooinittelbar lebeasgefährlicher ^Spannungen

tn Iwfrolate Rioma nUttiniM. AH« io dl« Wohiraogen

eingef&brte LeituoRen sind mit Isolirangsmaterial von

•io«r biarwobmderi BestandigkeU gegen äassere Ein

JUts«, DUnrnfUcL gegen P«i«btigk«H «n MD^bM.
Unter keinen Uflutiadw dörfen elMtrisok» L*ltiiiif«n

an Oes-, Wasser-, oi^r sonstige Tjeitani^en anfa^-

achlossen werden. Leilungvii, die von Strumen von

itgendwi» fafiihrdnAander Spanonng dafehfloww

«erden, sollen so verlegt sein, dass eine Berührung

TOD tutberurener Hftod aasgescbloBMa iat, nameoUich

•iMr wlleD positiT« und nvgtliT» Ltttang «owait fQn

einander entfernt sein, dass eine gl»i«hMitlg* Bvrfih-

mog beider nicht stattfinden kann.

Der physiologische Theil der Frage muss jeden

fall« von Hauom aaf Oiaad des Tbierexperimenta in

Angriff genommen werden und der experimen»e!l''n

U/giene liegt es ob, die noch bestehenden Lückeu in

easMan Wiimb aanafftllan. Damit wird aaeb dia

Frage der gesetzlichen Regelung dieser Verhältnisse

ihrer befriedige&den Lösaog nur um so schneller ent-

gegengebraoht «ardsa.

Es ist wohl kein Zafali, sagt Albrecht ia aiaar

Abhandlung über die Gefahren electrischer

Leitungen (Ges. Ing. 598), daas der Altmeister

Pattasfeafer (60), dam vir aaf m fklaa aadarm

Gebieten der Hygiene Anregung and die Grandlage

(fir vettere Versuche und Forschungen verdanken,

anali biw dar aiata var, der ia dar aaa ai«b aaf-

dfisfftndan Ftag» aaf experimentellem We^ die

LSsnng zn finden sachte. Gestützt auf seine eigenen

Arbeiten and die seiner Schüler keoazeichnet P.

gtlsirvieb aed abantaagead vi« immar, die Vor- and

Kacbtbeile der Gas- und electr Ischen Be-

leuchtung, indem er zunächst das 'r»geslicht, das

Qaaliabt aad alMtriieba Liabt oftoh ibiar Qaalitft io

Vergleich stellt. Die Qualit&l des Lichtes hat he-

kanntlüjh EinfloM auf die Sehschärfe und auf den

Farbensinn. Die Sebschirfe wird durch Gaslicht etwa

aai Vie berabgesetzt, während das electriüche Liobt

sogar gegennber dem Tageslicht einen gewissen Vor-

tag beaitit; aber noch viel grösser ist der Biofloss

aaf daa Parbaaslan md ee T«rb«Mert das alealiimb«

Liobt im Vergleich mit dem Tageslicht sowohl den

RothsiaB, vis den Grünsinn, den Blausinn und den

Gelbtiaa sehr weieaUleb. Han bat deshalb var-

gesoblagen, für alle Farbenaignale electrisohes Licht

zu benutzen. Mit dem Gaslicht verglichen ist der

Unterschied nooh viel grösser zu Gunsten des elecui-

aeben Liebtes. Diese Tonfige beeilst wesentlich nor

das Bogenlioht, wahrend das Edison'sche und Swan-

sohe Oläblioht sich mehr dem Gaslicht nähert. In

Beaag aaf die Blandang. «eloba am so inteBairer iat.

Ja attikar di« Liehtqaalla, bat daa Qailiabt eittaa

Torzag vor dam elaelriaobaa. Da almlieb bei dar

electriscben Deleochtung die gleiche Lichtmenge tob

einer kleineren Pl&cbe ausgebt, als bei der Qaa>

beleuchtnng, so ist natürlich das electriaohe Liobt

blendender (reizender). Im Hoftheater in Hänchen

verstummten die Klagen über die Blendung durch die

Edison-Gi&hlichter erst, als m»n matte ülattglooken

darilbar aalale, vodareb dieser Naabtbeil dea elaetrt-

schen Lichtes leicht beseitigt werden kann, indem

das Licht durch eine solche Umhüllung xu einem ser-

«treatao Uobt gaosadrt «M. DI« Helligkeit ninait

dabei aüerdfng« am SO pCt. ab» Aaob darah Sobfrat«

kann man sieh gegen di© Blendung schlitzen und man
kann hierbei die eiectriacbe Lioblijuelle dem Sobau-

aadeB, Leaeadea et«, rtel nlbar bringen als da« Qas-

licht, welches viel mehr Wärme ausstrahlt. Ein

Edisonbrenner von 17 Kerzen Helligkeit entwickelt

aaeh Seak in der Stande 46 Kilo-CaiariaQ, d. b.

soviel Wärme, dass man 46 Kilo Wasser am 1 * C.

erhöhen kann. Eine Gasflamme von 17 Kerzenbellig*

keit giebt dagegen nach Ruhne r und Gramer in

I Stande 908 Calorien, also nahezu das 20 fache.

Das ist ein gewaltiger Unterschied! Im königl. Hof-

theater in Münoben stieg bei üasbeleaobtung und

leerem Haa« aaf der Galerie die Temparator in

1 Stande von IG " auf 27 während sie unter ii

gleichen Bedingungen bei eiectriscber Beleuchtung

aar ran 16 bis 16,6 * C. stieg. Ancb binaiabUlAb

des Einflusses auf die Beschaffanbeit dar Laft
hat das eleclrische Licht einen grossen Vorzug vor

dem Gaslicht. Gasflammen, Kerren und Oelflammen

veitebren Saaeialoff und gabea CO,, Weaser and

organische Stoffe in die Luft ab, während das etectri-

sohe Licht die Beschaffenheit der Loft gar nicht ver-

iadart aad aaeb atebts an« Ibr aofbimmt. Der er-

wachsene Mensch nimmt pro Stunde etwa .38 g 0 aus

der Luft, eine Stearinkerze nimmt 30 g auf, also fast

ebensoviel als der Mensch. Eine Gasflamme von

17 Kerzen Helligkeit (mit 150 Liter Gasverbrauch

pro Stunde) braucht aber 214 g 0, also 7nial mehr

als der Mensch. Der Mensch athmet in der Stunde

«tva 44 g 00] aaa «ad eia« Staariakerse, weleba

10— II g Stearin pro Stunde veizehrt. giebt 28 g

Kohlensäure ab, eine Gasflamme 150 g und eine

Petrolenmilsmme von der gleiohea Helligkeit (17

Kersen) aogar 289 g CO,. Diese CO,-Froduction des

Gases zeigte sich deutlich im Hoftheater in München.

Bei leerem Haus und Gasbeleuchtung erhob sich der

00,-Qabalt der Laft vaa 0,6 aaf 8 p.M. aad bei

electrischer Beleuchtung stieg er nur von 0,C auf

0,7 p.M. Durch geeignete Ventilation and Abführung

der VerbrenaaBgapradaete llaat aieb aUerdiaga aaob

mit Gas eine Beleaohtang berstelleo, die nicht be-

lästigt, nichtsdestoweniger bleibt der Vortheil der

eleclrischen Beleuchtung in dieser Beziehung un-

beafaraitbar.

Ein grosser Nachtheil der Gasbeleuchtung hat

sich bei ohirurgiscben Operationen, die bei Cbloro-

fatmaaroeae aaigafObct vordaa, gaseigL Dia Laft

wird «ibr aehlaobt» aa «taiU ^ob bei AerKtaa aad
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iMHxMtcM« QK8i)iiiMtniOTri.m8 mm tBKSTKAMABB TmiuiKBAiiKaimnr.

Pfttitatoo HiuAsB, BiwuiieB is den ABgen« finobrah

6tc. ein. Diese Reizersoheirningen rubren von Zor-

Mtungsprodacten d«« Cbloroforms her, die sich

Uld6B, wenn im Chloroform in Bortthranf mit der

Flamme kotnmt; es bildet sich Salzsäure, Cblor,

Kohle (dtp Flamme russt) und wahrscheinlich auch

Phosgen üas. Chlor and Saluäure entstehen in

gCMMr Monfo, wo« daram «rbllrlieb ist, dasi 100
Oswichlstheile Chlor 'im aus 93 pCt. Chlor be-

alsbso, nur das übrige ist II und C. Es ist also

notbwondig, in OporBtionsstlon die Lnft, volobo die

Verbrennangsproducle des Gases und die Zersetzungs-

protlncte des Chloroforms t-ntLält, direct abzuführen,

ohne dass sie sich im iiaume verbreiten können.

Sehr zabiroicb sind bbb die QofabfOD, vokbo
'hnrh Gasexplösioneo und I.euchtgaavergiftungen

verursacht werden. Ueber das Zastandekommen von

LoBObtgBSTergiftongen ia BiBsorn obne GasltitBog,

in Folge von Strassenrohrbrächen hat von Fetten-

kofer mehrere experimentelle Arbeilen ausführen

lassen, über die er kurz berichtet. Die Giftigkeit das

Leuchtgases hängt von selnoBi Gehalt an Kobleoosyd

ab, über dessen Wirkungen Gr über unter P.'s

Leitong quantitative Ermittelungen angestellt hat.

Dio Oofabr dar Biplosion ist nfobt so gross, da dar

Geruch schon viel eher unerträglich urnl daher be-

merkt wird, ehe so viel Gas ausgeströmt ist, dasa M
OTploaibal wird, dana es gehören dasa sobon Bei-

mengungen ?on über i pCl. ^ur Luf^ Die stärksten

Explosionen erfolgen, wenn eine Luft 10— IT) pC(.

Gas enthält, von lä pCt. aufwärts nehmen die Kx-

ploaioBOB «iadar ab, an T)«i SS pOt. gaat sa T•^

schwinden, da alsdann nur ruhiges Abbrennen er-

folgt. Dagegen ist eine Luft, die nur 3 pCk Lenoht-

gas »Btbilt, sobon sehr giftig Das wtrksamtto Mitta!

gegen diese Gefahr der Gasbeleuchtung wäre die Ent-

fernung des Kohlenoxyds aus dein Leuchtgas. Aber

bis jetzt bat die Chetuie kein praotisches Keinigungs-

Blittal fir Koblenozjrd gefondan.

Das electrische Licht bringt übrigen'! dem

Haoacben auch Gefahren; es vergiftet allerdings nicht,

abar as kann den Honaeben blitiartig todtaoblagaB

und Häuser anzünden, und diese Gefahr wäobst mit

der Aosdahnung der electrischen Beleuchtung.

Dar Wettstreit zwischen Gas- und electrischer

Beleuchtung gaiBiBbt Jadenfalls unserem gesammten

Belencbtungswesen zum Vortheil. Das Gas hat den

Voreug, dass es in grossen Mengen produoirt und zu

baliabifaBi Oabraaeh aargsapafobart wardoB baan.

Anders beim electrischen Licht, das sofort erlischt,

wenn ein Stillstand in der zugehörigen Maschine oder

•iaa ÜDtirbreobang dar teitang eintritL

Wibiand die Gasproduction Tag und Nacht fort-

gesetrt werden kann, müssen die Maschinen zur Her-

stellung des electrischen Lichtes bei Tag stille stehen.

Es ist dnbalb das aleotriooba Liebt aedi immer la

theuer. Nach den Untersuchungen von Fischer,

Erismaon, Sojka und Rnbner liefert bei gleicher

Liflbtatirita eine gut oonatmirta PatialeBmladipa

ianaar Boab «litMa dii bllli|rte LiobL Das Qaallebt

ist etwa doppelt so tbeoer, BdiaOBHobt dralBial, Rlbdi

siebenmal und Stearinkerzen 27mal theurer als

Petroleum, während Wallrath and Waoba 60 bis

70 mal tbaorar sa steben kommen ab Petraleaai.

Wenn die electrische Beleuchtaag und das

electrische Licht, das wohl nimmermehr erlöschen

und stets weiter durchdringen wird, — auch gross«

Torsüge vor der GaabalaaiÄtaBg aad dem Qailicbt

besitzt, wird letzteres doob aaob niidit voa dar Bild»

fl&ohe verschwinden.

Voit (60a) bespriobt zanKehst die Parbe das

Gas- und electrischen Lichtes. Wenn man eine

Scala aufstollen wiü. so ist das Oaslicht am meisten

roth, dann kouiuit das electrische Bogenlicht and

dann erst daa SoBnealiobt. Das Glihlicht Ist fast

identisch in seiner Farbe mit dem Gaslicht, es nähert

sich nur etwas mehr dem Bogenlicht. Wenn man daa

blase Liebt für nngünstigar bilt ala das gelbe, so

würde das Gaslicht das beste Licht sein, dann erst

würde das electrische Licht und erst nachher das

Sonnenliobt kommen. Es ist jedoch keineswegs nach-

gewiesen, dass die verschiedenen Farben mehr oder

weniger gefährdend auf das Auge einwirken, im Oe

gentbeil scheinen die bis jetst vorliegenden Beob-

aebtnngen ta teigen, daas die tatenaitM aad dar

Glanz des Lichtes von hervorragend maassgebendem

Einfluss sind. Was die Feuersgefabr anlangt, so muss

BitB bier antersebelden swisebaB der OeUbbr, ««lebe

die Lichtquelle und derjenigen, welche die Leitung

verarsachen kann. In Bezug auf die Lichtquelle ist

das Gaslicht gefiibrlioher, als das electrische Licht,

da «rsterea bei einer bsotiminteB LieblaieBge eiae Tlal

höhere Wärniomonge entwickelt, als d.n.i nlortrische

Liobt, so dass die Umgebung sof viel höhere Tempe-

ratur gebraobt wird. Die Oasleitang dagegea fit

absolut nicht feuersgefährlich, währeadesdie Leitung

einer electrischen Beleuchtungsanlage werden kann,

wenn dieselbe nicht in der richtigen Weise hergestellt

Ist oder wenn eis gestört wird. So x. B. kteaea die

von der Maschine zur Beleuchtungsanlage führenden

Drähte mit den zur Maschine zuräckführendeo siob,

wenn sie nabe beieinander liegen, plfitsUob berdbreB

oder durch einen dritten Draht metallisch verbunden

werden. Es wird dann dem Strom ein Weg von sehr

geringem Widerstaad erdffnet, wodurch dann die

Menge der fliessendSB Blectricität, die Stromstärke,

bedeutend anwachsen und eine starke Erwärmung des

Leitungsdrahtes eintreten kann. Uierdoroh worden

sobon oft Briade veraalant. Man tebttst aloh da*

gegen durch .\nbringung von sogen. Sicherheits-

scbaltoogen in den Leituogsaniagen. Darob die Fort-

•obrltte der Teobaik ist gegenwärtig aoob bei eleotri-

•oheB Leitungen jede Feuersgefabr beseitigt und ia

nenerer Zeit wurde gerade auf Betreiben der Feuer-

versicherongsgesellsobaften in ganz Prensaen bei Neu-

baatea tob Tbeateia die GasbeleaeblaBf Baaga-

schlos.^en und electrische Beleuchtung vorgeschrieben.

Bs besteht kein Zweifel darüber, dass gegenwärtig

die electrifobe Bdeuobtang weniger gefäbrlieib la

Berag BBf BrndaniBbea tat, all die OitbeliBBbtaag;
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ScbUesslich kommt noch die LebeaagsrahT InBvtraeht,

welche durch electrische Beleuchtungsanlagen hervor-

geruffto weidoo kann. In Amerika kommen viel mehr

T<HtwnUl0 doreb Bl««tddtit vor als bei oos. In
Jahre 1880— 88 wurden in den Vereinigten Staaten

116 Personen darch Electricität getödtet. Der Grund

diawr gebioften Unglflokafille in Amerika liegt darin,

dass dort die Beleachtangsanlagvn mm groMOB
Theil mit Wechaelströnjen betrieben werden und mit

Spaonaogen, die ca, 2000 Volt, oft aber auch

10 000 Volt botrfegon. In Dootsobland dafogwi wird

bei diesen Anlagen ein Gleichstrom b*>tiutzt, dessen

Spaaouog böcbateos bis 1 20 Volt geht. Bei einer

HaMbiae nit Gl«ie1ttli«D Rait lieb, naeb Brown,
diwor Strom noch ToUständig obaa Gefahr durob dan

menschlichen Körper schÜessen, wenn eine Spannung

Toa 1042 Volt vorbanden ist. Bei Weobselstromen

fcatto na» oIimii Maasabaa aoboa boi oiner Spaaaaag
vor 1 flO Volt tödten, so rfass also die Spannung bei

den amehkaoisoben Anlagen etwa 10 mal grösser ist,

ab aoUnmidtg ist, um «iaon Honaeboa xa tSdtaa.

DaM solche Anlagen gefährlich werden müssen, wird

sofort einleuchten. In Dculschland will man solche

Gefährdungen des menschlioben Lebens durch eine in

Vofbonitaog befiadliobe Qesotagobaog wbiten. Sa
sollen nämlich die Anlagen mit Gleichstrom, wenn sie

eine höhere Spannung als 300 Volt besitseo, vor

ibror Rofatallaog aagemoldot wordon aod ont auf

Grund einer Untersuchung die Grlaubniss lur Aus-

führoog ertbeilt werden. Bei Wechselströmen ist

150 Volt die concessionspflichtigo Grone. Der Er-

baaor ainer solchen Anlage moss den Beweis führen,

dass er durch genügende Vorsichtsmassregelo Jede

Gefahr beseitigt bat. Es können jettl Anlagen

horgeatoUt wordon, «otobo xwar bioaiobtlkli dar vor-

wendeten grossen Spannungen den amerikanischen

gloicbkommen, aber denoocb das Lobon oicbt ge<

flOirdon; es nüssoo diooolbon nur ia onttpneboador

Weise ausgeführt sein. Nach Allem steht die electri-

sche Beleuchtung der Gasbelouchlüng in hygienischer

Besiehung etwas voran. Bei der Wahl einer Be-

looohtaDgaaalaffo koomott abor mhA Ocoaonfaohe

Vortbeile, Bequemlichkeit im Betrieb und künstlerische

Erwägungen ia Betracht. Gas- und electrische Be-

lovobtung wordoD obeaao gat aoboa efnandor bo*

stehen, wie die Keno and dio FoltolwimUnpo aoboa

dot QaaboloBcbtiiDg.

a) Hoiiwag and Voatilatloa.

61) Beielstein , Wilb , Kine Warmwaai-eranlagc im

kloiaatoB Maanttabo. Qoonadb. Ingoo. 716. — €3)
Bnddo, V., Venaebo übor dio twöekniaaigita forn
der Luftableilung bti df'r Winter Ventilation bewohnter

Räume. Zcit&chr. lür Hyg Bd. 8. S, 507. — 63)

Chantemesse, Le ohauffage des habitationä. A; : i

d'byg. No. 12. p. 621-534. - 64) Detbclbe, Le

obauffage des appartement» Rev. tcient. Par. 689—692.

— €A) Sayrs, N. W., The Ventilation of tonnola.

Tr. Am. Sog. Oivil Bogln. N.Y. 288—809. 8p1.~
66} Glinzer, E, Die Ranobplage und ihre Abhilfe.

Vortras. Hamburg, gr. 8. 84Ss. — 67) Hieke, E.,

BMawagnotago doaOogOBjpalaatw inyoncdig. Haimag

und Lüf(ungsanl.\^cn in den neuerbauten Theilen dw
Hospitäler St. Bonifaoius und St. Maria in Florenx.
Gesuadh. Ingen. S. 8S5. — 68) Sttptaor von Joo-
st orff, Bans, Die Untersuchung von Feueranlagen.

Bine Anleitung xnr Anstellung von Heitre« suchen. Wien.
8. Vni. 511 .=:s. Mit 49 Abbildungen. — 69) Knorr,
Richard, Unt'jr.suchur^cr. über «lie Verschl^-cht^riing

der Luft durch ii;iihfji/.ap;ar<iti'. Arcb. t Ilvi; Bd. 11.

S. 86. — 70) Lery, Auguste, Lüftungsanlagen mit
Gasbeleuchtung. Journ. des usines a gai. — 71)Lon-
boldt, Wilb., Dio Sturxflas»aMn-Fononing mit Vor-
breonnDgikaTnmem fm Fenemora. Thro Anwendung
insbcscnderc iif häusliche Feuorunccn, Brennöfen,
Schmelzöfen, d<itjtben auf Kt-ssel- und Locomotirfcue*
runj;>jn etc. Kin .Schritt zur Verhütung der Rauch- unJ
Ru.s:,plaKr. H.-rliri IS'.M S. 5S — 72) Du
Mijsiiit, Kuraet's des Maschines .i vapeur. .\nnaU d*b7g>
No. 12. p. 384. — 73) Nicaise, D« l'attation poma-
noato par Ia feattro oavorto. Bull, de PAoad. p. f69.
— 74) Niemaun, M., Leuchtgas und Rauchplaj^e.

Was kann das Lcuchtt^as zur Beseitigung der Haucb-
plage beitragen? (iesundh Ingen. S. 314 — 7.i)

Public heatlb, air and Ventilation. London. 8. 60 pp.— 76) Reiohard, Heitnng mit Leuchtga« und der

Karlsitiber Sehulofen. Jooro f, Gasbeleoobtong S. 2.

— 77) SobÖDwortb, Amolf, Bestinmuag der Luft>
geaohwindigkeiten in Ventilatioosröbren mittels des

Manometers. Aroh. f. Byg. Bd. Ii. S. 114. — 78)
Wagner, B, Theorie und Praxis in der Heizaags^
und Lüflungsttchnik. Oesondh. Ingen. S. 291.

Beielstein (Ül) bat für kleine Mietbswohnongen

oino billtgo, oiafaflibe and got fanothmirondo Bado-
einrichtung hergestellt, die aus einer Badewanne

(am besten wegen des geringen Wasserinbaltes ist

die gesobwotft», sogen, englisobo Wanao, an wolobor

das Kopfende grössere Weile besitzt, als das Pnssende)

von 1,10 m Büdenlänge 0..i bezw. 0,4 m Bodenbreite,

1,3 lu ober« Länge, 0,59 betw. 0,44 m obere Breite,

0,57 m H6bo an lapfeada, 0,5 n an Fussando and
0 47 m Höhe in der Mitte und einem Heiikessel

(Boiler) von 1 m Höhe und 0,36 ni Daohmesser =
100 Liter Waasoriabalt bastebt. Dieser aar Er-

wärmung des Badewassers dienende Kessel wird ge-

beizt mittelst Herdüchlaoge die aus 25 mm galvani-

sirtem Eisenrohr mit Kniestüoken und KückbÖgen be-

stehend in diei Gängen in die Feuerungen gelegt ist

und zwar so. dass die Circulationsröbren nicht die

Herdplatte durchbrechen, sondern nur eine Kachel an

der SoHo dte Hördes. Der Kassel ist aas Zinkbleeb

No. 16 gearbeitet und erhält seinen Zufluss durcb

eioon kleinen Scbwimmerbabn, bat also keinen be-

sonderen Draolr aossabaltoa. Das gobraoebto Bado-

Wasser wird vermittelst aiBOr StraUpampo, wotebo bi«

auf 3 m Röhe saugt, aas der Badewanne ab-

gesaugt und in das näcbstgelegene Ausßass-

boekoa oatloort. Das Badowaaasr (100 Liter) wird

während der Zubereitung des Mittagsmahles ko!;tenlos

miterwärmt. Dioae Einrichtung ist den gebriachlicbou

Wanaon nit CinolatliMWof«« ador gar Badostnblen

0. dgl. SamgaloD watt ranmiobaa.

Budde (62) bringt Beiträge sor Entsoboidaag

der Frage, wie die Luftabführnng in Hänmen von

regelmässiger Form, wie Wobnaimmern, Schul und

XraakaDsIlon stau an bealM barnrhilaUlgt wird, woan

Vontllalioii dank Drookdlffiimt md ntodargabanda
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H«itBng BBgew«Dd«t wird. Znr Äasführun^ der

Versuch« btnotztöB. ein kleines Zimmer von 37,7 cbni.

Dasselbe war darch einen mit einem Frischiuftcanai

iB TerbiadBng atobMdM MaBtotofoB gtbaiit. Dw
Frischiuftcanai ginj; von einem über einer Jer überen

Fensterscheiben angebrachten Lufikasten aus und

Ttrttaf diobt unter d«r Deok« Ms tu der Boke, in

welcher der Ofen angebracht war, ging dann rertical

abwärts und mündete in gewöhnliober WeiM in den

Fuss des Ofens hinein.

Nach Deny sammelt sich die nnreine Lufi eines

ZinoierB anter der Becke und indem sie mit den

kalten Wänden in Berührung liomnit, contrahirt sie

flieh, sie fällt längs der lialten Wände herab. Diese

Laft mnM neoh Deny abgefangen werden, dnmit sie

Bloh nickt mit der übrigen Luft im Ranroe mische und

diese vsrunreinige. Die Ableitung dieser schlechte-iten

Xnft geschiebt dadurch, dass längs der abiiühlenden

Wiad« (Fr»»tiriBde, knlte Ocnidcrwinde etc.) foK-

laufende Sammelbehülter mitteist HoUpaneelen oder

hohler Sockel hergestellt werden, welche oben offen

tod, nnr mit einem darebbrockeneB OnncrBBawnt

oder einem anderen Gitter rerselien. Dieser dnroh die

Innenseite der abkühlenden Wand und der Hole-

t&felnng in verticaler, durch den Pussboden und die

Abdeokttng in bcriscntalfr Richtung gebildeteSammel-

behälter fingt also die von der Decke herabfallende

Laft aaf, nachdem sie ihre Wärme an die katie Wand
abgefeben bat Der Sammler steht mit einem Ab-

zugsschlole. in welchem die Luft eine Geschwindigkeit

von 1,8 bis 2,0 m pro Secunde bat, in Verbindung.

Aniaerdem war im Sommer noch die gewöhnliche

Form der Luftableitung durch eineSaogeöffoung unten

im Zimmer, in der Nähe des Ofens und endlich eine

solche durch eine Saageöffoang in dem Schornstein

Sber dem OCn In der Hihe der Decke BBgebcaoht,

nm die Wirkung dieser verschiedenen Arten der Loft-

ableitung mit einander vergleichen zu Itoonen.

Die Versuche (Kohlensänrebeslimmungen, Anemo-

neterbeobacbtongen, Rauohversuche und Temperatur-

BbaemtiAnen) seigten in der That, dass man durch

Absaugen vermittelst des Paneolsammlers die unreine

Luft am besten und schnellsten enlferoea und oamenl-

Keh die Luft in der RetpIrBtieBflbAbe rein halten kann.

Die Temper&lurbeolachlungen deuten an, dass diese

Methode anob die meist öconomiscbe ist, indem sie die

TOllBttndlgat« Aamatinng der im Zimmer prodnditan

Wirme bedingt. Je höber der Sammler ist, um so

vollständiger wird die Abführung des längs der kalten

Wände niedergebenden Luftstroma werden, aber um
•0 grlBMr wird nach die Schiebte ron relativ wenig

bewegter unreiner Luft, die sich über dem Fussboden

eanmelt. Dieser letttere UebeUtaod kann aber wohl

dadvicb beseitigt «eidcD, dtss man den MaBtelranm

des Ofens in zwei getrennte Räume theill, von welchen

der eine zur Erwärmung der durch den Frischiuft-

canai einströmenden Luft, der andere zur Erwärmung
der Zimmerluft durch nCiroulatioo** dlmt, SC dass die

anreia« Lnlt Aber dem BodsB scbaeUtr fifMi die

Deeke gnflibrt wird und als» «iodsr ia dsa Batirk d«B

Absaugeprocosses kommt.

bei den Versuchen mit Absauguog durch einen

innerhalb des Paneelsammlers anfebraaliteB Oaaal,

welcher das gleichmässige Absaugen über die game
Anedebnang dee Sammlers bewirkte und bei einem

?ersncbe mit geMtaetem AbsangeeaBal ttber dem Ofsa,

war die abgesaugte Kohlensänremenge viel grösser,

als die im Zimmer prodncir»» dieser Unterschied

lässt sich nur dadurcii erklaren, dass ein Tbeil der

dsMh die Bsgrsnaagen in das Zimmer elaIrctsBdsii

Luft viel mehr Kcbl?rs:iiire, als die Aussenlüfl ent-

halten hat und dieser Tbeii kann nur der dursh den

Boden nad die Decke eingestrimte sein. Die ünache
hiervon lag darin, dass der Querschnitt des Absauge-

canals grösser als der des Frischlnftoanals war und

letzterer in Folge mehrfacher Biegungen etc. die Luft*

bewegung mehr behinderte. Namentlich ist das

Zwischendecken- Füll material geeignet, die Luft beim

Darohströmen durch dasselbe stark zu reronreinigen.

Man vifd aber in kttnstliob TenÜlirteD Rlamen die

Lufleinströmung durch den Boden und die Decke ver-

hindern können, wenn man das Verhältniss swisohea

der Lnftsnleitung nnd Lnftableitnng so ordnet, dasi

sich nirgends im Raum ein wesentlicher L'uterdruok

ausbilden kann. Dabei ist namentlich zu Inachten,

dass die Luftfübroog eines Canals nicht nur von dem

Qnersobnltt nnd den DmokTerk&ltotssen, soBdem nach

von den Widerstandsverhäi'ri^'^t'n .iVhrir.gt.

Die Versuche bei geöffnetem Absaugooanal aber

dem Ofen ergaben das Resnitat, dass man darch eine

Absaageöfinnng Sber dem Of n wohl eine grroasa

Wärmemenge, aber auf der anderen Seite keine v»r-

hältoissmäsaig grosse Menge unreiner Luft aas dem
Zimmer ahffibiSB kann.

Ghantemesse (63j anterzieht die Oefen nüt

langsamer Yerbrennaag vnd speciell die beweglichen

dum scharfen Kritik. Trotz aller Mahnangen kommen
diese gesandbeitsechädUohen Heizvorrichtungen immer

häufiger in den Wobnongen in Gebrauch, entsprechend

mehrt sich aber auch die Zahl der hierdurch herbei-

geführten Unglücksfalle. Die Oefen entwickeln sehr

viel Kohlenoxjrdgas
, (gegen Erwarten weniger bei

langsamer VerbreanoBg and mehr bei vollem Zog),

die geringste ungünstige Luftströmung oder aurh dn-;

blosse Ueixea des gleichen Caminea von einem andern

Wohnraam ans kann Ursache sein, dass allaiddUUlebaik

Gase, statt in die Laft zu entweichen, ia dieWohnang

zurückgetrieben werden, und so ist man dnrrh das

blosse Mitbewobnea eines Hauses, in weichem aodre

Mieiber deraitiga Oefen beaatien, der Oabhr des Br*

stickens durch Kohlenotjdgas ausgesetzt. Dujardin

Beaumetz und Saint Martin haben gefunden, dass

is einem Zimmer vim 85cbmRaamiBhalt, nach lOstfin-

diger langsamer Heizung eines beweglichen Ofens

100 Liter Luft ihren Kohlenozydgasgehalt von 29 ccm
auf 49 ccm erhöhten, es trifft also auf den Cubikmeter

Luft eine Vermehrang von 197 com Kohle&oxjdgBS*

Die im vocifsn Jahre von der Acadami» erlasssnaB
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wordnaiifwi Inboi lioh ab nielit durohgreifend er*

wiesen.

In der rae ll»tharin TerungtückUn könliob in

einem Atelier 9 Penoaeo, welche nur durch den so»

OUfgM ItBlritt «ine« Fremdw flieheitm Tod ent»

rissen •w urrlpri, heule aber noch alle schwer krank dar-

niederliegeo. Von 2 Oefen an jedem Ende de« Saales,

welebe ihr« Robi» in der MhtB vereint »in Cnmln

führten, war nor einer geheizt worden, und dieser

hatte die Verbrennnngsgase durch den andern in den

Saal iDrüokgeaobiokt. Die 4. Commiesion äussert sich

Ufeeiobto derattigar immer hinAgw «iadarlEehiMider

Thatsarhrn dahin: 1, Man nrip-s wiederholt auf die

grosse (üenkbrliobkeit der beweglichen Oefen mit lang-

•uier VtiteMBottg «iiflMrhMm mtobMi. 8. Der

Aufstellang eines solchen Ofens moss eine Unter-

saohung durch den Arohiteoten dea Besitzers oder

Mietliers «orbergeben, am sieh zu gewissem, das» ge-

nügend Zug vorbanden ist; dass der Camin mit andern

Caminen nicht zusammenhängt. DieOfentbOnomtoan
bermetlsoh sobliesaen.

Kn«rr (69) hnt den BaHui der neoerdiagi in

Gebrauch gekommenen Gasbadeöfen ebne Ab-
zngSTorrivbtung für die Verbren nangapro*
dnete («LeuchigasregenentlTSfen'', ,Waaw«ti«B*
Heizapparat miUels Gas" elo.) auf dieLuftbesobtltNi-

beit in den beireffenden Käunien chemisch untersucht.

Pia VeraniassuDg hierzu gaben twei Vergifluagsfälle,

walob« K. in Mfiaelm bei eintr Dane, und drei

Knaben während des Bades beobachtet hatte, das

TermilteUt eines nWaseerstrom-Qas- Heizapparates'

(Firma: J. 0. Houbwi Sobn Carl In Aaebeo) berge*

stellt worden war. Bei diesem Badeofen geben die

Heizgase ihre simmtliche Wärme an das Wasser ab

ond treten dann gänzlich abgekühlt in die Zimmer*

loft ans. Olaaer Apparat liafart sofort nnob Inbe-

triebsetzung continuirlich warmes Wasser, dessen

Temperatur von 10 bis 50* R. beliebig rogniirt

worden bann. DiaVennebe «nrdon in «inen 86,1 obm
grossen Badezimmer angestellt. Das Hriil aus 250

bia 260 Liter Waaser bestehend, war in etwa '/^ bis

V4 Stnndon faitig goitottt, woboi eiro* 1000 Ular

Gas verbraucht Vörden. Beim ersten Versuch atiag

der Koblensäuregehalt der Zimmorluft in der Zeit von

10 b. 30' bis 11 b. 9', während der Zubereitung des

Badaa ton 0,967 Mf S,64S Pioo. Bai alaan andoron

Versurt- wurde beim Anheilen des Badeofens nm

10b. 46' der CO,-Gehalt der Luft so 0,137 Proc. und

dar Sanoratoffgahah n 19,96 pGt. baaUnnt Un
11 b. 54' oaob Fertigstellung dea Bades war der

CO,-Qehalt 3.394 pCt., der Sauerstoffgebalt 16,89 pCt.

Bei einem Versuche wurde sogar ein Ansteigen des

Kohlensänregebaltes anf 3,780 pGt. und eine Ver-

minderung doa SonantodlKahaltaa oof 16,97 pCt. ba-

obaohtek

Da naob üntaraniAnngOD von Bmnorioh erat

bei einem KohlensHuregehalt von GpCt. beim Menschen

Vergiftnngseraoheinungen auftreten, so können die

während dea Badena anfgotiotanon Krankbeitaaiaohat-

&«ii|aii (OhiBtaht, laldita Ofanaia, ConTolaionan)

niobt ledigUob dar«b die Steigerung des CO,-<]ehallea

der Zimmerluft auf 2,78 pCt. erklärt woidao. Anab
die beobachtete SauerstofTverminderong an sich wäre

aar Erklärung der VorftUe niobt ausreichend. Man
hat es hier alao «ohnebainlleh nit einer oombi-
nirten 'VS'irkutig der Kohlensäareanh&afnnf
und des Sauerstoffmangels zu thun.

Bb iat übriger 3 so baadhten, dass bis jetst keine

zuverlässige Beobachtungen am Henscheo über die

Frage vorliegen, bei welchem COj Gehalt der Luft

Krank heitseraobeinuDgen aufireleo, wenn die CO^
momantan nnd nicht nUnillg aotwiekalt wird. Bei

dem einen der von Knorr beobachteten Vergifiungs-

fälle trat nämliob bei Kindern von 7, 3 ood IV4Jahren
pIStaliob Ohnnaebt ain, ob sio in daa Badaiinsar
verbracht wurden, naobdem das Bad schon haigaataUt

nnd die Heizung des Apparates sistirt war.

Die durch die nntanuebtan Qaabadeöfen bedingte

Verscbleohterung dar Luft kann beeonders dann ga-

fahrlicb werden, wenn, wie in Familien öfters ge-

sohieht, mehrere Bäder naoh einander hergestellt und

bandtat wordan. JodaniUla Iat doroi dio Ontor>

suohungs Resultate Knorr 's das Verdict über alle

jene Heizapparate gesprooben, die bei giosaem Q«a-

ooBMin dia Tetbraurangaprodoeta abAt nyailon.

Allo gidaaeren Qasheizapparate, die katnan odar oinan

ungenügenden Abzug für die VerbrennongSgaaa lM>

sitzen, sollten slaatiich verboten werden. —
Du Mesnil (72) bespriobt di? zunehmenr^n Bo-

lästigung durch Kohlenrauch, weicher das berühmte

hallo Paris bold «u oinon Zuatand wie w in Ha»-
ehester, Glasgow, ja London herrscht, redociren wild.

Die 1850 erlassenen Bestimmungen über die Anwen*
dung von raochverzehrenden Apparaten bei den Ca-

minon der Dampfmasohinen sind einfach ignorirt

worden. Unter dem schwar-hr-n Vorwand, die Freiheit

der Industrie nicht hemmen zu dürfeai bat man einer

kloinon Mhidorbait das Xoebt oIngarSnnt, die gmao
Mehrheit schwer lu ^plä'^tisjen und gesundheitlich zu

benachtheiligen. Die Eleotrioitätswerke apeoieli, weloho

in Folge einar LSeko dar Baatinmmgoa ontar baina

Rubrik gotaast werden können, entziehen sich jeder

Controle und bilden für ihre Nachbarschaft eine Quelle

von Oefahr. So die Eiectrioitätsaniage des Finanz-

mtoialerloaM dioht naboB dan Loorra. Dia Knnat-

"chritT:? (rehen, ganz abgesehen von der Gefahr einer

feuersbruast, sioberer Zerstörang durch den Kobleo"

ranob entgegen. DongUa-Oaltoo bat boraebnot,

dass 1000 Tonnen Kohlen (London verbraucht deren

täglich 10000) 15 000 Kilogramm schwefliger Sänre,

welche sich bald in Schwefelsäure verwandelt, in die

Loft entsenden. Ein Cobikmeter Londoner Luft ent-

hält also I g schwellige Säure. Will man nicht, dass

die Pariser Verhältnisse in wenigen Jahren die gleichen

wordon, 80 nAgo das Pariamaat odar dio Bogiornng

dieser brennenden Frage ihre Aufmorlisamkeit zu-

wenden. Wären die bestehenden BeaUmmungen

ftiong gehandbabi waidaa, ao Utto afah dio Oomnr^

raaa dar BiiUdnog gaaignatar Baftobranabrnnga-
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, OntOKMuunmira dvd twumimtam TnMBMVsnmi.

ftppkral« sugewaudt, and dl« Frag« wäre hMt« f9r

«BS 9in flberwnndener Standpnnkt.

yi^mann (74) fordert alle dUjenif^en, welche

eriisUich an der Beaeitigiuig der Rauobplage arbeilen

«•ll«B. auf, di« OMUMtaltM in aBlMMiUm In 1bt«n

Bestreben, dem Leacbtg&s eine allj^emeine Verwendurig

zum Kochen der Speisen ta Torsobaffen. Jeder Cabik-

flMtvr Leacbtgas, weleber nim Koehao oder flviiMi

verbrauoht wird, leistet etwa soriel wie 1 bis 3 kg

Steinkohlen oder 2 bis 6 kg Braunkohlen, bei deren

bdcbst mangelbafter AusiiuUuug in den Kücben- und

StobeofsawrangeD, nridudert aIm dl« Bdlatohvnf

einer entspn'i^h v 1«n Henge Rauch. Die meisten Oas-

ansUUten habeu für .Koch*** und .Ueiz''-Qas eine er-

tobliob« Prwsenn&asigiing •ingefflbct, so dass dem
Einwand, ^dass das Gas zn theuer sei**, begegnet iat

und die betreffenden Koch- und Heiz- Apparate sind

gegenwärtig schon sehr Terrollkommoet und ao con-

simirt, dasa sie den Gewohnheiten des deutschen

Volkes entsprechen. Die in England besiehende

Smoke-Abateineot-Iastitalion betrachtet es als eine

II*iiptiMf|Bftb« dt« Varbraitaaf der Gasfeneriiof ra

fördern, indem sie öfTentlicbe Vorträge halten lasst,

QMöfeo mietbweise und probeweise verleiht und «Ine

beitlndtge DntersiiolniagMOinabaioD lar Prafmif

guter neuer Gasapparate eingesetzt hat. Wenn man
die Bequemlicbkf» it, Reinlichkeit, beständige Bereit-

schalt, Krsparuiss au Dienstp«raonal u. dgl. , welche

Bit der Qaeheiinng T«rbiiDd«n «indt in Bnrif^Dg
lieht, so da'-f mm die Erwartung hegen, dass das

Kochen and Heizen mit Gas in immer waobsendem

HaMie BDg»iv«Bd«t aad dtiult die Rauohplage immer

mehr eingeschränkt wird.

Recknagel bat im Jahre 1877 (Pogg. Annal.

Bd. II) zur Bestimmung von Loftgescbwindigkeiten

ein Instraneat angegeben, welches auf dem Prioolp

des Manometers beruht, und den Namen Recknagol'

sohes Differential-Manometer erhalten hat.

Soboii frSber bat dieeer Poreeber «In« Porm das

Conibes'.schon Flügelanemomoters in Vurschlag

gebracht, welche in den hyg. Instituten Eingang und

allgemein« Anwendung gefunden bat.

Auf Anrathen des Referenten unternahm es nun

Schönwerth (77), die tJebereinstiramung beider In-

strumente einer eingehenden Prüfung tu unterziehen.

Br braebt« an «ineoi fertlealeo Lookoamin (Abwiff

eines Abdanipfraumes) eine damit communicirende

horitontale Blechhülse von quadratischem Querschnitt

an, In weiMbe er die beideo Inatnimente einaetien

bminte.

Das gebrancbie Plügelanemooieter ergab dl« Qe-

sobwiodigkeit r nach der Formel

raO,M4*0»I6.n,
wo n die an ^tntim Uhrwerk ablesbare Zahl d«r Bota-

tionen innerhalb einer Minute bedeutet.

Daa MaDemeter beatobt aua «iner mit Petroleum

oder Alcohol zu füllenden Trommel, welche den einen

Schenke! vor$t«llt. dann in einer ron ihrem Boden

attageheadeo itfihre, welche in borisoataler Ebene
diabbar iet and mit einer in Hllllmeter gethattte«

OlasiSbr» endet, das Ist der sw«it« 8obevl«t FtlH

man die Trommel, so füllt sich zugleich die Glasröhre,

und zwsr um so mehr, je kleiner ihr Neigungswinkel

ist. — Die Trommel wird durch eine luftdicht auf-

aatabare Olaaplatte geaoUeaaan and nabo am «baren

Rande geht aas derselben ein Tubulus ab dnr einen

Caoteobakfloblaach trSgt^ an dessen anderem Kode

«in «igoiitliSmHeber Apparat angebraobl bt Bb
kleines HeasiagaolMiboben beendet die gante Vorrieb*

lang; es ist einmal vom Mittelpunkt der Scheibe her,

dann von der Randfiäohe aus bis sa seinem geometri-

aehan Cantmm dnrabbalirt, wa beide Baimragao looht-

winklig in einander tiber^fb?" T>i»» Randbohrnng

geht luimtttelbar in das Lumen des kleinen Messiog-

rBhrdwM aber, aa daaa Sebeibobaa aad daa damit

verbundene Röhrohen etwa kochlöffelartig ausaehen.

Zum Versuche non wird das Pl&ttchen dem Luft*

Strom gerade entgegengestellt and eine doppelte Ab-

leansg pmacht: dieeine, wann die dnrohbohrte Pläohe

des Plättchens dem Laftstrom tugewendet ist, die

andere, wenn sie von ihm abgewendet ist. Dadurch

•feb«n stob «wei Btnalallongen in der glisenien

Me3sr5hre, deren Differenz in Betracht koront.

NaobRecknagera theoretisch abgeleiteter Fonnel

aotlt* al«b nu di« Lnftgeaebwindigkeit t ab

ergeben. Es ist dabei s die Dichtigkeit der Luft, die

mit der Temperator ab*, mit dem Drucke zunimmt;

w bedantet die abaoint« BhulellnngadiftfOni, dl«

Ton der Neigung der Glasröbia nbbingt und
Aiohungsoonstantt» ir«nannt wird.

Bei der ersten Vertttobsteibe ward« d«r Apparat

mit Petrolenm f«faUt. MaaonMtar nnd Anamomatnr

bekamen ihren ständigen Platz an zwei symmetrischen

Stallen 17 cm tief im Blechkasten, und je 7 cm von

den Wandungen entfernt. An symmetrischen Stellen

nahm Seh. die G«eobwiadigk«llen als glaich an aad

konnte dies auch mit dem A. nachweisen, n^r Be-

obachtungsslaadpuakt war ^/%bi *or der Mündung des

Btaehbaatana. BiaAiohangaeoaalaBta betrag 0^08741^
Von den Beobachtungsresultaten wurde immer

•ine grössere Zahl aa einem Miltelwertho vereinigt.

Di« bdohat« b«obaobtate LuRgeiobirindigkeit war
1,962. die geringste 1,168 m.

Als erste Verdochsrei he ergaben sich so 10 Mittel-

wertbe fär jedes Instrumeot zur Vergteiobang. Dia

bCabeto DÜMaos war 14.8 oaa, dia ««tingsU 1,7 e«i.

Da-? iräre allenfalls genügend gewesen, wi?nri nirht

dies einseitige Präralirao der mittelst des M. er*

haltanan ZaUea anf einen 9«bi«r In d«r Vamehn»
Anordnung des ganzen Apparates hingewiesen bitte.

Beobaohtangsfehler konnten das nicht sein, denn aoa*

nabmslos ergab das A. die geringeren Wertbe.

Doeb gelang es 8ob., dl« Saoha mr IntMbddnnf
zo bringen, indem er die beiden Instrumente ihr«

Stelle wechseln Hess: mit einem Male ergab so das A.

die höheren Wertbe. Es mosste als« eine seitliche Ab-

lenknng daa LafMnmw stattfetaiidaB baban, md dna

^ j . , y Google



w»r entweder durob den fieob»cht«r selbst jftsobeben,

«dfc doreh dii iitTwMfairad«nt»head«B fBstnmmte.

Recknagtl wlblt »rklirte, dass der Uebergang

Ton d«r ersten tur noD folgenden Versncbsreihe ein

Torzag der Arbeit sei. Scb. wandte diesmal Alcobol-

Allonf SB, und aenkto dl» Kdlir« Ui la 1 ' gegen den

Horitiont, ww fiiM AMmiifMtaitoiit« t»n 0,01657
ergab.

Von »iMr vnrd« m «inen Vmaate M«nl das A.

genan in die Mitte d^s Kastens gesetst and eine Be-

stimmang gunaoht; hieraaf das H. an dieselbe Stelle

gebraobt aod die Abletongsdifferent beobaohtet;

tsMiülUoh viedar an der gleichen Siello das A. an-

gewandt. So wnrde ein mit dem H. erhaltenes Re-

soltat dorob twei mit dem A. gewoonene umschlossen,

üad das Indargabnlis dfsaar Raiba «irgab Tgnig Sba^
alnstinm.orvl^ uivl ei iwftndsfreie Warthe.

Die Laftgescbwindigkettea aobwankten diesmal

»rtmktn l,dMB und 0»7St«i. IMa giünta DUbcaat

beider loatanaBta war -|- 8,S, dla garfngita

— S.fi ."Tri

Päatm&l überwogen die Anemometer • Weribe,

afobannal dia Xaoanatar*Wartha. Hit AnmliUiaa dar

beiden riTrijsslTen oben angegebenen Differenzen

varürlen die übrigen 10 Beobaohtangspaare im Mittel

Bar ttn 2,5 om, waa dia fallittadtga BnmahlwrlEBit

des H. sar Oenäge erweist and es als vallitiiidig aia-

wandsfreies Instransent <ih»raVt9risirt.

In dem weiteren Theüe der Arbeil giebl Sob. aof

Qraad iainar BaobaebtoBgaD nnd Erfabraogaii IHiae-

tiven, welche tfie ATTTfri-Innc^ünTt des Instrumentes

betreffen, and erw&bot eines Slatives, weiches bei

StallBrantbar gefertigt ward«, das gettattat, daa Flfttt-

ehen an jedem beliebigen Punlit einet baHabifaB Qoai^

aobnittes der Bleohhälse za fixiren.

Zorn Seblossa arwibot and erklirt Sch. elna tob

Reoknagel angegebene Maaaplatte, mittelst deren MB
im Stande ist, den Neigungswinkel a der gläsernen

Mesaribre gegen den Horizont zu bestimmen oder die

AiobaagaaMSlaato dirset abialasaa. Dia Qlaartbra

900 mm lang, und man liest ihre Steigung inoer-

faalb dieser Strecke ao einem rerticülen Maaasatabe ab.

Dar Qaotiaat aas Staigang and L&nge dar Maatrtbrs,

maltiplioiri mit dem speoiflschen Gewichte der Püll-

flGssigkeit giebt die sonst dorob Wigang baattmsnta

Aichungsconstante.

[Bndde, Y., Forsoeg over den heoaigtamaeMigate

Form for Lududsugningen red Vinterventilationen af

baboede Raa. Ugeskr. f. Jiaagar XXI. p. 475. (Gioiga

yemiehe betreffend die «weekmimige Aosbentaiig der
Wärme and die mSglichst aosgiebige Lofteraeaerang
in kOnstiioh erwirmten Biomen werden relerirt.)

Aasl IMb.j

f) Kleidung.

66b) U u L >j :i off , Sergius, Ueber das Permeabilitäts»

verbältniss der Kleidungsstoffe zum chemisch wirkenden

SonaenstrabU Areb. /. Qrg. Bd. X S. 885. — 67)
C^olin, H. J, A., AflüdliontioB ntaaiqae et physio-
lAgique de la marcbe par la chaasaare i talons

ilastiqaes. Arcb. de mid. et pharm, mil. Paris. 1891.

XVII. 8S. — 67a) Cramer. Bd., Ueber die Beziehung
der Kleidang znr fiautthätigkeit. Arob. f. Hyg. Bd. X.
S. 231. — 68) flibberd. J. F.. Clathiag in ita rala^

tions to hygiene. Aai. Pab. Bealtb Aas. Kep. 1889 u.

Concord 1890. XV. 94. (Discassion) 231. —
Hobein, Microorganismen in Unterkleidern. ZUch. f.

Hyg. Bd. S). S. 218. - 70) Roth, Otto, Ueber patho-
gene Mioroorganismen in den Hadem. Ebeadas. Bd. 11.

& S8T.

Babaaaff (66a) ataaht aaf dia lifabroagan vaa
A. r. Humboldt, Edwards, Paul-Bart o. A.

aafmerksam, nach welchen die regolmSasige Ent-

wiokelung des Organismus daroh die direote Ein-
Wirkung des Lichtes (Ansaateaog der gaoiaii

KörperoberOiohe dem Lichte) sehr gfinstig beeinflasst

wird. Die Bedaatang des Soonealiobtas für die Qe-

tBBdbait dar WabBOBgan hat HamnoBd atatialtsA

erwiesen. Diese Wirkungen des Sonnenlichtes sind

jadanMls niobt dareb dessen tbermisohe, sondern

darab aaba «baniaoben Eigenschaften bedingt. B.

citirt sam Beweis hierfSr eine grosse Zahl Tail

.Aiitorpn, welche sich n;it Versurben fibsr dieWirkong

des äonnenliohtes auf den Tbieiorganismus bescb&f-

tigi babaa. Uabar daa YarbaltoB dar Klaidaafa*
stofc 7M i-homiscb wirkprii^on Sonnenstrahlf n lagnn

bis jelsl keine Untersachungen vor. B. bat sieb die

BaaatvartoBg diaaar Fraga aar Aufgabe gamaabt aad

aagleich den Einfloss der Dicke, der Farbe etc. der

Zeuge berücksichtigt. Ungefärbte Leinwand, Shirting

und Flanell lassen sämmtlich den chemisch wirkenden

Sonnenstrahl des diffusen Tagealiobles darob. Je

dicker das Zeug ist, desto mehr ohemisch wirkende

Strahlen hält es zurück. Dngelirbte ^oge Ton

tbiariaeber (Plaa^) aad pflaasliobar Paaar (Lala*

wand, Shirting) lassen mehr chemisch wirkende

Strableo durch, als die entsprecbenden gefürbten

ZtBga Bad voa den letttann die btanen Zeoge mehr,

ala dia andern; das Minimum aber fällt auf die Zeage

von schwarzer Farbe. Die Permeabilität der gefärbten

und ungefärbten Zeuge für obemiscb wirkende Strahles

•tabt in kaiaam ZnaanaMabang mit dar Panaaabnititt

derselben Zeuge für ii-: Lu't; si>> jiingt hauptsächlich

ab von der Farbe der Zeage (fielleicbt auch ron der

ZBaamaiaBaatBang dar Paibatoffa) oad dar Dieha dar^

selben and rerandert sich scheinbar wenig in Ab*

htinpi?kftit von der Q-i"!!« des chemisch wirl^onden

ätrahlä: ob der Straiii dem diffusen Tageslicbi oder

anmittelbar dar Saaaa aatataainit, Uaibt sieb giaiob.

Diese Thataaoben lassen sich in mohrfachor Riehtang

praktisch rerwertben. Für Europäer und übeihaopt

Parsonea ailt wslaaar Haat, dia sieb ia baisaaa

Ländern noch nioht acolimatisirt haben, wie auch für

das Militär bei Kriegszügen darob Steppengegenden

o. dergL ist es sobeinbsr zweckmässig, die Kleidung

aidkl aas waissra, sondern aas farbigen, faiaaa

Zeugen marhen; sollte es aber als Schutr gegen

die Wärme des Sonoenslrabts wönschenswertb er-

sebaiaan, dia «ataso Farba der Ktaidaag baiiaba-

halten, so wäre es vom sanitären Standpunkt aus vor-

tbeilhaft| dieselbe aus weissem Zeuge auf farbigem

adar baiaar tat labiranaBi FaUar ta nuMban. Ia
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dieMm F»ll« wird der iA«t9 waitMThell derKIaidang

dw Körper vor Insolation, dagegen der untere

schwarze, d. b. das Falter, falls es nSlbig sein sollte,

m übermässig cbeioisober Wirkoog des Sonnen-

«trahto «AatMD. DI» «icbMgwi Vmmba B.*a verfon

liicbt anf viele bisher ganz dunkle Naturersobeinao-

gen. Uinsicbilicb der diesbetüglicben boobinter-

«Mkoton BHfrtoranfen mow aof das Origiaal Tar-

wiesen «erden.

So wichtig auch die bisherigen Untersuchangeo

über die pbysioalischen Gigeosobaflen der Kleidung

das Hanaehaii atnd« so lalirao sie doch aiebU Sb«r dia

wicbligen Beziehungen, welche die Kleidanj^ hinsicht-

lich ihrer Eiowirkang auf die Uautlbäligkeit entfaltet

and nlcbta ifbar UntaMolkiad dar aiatalnan KlalduDga»

Stoffe in ihrer Beziehung zur HanttbStigkeit. Crainer

(67«) suchte nun zunächst zu entscheiden, ob die

Sobweissbildung die Folge der looalan Teoiperatttr-

«rhöliung eines einzelnen Gtiadas ist, odar ab sie riel-

mebr Tom Znstand des gesammten Körpers abhängt

und central beeioflusat wird. Ea ergab sich, dass die

SobväiMsaaratiftn dureh la«i)a Drsaahan niaht ba-

eiiiflusst wird. Sondern nur durch Umstände, welche

die gesammte Wärmeöconomie betreffen und dass

somit dia Ballaidongastoff«, walditr Art aia »nah safn

mägan, dureh eine directe Einwirltung dia Sahwaisa-

9*cretion nicht beeinnuaaon. Scbweisssecretion tritt

ein, wenn durch irgend welchen Umstand die Wärme-

prodoolion im Körper aowait staigt, daM in dar Zait-

einhfit mehr Wärme gebildet wird, als vermöge der

die Wärmeregulation beeinflassenden Bedingungen an

V&rn«?arlaat gafordart wird. DteGrSiaa dwSehwaiaa-

secretion (Schweissmenge) kann aas dem Kochsalz-

gabalt des Scbweisses berechnet werden, da dersalba

sieh als hinreiebend oonstant »rwiaaao hat.

Dia Sabweissmanga war:

bei absoluter Ruhe im liitt 19 ) ccm isi Tag
b«i Aufenthalt in der Stüh« 141 »mm
im Freien kleissta Mang» . 914 „ „ „

„ mittlere „ . 1710 „

„ „ grösste „ . 3208 „ „ „

Ba aigiabt stob also, dass bai dann AnfaBthalt im

Freien während der Sammarseit die Hauitbätigkeit

eine sehr rege ist und dass sie während des Aufent-

haltes in der Stube absinkt. Die Bettruhe sobeint

keine weitaia VarmiadaraDg barbaisafibraD« wahr-

scheinlich wegen der Wärme durch d'e Bedeckung ira

Beue. Es sind jedoch ziemlich gfu&se indiridneUe

Sobwankongaa tu baobaobtan, fQr waleba dia Var^

schiedenheiten der Peltal lagerung verantwortlich za

machen sind. Bei sonst gleiobar oder nur wenig

sohwankandar Tamparatar steigt und ßUt dar Koch-

salzgehall des Scbweisses mit der Arbaitahlatnng.

Bei einer Arbeitsleistung vuii 1 1 :!50 Kilogrammmeter,

einer Temperatur von 25,9 *^ und einer relaliren

Paaebligkait too 61 pCt. Mmg dia in awai Stasdaa

abgesonderte Scliweissnienge 4^4 ccm. Was die Aus

Scheidung von Stickstoff durch den Schweiss anlangt,

so argab siob diasalba ffir den KCrpar und den Tsf,
wia folgt:

Scheidung

.K I» j- ^ c. i ) '^'»a 0.0'8 g f. 24 Std.
„ Aufenthalt in a< r Stube / ' "

Marsch im Sommer l 0,711 g I « cm k^M«k*.*
.. Winter /• 0,895 g / ^ *>ereebnat

Arbeitsleistuiic von 11 '250 kg pro l Std. 1,881.

Hau wird demnaoh sowohl bei den Meoaehen bai

allan Janao FiHan, in waldian dia Blowlrkaog bobar

Temperaturen oder Arbeitsleistung nicht antgesohlossen

ist, namentlich aber bei Leuten mit mässigem oder

starkem Fettpolster den Schweiss als ständige Quelle

das SUokstoffTarlnstes ansehen müssen ; ebenso gmt,

wie man betont, dass auch die Stiokstoffaoasoheidang

im Kolbe bei Stoffwecbselunlarsachuagen xor üotar-

SQobttftf baraafaiofan wordan mflaaa. Um dia Be-

deutung der einzelnt ii Kleidungsstoffe für dieSchweiss-

saoretion festzustellen, wurden Sookaa aus veischiada-

nam Matarlal gawihlt ood dann dar aina Fuss s. B.

mit Leinen, der andere mit Wolle bekleidet. Zunächst

wurde festgestellt, dass dieScbweissbildung sn V^i-ifn

Füssen genau gleich ist. Am ausführlichsten wurden

dlaVarbillBiaaa bai Baumwolla wid Wölb» utanaalit.

Stets enthielt der Baumwollsocken beträchtlich mehr

Kochsalz als der wollene. Arbaitalaistang baainflostta

das Rasaltat in kainar Weiss. Aseb oatUalt ftum*
wolle stets mehr Schweissbestandtheile (8t,8pCt.) ala

Norrualwolle (Jäger). Die Bearbeitungsweise der

Wolle ändert hieran nichts; Wolle enthält immer

wonifsr SobweissbaalaDdtbaila als Baumwolle. S^a
enthält w'iiger Schweissbestandtheile (10,2 pCt.)

als Baumwolle, aber sioharlioh mehr als Wolle.

Laloaii oad Baomwolla aiad ToUkommaD glaiob-

wertbig. Da, wie schon früher erwähnt, eine looale

Baainflussung der Schweissseoretion durch die Matar

dar Kleidungsstoffe ausgesohloissen ist, an beiden

Fössaa aonft glaiob labbafta SdbvaiaaaaoraUmi vor-

banden gewesen sein mnsste. so kann es sioh hier

nur um eine bestimmte neue EigensohaA der Kleidaogs-

stoSs om aina VarsdiiadottbaU dar Dardigiaglgliit

für Schweissbestandtheile handeln. Um den Beweis

hierfür zu erbringen, wurde der eine Foss ioaen mit

otnaoi BiamralliookaB, auaaa mit alitn VomaU
sockeo, dar andora iiwao mit einem HMnalsookan

and aussen mit einem Bsumwollsocken bekleidet und

jeder Socken besonders ausgewaschen und untersooht.

Bs argab ilob, dass WoUo daa Kodtiali and damit

jedenfalls aijch die anderen Sch-^^isshestandtheile

dnrohlässt, während Baumwolle sie absorbirt. Dia

Wolta bat also don Yomf vor aadaian Klaldanfs-

Stoffen voraus, dass sie die Schmutzbestandtheile ron

der Haut in der angenehmsten Weise nach nassen

fördert — allerdings auf Kostec der der Wolle aaf-

lagernden Kleidungsstücke. Sehr beträchtlich ist dia

Menge der bei Arbeitsleistung und hoher Temperatur

in der Kleidung sich ablagernden Sofaweiasbestand-

Ibaila. Bai maiimaiar ArbaitslaistoBg «ad bobor

Temperatur erreicht der Kochsalzgehalt, welcher in

einem Baumwollenhemd abgelagert wird, die beträcht-

Hoba (Miaa fo« 4,31 g, entspiaobaal 20,56 g
TraobanrabitaiM. Dia Troobaimbiteoi wtUUtnnd

Digitized by Gooqlc



60 pCt. otgMiMAe Sabitoat. Bs bcMgt abo {BD«r>

balb 34 Stunden die in dem Hemd abgelagerte

org«iii30be Sabstao» raod 13 g« gewiss eine colossale

H«B8t MihrlMdM für iMOtortoU« Thiiiglnit Btl fM-
kommener Ruhe und niedriger Temperatur betrigt

die VerunreinigQDg allerdings nur 45 mg Koobsalt =
0,255 g TrockeusubsUnK, eine fast ganz minimale

Menge. Die Betheiligong der einzelnen Kleidungs-

stücke an der Versohmnfzang durch Schweissbestand-

tbeile ist eine sehr verscbiedene. Am geringsten ist

dl« VwMbnitlsDag bei d«r UntorboM, mhc aU
doppelt so gross die des Hemdes; die der SookiB b»-

trigt mehr als das achtfache der Unterhose.

Anf 1 g KJeiduDgsatoffe bereohnet, war die Ver*

Verunreinig.-

pro 1 g

Relative

Zahlen

1. Baumwollensocken 1.0 100

BMiBwolkabemd . . SO

s. BauBwoliiinaBtiirboM 0.1S IS .

Wollte man darauf Betracht nehmen, eine gleich-

ntaig« «nohaMtiug d«r KMdanf «lotpelw u
lassen, dann könnte man unter gleichen Verhältnissen

eine Unterhose ö Tage, das Hemd 4 und die SockenW finw Tag tragen.

Hobein (69) stellte darüber Versuche an, ob

die zu Unterkleidern zur Verweodnog kontmeodAD

Stoffe beim Tragen auf der Haut einen wesentlichen

Unterschied zeigen in der Fähigkeit Hioroorganis-

Ben in sieb aafsunehmeii aod mlob« Bigea-

scbaflen der Stoffe es sind, di* Um PlbfgkaK V«r-

grössern bezw. verkleinern.

Die benutzte Metbode war folgende: Von den zur

Uatomebaag bestiamtra Zaagatoffea wardan kMa«,

etwa 1 qom grosse Stückchen nebeneinander auf ein

Ol. 8—9 qcm grosses Stück Hemdentuch aufgenäht

aad d{«wi n aa dar ünterkleiduag befeitigt, daii die

kleinen Zengstückchen der Haat anlagen. War aaa

das Zeug kürzere oder längere Zeit getragen, so wurde

mit sterilisirten Inatramenten aus der Milte jedes 'Lwg-

ttiekekam ain 'Z« qom grosses Stäck ntglichat geaaa

ausgeschnitten. Jedes dieser Stückchen wurde dann

Über einem sterilisirten Glasplättchen fein zerschnitten,

ta TiHMMigte lOprao. Kih^latiae gebraebt «ad

dann Platten gegossen, nachdem die Zeugstüokcben

durch Schütteln in der Gelatine möglichst vertheilt

waren. Am b. oder 6. Tage wardea daaa die Colonien

aaf d«B Plattea geiiblt.

Ein Sterilisireu der Zeugstilckchen vor Beginn des

Veisoohs erschien unthanlicb, da die Stoffe durch das

8l«riliiir«B iai BtifiaieBdeB Dampfe Veriaderangea er-

letden biafigliab ibrer Eigensobaft Sohmatzstoffe und

Microorganismen aufzunehmen. Es wurden aber bei

den Versuchen nur solche Stoffe verwendet, in welchen

In FMg» f«a laugna Uegen 1b «DUvarpacktoa Za-

itiBd in varma ffinner dia Zabl dir la ibaaa «Dt-

ItiUeBaa Waroaigaabmea «Ib« sebr geriag«, dl« 7ef^

Sachsergebnisse nicht beeinflussende geworden war.

Die Ergebnisse waren im Allgemeinen folgende:

Die Keime gelangen faet aasseblieeelieh an StaabtbelU

eben (Schmutzpartikelchen and Hautsohüppohen) baf»

tend in die Untertleidang. Zaröckgehalton worden sie

in derselben: I) und xwar am häufigsten dadurch,

dass sie sieh in den Zwischenriamea tvieeben des

Fäden und Fasern des Stoffes fangen und in ihr-pn

festgehalten werden; 2) dadurch, dass sie an der Ober-

flfebe der Zaegfaeer ankleben (Im Allgemeinen sel-

tener und wohl auch nur vorübergehend). .le mehr

kleine Zwischenräume zwischen den Fäden and Fasern

eines Stoffes forhanden sind and je raaber and faae*

riger die Oberfläche der einzelnen Fäden ist, desto

mehr Stanbtheilcben werden sich fangen. Im Allge-

meinen wird man sagen können, dass, je lockerer der

P«d«B geepeanaB iet, der aam Steff terarbeilet iet, je

mehr Faserenden von seiner Oberfläche in die grösseren

Qewebsmaschen hinein- and an der Oberfläche des

Stoffea berrarragen, deste mebr elB Stoff geeignet Ist,

Staubtheilcben in sich zurückzuhalten.

Bei sehr fest gewebten Stoffen oder bei solchen,

in denen die Qewebsmasoben von einem sehr engen

Qawirre fdn einzelnen Pasera aagefBUt sind, istanta-

neh-^i^n , H:i«s das Eindringen von Staubtheilcben in

die tieferen Gewebsscbichten erschwert ist. Lockerere

Stoffe aber, die in jeder Besiebnag gleleb, aar in Be-

ziehung auf ihre Dicke verschieden sind, nehmen an-

nähernd proportional ibrer Dicke Staubtbeilohen io

sich auf.

Die Art der Paser (ob Wollen-, Baumwollen- oder

Seidenfaser) hatbei neuen Stoffen, die in ihren sonstigen

Eigenschaften möglichst gleich sind , keinen grossen

Bialaee. Doob iet aa bedeabea, das« WoUa sieb aiobi

so so glatten Fäden und Stoffen verarbeiten 'ris<;t wie

Leinen, Seide oder Baumwolle and daher die wollenen

Stoffe im AllgfmeiaeB daeb geeigneter •rieb«lnea,

Staubtheilcben Ib lidb fMlaabalten. Dazu kommt noch

die Eigenschaft der wollenen and in geringerem Qrade

auch der baumwollenen Stoffe, durch Einwirkung

beleeeB Dampfe« ader Wauers eine derartige Ter&nde-

runp TU i^rlfiden, dass sie mehr Staubtheilcben auf-

nehmen als vorher, was nach H.'s Ansicht durch das

ogen. •Bialaafea* der Oevebe bewirkt wird.

Durch das Tragen und Wa'^chen werden die StofTe

aber noob in anderer Weise verändert und zwar je nacb

der Art des Gewebes in sehr verschiedener Waiee. Bi

ist anznnebmen, dass Stoffe, wie Flanell und Barchent

(rauhe Seite) nach längerem Gebrauch weniger Staub-

tbeilohen in sich aufzunehmen geeignet sein werden,

da die anf dar Ob«rllM« for«lebend«a Paeera «iab

zum grossen Thell abscheuern, die Oberfläche al.so

glatter wird. Bei glatt gewebten Stoffen aus Leinen

aad ttoeb mehr aas Baamwolle wird- die ObetllSebe

dmab den Gebrauch rauber. Bei den Triootstoffen,

naryontlicb den wollenen tritt ein sog. Verfilzen nach

längeiom üe brauch ein und es wird daduroh ihre

Fibigkeit, SUwbtbeilobea aarsaaebm«» aoeb Ter>

grtneit»
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Bntaprftcbend semsri Eigenschaften enthielt also

fon d*n UDtonuohten Stoffen am meisten Keime: der

FlBoett, dtBB koBuea TricoUtoAe, dBiio iMamt WoU-
Bioff und am w«nigB(BB leioenar obiI b»aitw«UeiNr

Hemdenstoff.

Die Anzahl der Keime im gleiohen Stoffe war aber

BB6h bei versohiedenen Versuchen sehr veraohMdfD

gross, was sich aus dem wechselnden Reinlichkf*it?Tn

Staad der Haut und der Unterkleidung leicht erklären

liatt DBg«gM BBb» di* ZaU dar KbIbm nlobl toiaiw

niil der Trageseitxa, in mehreren Fälier. w ir sie sogar

in den linger getrageaeo Stoffen geringer. Mit Sicher-

heil «ig{«bt itob »u dieaes BeobaiAtaBgeo, dam ontor

gewöhnlichen Bedingungen eine Vermehrung der Keime

durch Wachsthum in der Kleidun? nicht stattfintl^t.

Eine aussergewöfanliche Vermehrung durch Wachsthum

auf dar Rant nnd wohl aach io den KMdan tadat

nur dann statt, wenn durch gehinderte Verdunatong

Haut und Kleider läagere Zeit feaobt gehalten werden.

A««b daieb wiaderbdlta DoMhaianflg dar Obaiilleha

durch Schweiss scheinen die Zeugfasern klebrig zu

werden und dann dieStaabtheilcbaa laiobtar and bawar

ao ihnen haften zu bleiben.

g) Sehl ffa.

71) Brassac, Inauguration de l'Ecole principale

du serriee de sant^ de la marine. Disoours. Gas. bcbd.

de Bordeaui. XI. 8. 495. — 73) Inaogaration de
l'Eool« priaaipale da larnaa de aaatd de la maiioe k
Bordaaai. Arab. d. laid. aar. Tkria. p. S85. — 78)
Lois, Dioret« et riglements ooneemant l'lDstitution

de l'ReoIe prinoipale et des Boeles annexes du üc-rvioe

de 8»nt6 de la marine. Ibid. Paris, p. 321 u. 401. —
74) Note sur i'^Ut de ia mid«ciue navalc «c Alle-

magne Ibid. Paris. 1891, S. 70. — 75) Short s«a

Toyagea. San. Beo.jk 327. — 76} Report oa Saoitatioa

ak aea. laaaat. p. ASb

3. Deflinfection.

a) Allgemeines.

1) Boll, F.. Zur Desinf'-'^tion der Uäode. (Dtacb.

Wochenschr. No. 17. Cet l il ji. f. Baeteriolog. und
Panaitaakd. Ud. Till. & 167. — i) Bollweg, Dia
Slllniifiebe DestafcoMoaianstalC der Stadt KSIe. Ontbl.

f. Sff. Oesundhcitspfl. ?. S%. — 3) B.^.isano et

Stjcullct, Resistance des gcrmes t6taniques a Taction
de ctrtains antiseptiqucs. Comptes rendus heb. des

s^anoes de la societ^ de biulogie. No. S5. — 4) La
desinfeetion des logements. Gas. hebdom. p. 575. —
5) Gaffky, Desinfeetion vea W^aogaa. Ceatialbl.
r. allg. Gsndbtspflg Bobii.41I. 41S. — 6)eiroda, ta
ddainftotion en Allemagne. Annal. d'hyg. No. 11. p.d:^.— 7) Kaskey, G. W., Disinfeotion during and after

the acute infectious diseast^s. ftead before the Michigan
Soothem Medical Society at Hillsdsle, Mich. December
10, 18,^9 Ntw-Yorlc. Record. Vol. XXXVII. No. 9.

p. 233. — 8) Kratschmer, Kloriaa, Der gegea-
«ärtige Stand der Deeiafectionsprajda. Baricht fiber dte
seit dam Mchsten iataniatioaalaa Oaagnaaa Ot Hygiene
nnd Demographie ia Wlaa t88T us Mai 1890 auf
dicstm rtebi'!te erschienenen Arbeiten sa dem im Auf-
trage des k k. Reiohs-Kriegaministeritims ror^clegten
Kntwurfe . iner Desinfeetiunsvorsohrift Wien gr. 8.

69 Ss. — 9) Kühn, Ueber die heutigen DesiofeetitBa*

anstalteo. Herl. Woohenschr. Ifo. 5. — 10) Laeaa«
Cbampon'niire, Les oonditiont materielles d*oce
bonne salle d'op^rations. Rev. d'hvg. p. 302—316. —
10») Du Mesnil, Les etuves ä desinfeetion dans les

refuges de nuit a Paris l'asile oavroir de la tue

Fcssart Annal. d'Ujg. p. 2U->22t. — 11) Valentin i

Leonardo, Sulla utilitl pialiea delle disinfezioni

degli aabieati aal tatano «nsootioo. Borna. Sodetä
Tip. Bdttrtoe taatale. Pfana di Spagna 8. 5 pp. — 19)

Roller, Die Dcsirf? 'iocsanstalt von H. Loeser u. Co.

io Trier. Centralbi. i. öffenll. Gesundbeitspfl. S. 321.
- 13) Vinay, C, Manuel d'ascpsir, Is stfulisation

et la desinfeetion par la cbaleur. Av. fig. 16. Paris,

14) WoHf, Anfgabaa dar Daaialaettaa. Bari KHatk.
No. »4.

Die von BoUveg (S) beschriebene Desiafao-

tiOBsanatalt vardt aas teoaomiaeliaA Odtadaa, aat

ile 1 ileir.ern u. s. w. genügende Bescbäfiigang sa

bieten, mit der Dampfwaschanstait des Hülfskranken-

haases rerbonden. Der Apparat ist von der Firma

flabimaial A Oa. ta CbanalU galiafarl. Ueaiaabtak dar

gutpn Frfolgp r!f>r mit strrim&ndem Dampf arbeitenden

Apparate iarer Firmen wurde doch der Schimmei-

aoha App^räi gewtblt, da ta danaalbaa alaa ausgiebige

Vorw&rniung nnd WlederenUtftoag des Inneren statt-

findet. Dadurch wird eine Sbermlssige Darchn&ssang

der Qegenst&nde vermieden, indem durch die Vorwär-

mung die Condensatioo des Dampfes reduoirt wird;

die Trocknung der Qegenst&nde erfolgt der Hatiptynrhe

nach im Apparat salbst nnd beim Oeffnen desselben

aatataban kaiaarlai Dftnata. Dar DaaipfM los Danpf-

kessel auf 4 Atmosphären, im Desinfeclionsapparal

auf Vfl« Atmosphären gaspaont and es aorgao Ventile

dafSr, dass diaaar Drack nicht fibanobrittao wtfi. Zar

Ueberwachang, dasa der nöthige Hilaagrad erreicht ist,

dienen Contact- und Maximalth^rmometer. Ersteres

schelit, weoD lOO" C. im Innern erreicht sind; hier-

aaf wird nnob SO Hiavtaa laag Danpf aiaiiliwi»*

Wiederholte ProbedaatafiMUaiMn «ffgabaa MMadta-
rtellende Resultate.

Oirode (6) schreibt über die Desinfeetion in

Daatsohland, welche sich besonders in Berlin in den

letslaa iahrao äbaraas gdaattg entwiokalta vad iieb

mehr und mehr dem französischen System nnhert,

dessen Ueberlegenheit über allen Zweifel erhaben ist.

Aosaer den grossen Deainfeotionsapparaten , veleba

heutzutage einen wesentlichen Bestandtheil jeder

Spitaleinriohtung bilden, bat maa dort im Friedrioba-

hain aad ürban in dar mUta der OparatioBsaUa kMn«
.Master- Desinfeclionsappaiata angebracht, welche Ollt

Gas geheizt werden und bei wichtigen Operationen zur

Sterilisation der chirurgischen iostramente dieaan.

Am badaatoadatao tat dia atldliaaba and dl« Daalaiba>

tionsanstalt des !tt&dtischen Asyles.

In Uän eben sind ähnliche Anlagen , doch wird

dia Saobe laxar gabaodhabt, der Betrieb liaat aabr m
wünschen übrig. Andern Apparaten in Berlin, Laip*

zig etc. fehlt ebenfalls Hie methodische Einrichtung,

wttitihe die CeoiralstAtiou uud das städtische Asyl in

Berlin annaicbaaii. 81aaladnaehdaai8yataBS«biBnaal

gebaut, nf fr schlecht oder garnioht isolirt, nor n^nb

einer Seite otTen etc. in Moabit dberrasobt die S«rg-
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fUi, Bit der di« Träger der Ter80bi»d«lMn Knnkheits-

1r«ime, Auswarf, Urin, Fäoalien und die entaprecheddpu

OefuM desinfioirt werden. Um die Ansteckung duroh

tab«rattttBMiAttsvarfm v«rbfit«ii,w6rd«a dM KnnkM
im StOfttoriam F^iU:en-toin kleine TMcben'^

f
piVürhsen

mit desinfioirender Flüssigkeit venbrttiobt» weicii« bei

Spasierg&ngen, im GBttia, «nf i«o Oingan «te. ta h*-

natzen sind. Bs vird von dem Personal streng auf

Einhaltung dieser Vorschrift gesehen. Im Allgemeinen

enlwiokelt sieb liaa Desinfeclionswesen in Üeuisoblaod

FHoli und gfiasttg, vad imr lana M>a»bai«n, daat

dort, wo es bei der BeTölkerong keinen Anklang findet,

die H»bdb»bang der Eiariobtung, oder klangelbafUg

lai« dlMsr salbak dl« Sobald daran tilffc.

Kdba (9) fasst seine Ausfabmogaa dahia aa-

sammen, dass 1. jede Desinfecttonsanstalt mit

einem genttgend grossen Apparat zur Desiofection mit

•MaiMidaiB Daaipr aasgarSatot aala mIL Zar Dw-
infection von Effeclen, welche diesem nicht aasgesetzt

werden dörfeo, ist 5 proo. Carbolaiore — odrr

proo. Sttblimalifisang mit V , P^^' Saltsiarezusatz zu

verwenden. 2. Der gewählte Apparat aod der ganie

Betrieb der Aosl&lt muss bei der Cinriobtang nnd

später von Zeit tu Zeit vom üreispbjraicns geprüft

baiw, ««Blralllrt «aid«B. 8. Dia Aaalall maaa fir

sicbere DesinTection and für einen der Bevölkerung

und dam Aastaltspersenal gefabrlosea Betrieb Qev&br
MBtao. 4. Dia BaaataaBf dar Aaatalt maat lar ba*

atiniBta KiaokhaitaB alJgemein obligalorisob gemaobt

werden und das setzt f> iW«- Errichtung wenigstens

einer DesiofectiODsaDsult iur jeden Stadt- bezw.

I«ndbailyk Tonaa.

Laoas - Cbampaaaiira (10), GMrarg am Ba-

apltal Saint Loa;?, hfsprii'tit riip UnnptV'edfnn-i.inpen

fIr «ioen guten Operationssaal. Der Verfasser

arbliaU alaa gfooaa Oafabr ia dar Tbatiaeba, daat

fortsobreitend mit der Vervollkommnung des anti-

eptiacben Apparate« die Persönliobkeit des Chirorgen

blatar seinem raffinirten und complicirlen Material

giaalieh xa verschwinden drobe, dass der angeheode

Cbirarg glaube, ohne diesen Apparat nichts und mit

ibm ausgerüstet Alles au sein, wäbrend L.-Ch. nacb-

«ratet, wta ar aar darab dia «lofaebitm aatlaapUaabao

Mittel unterstützt, in den denkbar ungünstigst er-

scbeinenden Localitäteo 463 meist grosse Operationen

mit aar 0,48 pCt. TadMfillan aoigaffibr« haba. Bs

folgen nocb andere ebenso gänsliga Zablaatalban, die

den Verfas.<ier tu dfr Behauptung Teranla«isen, dass

es keinen Cbicurgea gäbe, welcher günstigere Zableo

aa «rbriagaa TamCga. laviafsn diaaa. BigabaiaM

trotz oder in Folge des vereinfachten Appamtn? er-

halten wurden, lässt sich nicht ersehen. Wenn nun

der Varfaaaar aadi aiebt gerada mit orliaba aar

Operation ein inßcirtes Looal wählt, so hält er es

doch für überflüssig, sebr oompUoirta» Itattapialiga

Dispositionen zu treffen.

No<hwendig ist vor Allein, die Bedingungen bei der

Oparation aiSgliabat ainCub, übarsiahtUah und bandliob

aa gtataltML Jadaa DctaU das opanlifaii Aatai maia
bcatladig Ucraaebt aad rariiwirt werden künnca»

Di'j'i t' 'ingt dem Verf. ;ij sr ner einfachi t Umgebung
kicht, während es unmöglich ist lu den complieirtea
Operationssälen, die er ig bcaiebtigen Gelegenheit batto,

oder deren Einrichtung ar aaa Bescbreibungea kaaaaa
lernte. Als .antiseptisebe Iltatioaen' ffibrt er den
Kochapparat für sterilisirtes Wasser an, d?r mit selbst-

thätiger Speisung versehen ist. Tom .Au|{t'n)ilick an,

da ihm kochendes Wasstr entnommen wirr), hört die

ganze zurflckbleibeodä Mä^'^ für geraum«: Zeit auf,

aterilisirt zu sein. Jeder gewöhnliche Kochtopf Ibat

bessere Dienste. Itlosionen geben sieb die Cbunrgea
bin, weleba ibian Opttatioassaal mit Twber ateriKainar

Luft speisen; da mflastea sie als Baaptinfectiensqurlle

erst ihre Hilfsarbeiter aad Zuaebauer verbannen. Eine

h;utc Chirurgie aber naas aiab überall and m aller

Welt ausüben lassen.

In den meisten neoeren Operation.ssälen sind nom-
plicirie .\usgussvorriohtungen l&r den Operationstisch

und din Saal, «eiche sehr schwer reiosuhalten sind.

FOr den Xiseb aind aia bberhaapt äberflSaeig, woiam
man afeb niebt der verkebrten, rar den Patienten sebr
gefährlichen, deutschen Rebandlung mit Waschungen
und AusspritzunRCu der Wunden, anschlifsst. Mit

grossen Kosten und unter dem Vorwand unmtastbarer

Reinlichkeit verkleidet man die Wände mit Ulas, die

dann schwer reinzobalten sind und tbataäcblicb nicbt

reiagebalten werden, »leb babe in eeloben Sälea

Staabmengeu geiunden, wie leb sie afe In msiaem ein-

fachen Zimmer geduldtt hatte'* Nothwendig zu einem

guten Operationssaal ist biugegen günstige Lage, nahe
beim Krankensaal und in gleichem Stockwerk; der zu

passirende Eaum muss geheizt sein. Als Transport-

mittel dient zugleich der OperationsUsob, welcher, in

der Höbe aiobt veiateUbar (weil aebwer reinaabalteader

Veebaaiamna erbnderlleb), «ad auf awel bintern Bi-
dern ruhend, durch ein leicht einzuschiebendes, nach
allen Richtungen bewegliches Vorderrad, von einer

Person geführt werden kann.

Der Kranke betindet sich darauf in b«-queroer, lie-

gender Stellung, hoch genug für den Operateur, auf

einer einfachen Rosshaarmatratze, «riebe mit reich-

licher durebgertrmter, reiner Wäsche bedeebt isl Alle

fteeiaagevorriabtnafea sind ausgeaobUiaiBa.

Bin Operatieaaiaal genügt flr Hinner ondFk'aaen;

er hat dann den Vortheil, immer in Benützung zu

sein, was ungeheuer die Reinhaltung fördert, doch muss

er geräumig genug sein, um bequem alle Htw^run^' :i

des Tisches zu gestatten, und den Zuschauern ge-

nügend Raum so bieten. Zu grosse Dimensionen er-

aebwermi die flaisoag. Hier wird nna rar allem dem
alten Kaebetofea das Wort geredet, dessen aageaebme,
milde Wärme, die sich je nach Bedörfniss reguliren

lässt, der Verf. jeder anderu Heiiungsart vorzieht

Zur Beleuchtung diene electrisches Liebt, der Saal

liege nach Norden, des möglichst wenig wecbselnien

Tagealil^tes halber, oder auch, wo Operationen, wie in

den meiaten Kliniken aar Vormittags voigeaomaieB

werden, oaeb Westoa. IMe IVlnde enen, wo der Prda
nicht in Betracht zu kommen habe, mit Fajenea ba*

kleidet, andernfalls sind die einfach getSnebten bSebat

empfehle rswertb. Ein tannrncr Hretterfussboden. der

in den ob«rn Stockwerken auf eint- undurchdringliche

Unterlage kommt, ist leicht rein xu erhalten und wird

vom Verf. jedem andern vorgezogen. Der Saal enthält

einen Wäsobewärmeapparat, auf den grosses tJewicbt

gelegt wird. Um den sebr geriamimn Kasten, der

alles aufzunehmen hat, was während der Operatten

warm gehalten werden soll, läuft der grheiztti Luft-

raum, der das Sengen der Wäsche verhütet. Dia

äussere Verkleidung ist aus Fa)enc<\ I>i'J Ventilation

Jeschiobt durch die l>'enster, doch achte man darauf,

aea die tiaabihne richtig schliessen. Hierfiber kann
araa in aaian. MastenUaa aonderbare Rrfobrangea

maobea. Dia TaraaMedaaaa laatranaati seien ia dam
9ul aalbat in «taam llSbel. ebaaM alias Terbaadaaag.
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L'Mztorr.H wir-] in mc'.'kllt'Tien Kästen auf mit Waobstuob
überzogenen Holzregslen, «elcbe billig und vortbeilbaft

die Glasetagires ersetzen, aufbewabrt. Der so wiobtige

WuobBppMRt Mi 80 «iofMb wie mfigliob. Am besten
itt eine Betaltene Sebfieeet, die fan ahieii gut sjrptioa-

nirten Fayence- Ausgass entleert wird. Die eomplicir-

testen Apparate sind die soblechtesten. Die Operati ons-

tisobe aus polirtem Metall, welcbe gewötinlirb mit dem
sweifelbaftesten Pntzmaterial gereinigt werdfio, wenn
man das Verfahren dberhaupt so nennen kann, sind

ganz verwerfliob. Neben dem Operationetiscb befindet
sieb ein metaliener Tiseb mit 4 MMtUMbSsseHn Ar
die LOemieiit ««labe die lastmmente aofsnoeliiMD
haben. Ib ene tlefef« Metallscbüssel, ebenfalls auf
Füssen mbeod, werden vor der Operation in oonnen-
tfirtere Lösung die Instrumente gelegt. Bin kleiner

Rolltisob trägt 2 Schüsseln für die Sehwimme, i grosse

an der Wand laufende, mit Waebstuob Qbersogcne
Tische nehmen das zum Dienet n^tbige auf. Kir. Koob-
topf Vit koeheodem WiMiar fWTolbtindigt die An>>
etattung, nitteb deren der Terf. in einem Jäbiw lang
Torher von Blatterakranlcen belegten Looal, die s-h"r

stcn Resultate erhielt. Der Cbloroformirnngssaa. h« i

neben dem Operationssaal und dort maebe man auch
die mit viel Unreioliobkeit verbandenen Operationen.
Welches Lo<»l aneh anr Terwendnng zu kommen bat,

ao kann ee letebt in einen goten OperatlonasMal ver^

wandelt weiden. Bat man aber die GIQek eelbet einen
solchen constroiren su dörfen, so achte man in erster

Linie darauf, dass der Unterhalt ein leichter sei. Nun
ist aber bei den meisten jüngst constmirten, so merk-
wördigen Operationssältm die lieinbaltung geradesu
unmöglich.

Sutt eine Dneamme Galdee Ar Conatraetionen
hfaaaannrarfsn, dl« werfbke «Ind md bald aaoh nn»
•«dem sein werden, wire es beeser, dies fSr den
ünterbatt dee Saales, der Kranken und des Pflegeper»
sonals zu verwenden. Hier steht uns die gros.se Geld-
frage gegenüber. Intellij^ente, Heissifrc, gewissenhafte

Helfer erhält man nicht, wenn man in die Pflegcschulen

inferiore FersÖDliobkeiten schickt, die dazu ausers';hen

sind, ihr Leben lang schleobt betahlt su werden. Eine

intelligente Penn fon allgemeiner, gvter Eniebung,
ohne teehniedie Aoslrilddiig, wird als Bilfe jeder an«
dern corzuziehen sein, und es kommt uns zu, diese

un.s unentbehrliche Hilfe so zu stellen, wie es ihrer

Erziehung und Lebensanschauung entspricht. Stünden
uns nun die Mittel su (tebot, «in derartiges Hilfsper-

sonal heraniDsiehen, so hätten wir einen Kortscbritt

an Teneiehaeni wie wir ihn dnrob den Arobiteoten
iBBemebr Baehea werden.

Du Mesnil (10a) bespricht «l o ii den Asylen

fSr Obdachlos? tu Paris funclionirenden Desinfec-
tioQsapparaie. &b sind von Oeneete • Hersoher

hei^eatdÜ« Pnadonsdanpfapparate , w«leb« dl«

Kleider der Aufgenommenen zu desinficiren haben,

sogleich aber anob dem l'ablicam zur Verfügung

•toben Bit iBB«r vaoh«eader baiispm«bnahBe von

Seiten des letzteren. (Gegen 6 im Juni und 7 im

Juli 1889 vorgenommene Desinfectionen entfallen auf

Jani nnd Juli 1890 49 resp. 63 des in der rue Cbä-

tean des Rentiers aufgestellten Apparates.) Das
Refnge Ouvroir de !a rue Pessart ist mehr ein .\rbeits-

asjrl für arbeitslose Fraaen, wolobe hier Aufenthalt

bis sa dni Hmiaton tndoo hSnaea, wUnnd dieser

Zeit aber, mit Ausnahme der zum Arbeitsuchen in

der Stadt bestimmten Tage, mit dem Reinigen der

Wiaeh« sttdtiseber Anstalten and dar AssisUnce

publique beschäftigt werden. Hier dient der Des*

inf««U«ns«pparat Qenest« • Henohsr den gleiobsa

Zwecken wie in der rue Cb&teau dee Rentiers, aoNM^
dem aber auch roch der Desinfection der som

Waschen and Kep&riren hierher verbrachten Wäaobe.

Ob AnsteehnDgen (resp.ü«b«rtragvng tob lBf«eti«as-

s'i-frm) zu vermeiden, führt ninWpg; nm das Etabli5.se-

meot hemm direct zum Einbringen in die isolirt«

DeslnfsotiöBsanstalt, so dass doB Pinsnal kein« Ge-

fahren «rwaobsan künaen. Dsr Ansgang ist sibOBfalls

separat.

Boller (13) berichtet, dass der Lampen-
sortiranstait von B. Loeser n. Co. tM dsr lU*

giemng die Pflicht aaferlegt wurde, Ihr Hlterial fOff

der Sortlrung zu desinfioiren. Demzufolge warde

ausserhalb der Stadt eine DosiDfeotionsaostalt er-

riebtsl, die Bits eiti«a BoltsobBppeD besMit, 1b

welchem der aus Fabrik mn Walz u. Windscbeid

in Dässeldorf stammende grosse Desiofootionsapparat

untergebtaebt Ist. Das Prfoeip ist sttihBSBdsrWaMor-

dampf. Die Prüfung erwies den Apparat als roit-

ständig zweckentsprechend. Um die kostspielige Ein>

riehtnng auch anderweitig za verwerthen, ist die

Firma bereit, aacb CtMnd« Oegenaliad«, Wlaob«

a. d«rf1. Mr DesiBÜMUoB sa Abs»«haMi.

[Levison, F., Desinfektion of Bcliodsesrow. Bi-

bliothek f. Laeger. p. 261. (Enthält die Britehniaae

der neueren DesiafeetlonsTevtnebe.) Anl Mkj

b) DsstafsotioasataffSb

15) Agreaves, Improvements in Dcsinfectants aud
Antih-eptics and in Desinfcetant and Antisept]C Soaps.

Lanc. Ree. p 365. — 16) Altehöfer. Uebcr die

Desinfectionskraft von Wasserstoffsupctoiyd auf Waaser.
Ctntralbl. f. üacteric log. u. Parasitenknndc. Bd, TIIL
& 129. — 17) Arsdale, W. W. van, MittbettoagSii

Ober die Wirknng des Prootanin als AntiaeptioBB. The
New York Med Journal. Vol. LIf. No. 8. — 18)
Behring, U'her Desinfection, Desinfectionsmittel und
Desinfectioüsroethoden. Ztschr. f. Hyg. Bd. 9. S. 3?5,
— 19) Beselin, Deber das Desinfeotol und dessen

desinfioirende Wirkung auf Fäoalien. Centralblatt für

Baeteriolog. a. Faraaitenkd. Bd. VII. S. 884. — M)
Bliesen er. Die DeeInMion von Triakwaner dsreh
gallertartigen und »zonhaltigen Magnesi&brei Deutsch,

mil.-ärzll. Ztschr. Herlin. 760-768. — 21) Bocr,
Oscar, Ueber die Leistungsfähigkeit mehrerer obemisoher
ßesinfeotionsmittel bei einigen für den Menschen pa>
tbogenen Bacterien. Ztschr. f. Hyg. Bd. 9. S. 479.
— 29) Braanschweig, Ein Beitiac snr Kenntaiss
des Pyoetanin. Fortschritt« der ÜMielB. Bd. YIIL
S. 406—416. — 28) Carl, A., üeber die Anwendung
der Anilinfarbstoffe als Antiseptlea. Ebend. Bd. VIII.

S. 871—374, — 24) Fessle r, Erfahrungen über die

baoterientödtende Wirkung der Aniliofaiben. Münch.
Wochensehr. No. 25. Ref. Ccntralbl. f. Chir. S. 880.
— 25) Sarre und Troje, Chirurgische und baeterio*

logische Erfahrungeu über das Pyoctanin. Bbeadaa«
No. 25. — 86) Glaxa» V. da, Snr l'aotion disinfeotante

da blanchlment dee Bon aa taut de ebauz. Annal.
de micrograph. p. SCi— 321. — 27) Jäger, H., Unter-
saehungrn über die Wirksamkeit verschiedener chemi-
scher Desinfectionsroittel bei kurz dauernder Einwirkung
au( Infectiofisstoffe. Arbeiten a. d kaiserl. Oeeundh.-
Amte. Bd. V. S. 247-293. - 28) Jänicke, Bin
Beitrag sar Seantnias des Pyootanin. Fortaehiitte dar
Kedloin. Bd. m. & 4<0-4«l. - ») J«r«s«h,
6v8la?, SspsriBsnlslI« UatsrsasbvBgm ibsr dl« d«»-
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ioMMBden IVirkaiigeB tob HSHttattrinlSsangen. loaog.»

Diu«rt. KSnigtberg i. Pr. 1889. — 80) Kiroboer,
M., Uotenödiangen fib«r die EfswirkuDg des Cfaloro*

foras aaf Baoterien Zeitschr. f. Oyg. Bd. 8. S. 464.
— 31) Körting;, Preisverhältnisse antiseptischer Lil

auri^-en Deataobe militärärztl rhe Z-iitschr. Heft 3.

— 82) Kowalkowskjr, K. l\, Arbeiten ruMriiober

Autoren über die Bedeotang des Ozons als Desinficiens.

ZKtadht. f. Hjrg» Bd. 9. & Sft. — M) SoaoUg,
Hemmn, üener dto BwbntanK Am Oioi» »Ii Dwfn*
ficiens. Ebendas. Bd. 8. S. 95. — 34) Derselbe,
D.^ssr!br\ InnuR.-Diss. Leipzi^f. — 35) Stillin^, J.,

A tii l-'i farhstcft't Als An'jsrjili'Ti und ihre Anwendung
in der Praxis. Strassburg. Centralbl. f. Baeteriolog.

üBd Parasitonkd. Bd. YIII. S. l&ö. — S6) Tboiaot,
Stade sor la desinftfliion jpw l'Mide solphofMix. Awt.
d-byg. No. 10. p. 987—869. — 87) Wrsiokowies,
üeber den Einfluss des Ozons auf das Wachsthom der

BactericD. Separat-Abdruok aus: .UittheiluDgen aus
Dr. Rrebmei^s Heilan tait fSr UaifBakfMik» io G5rboit>
dorf." N. P. Wiesimijen.

Bebriog (18) erörtert zunächst die Aoforderun-

fHB, wtMh» in üb DMiBf««ti«Btaiitt«l tn ttoU«B

•ind. Früher, bevor die Erreger der mersobliohen

iDfwitioiMkriDkbeiteo reiogezächtet aod biologisch

votanBolit waren, hat Koch, d» n«n nlebl wostte,

ob dieselben Dauerformen lo bilden TerinSgeo oder

nicht, mit Recht rerlangt, dass zur Sicherstellong der

Wirkung das Desinfectionsiuitlel iui Stande sein masse

die rMistentesten anter den BaotoriantetBMl, feit

welche damals dtoSpasta dtrIliltbraiidbMillMt gälton,

abaotfidMt^

J«lst vtaMa wir aber «inwioite, dan m aooh

widerstandsfähigere Dauerformen giebt als die Milz-

brandsporen, so dass bei der Desioleoiion von sporea-

balligen Infectionsmaterial dl« Anforderungen deimrt

gwUigtrt werden massten, dass selbst starke Sabli-

mallösnn^pn nnd 5proo. Carbolsäare denselben nicht

immer geoügeo. Andoreneits aber ist auch fest-

gMtoUt wdvdoB, diM das Iaf««UoonB«t«rial «tolw

Benschlicher Infecliorskrankbeiten wie Typhu.s, Cho

lera, Diphthetia und der meiatea Waodkraokbeiten,

kaine Spwaa «atbiit, m daw in dlasm FlUaa bal dar

Desiofection Mittel erfolgreich sein können, die der

Anforderung alte, auch die resistentesten Bacterien-

keime za todten, nicht enlsprecbenj weoo sie nur die

In tpadaltoB Fall» ia Fnga koBMDMdt« lafaoUaBB-

kalaa siober Torniehlan.

Bei der Desiafaation von aporaafreiem In-

feotionsmaterial mosa aither festgestellt «erden, dass

die Abtodtung der Bacillen tbatsiohliob erfolgt ist und
man darf aus der Wirksamkeit eines DeainfeotioDsmittels

in einem Mediam nicht schlieastn, dass dasselbe in

einem von anderer ehemiaeher und physicalisober Be-
sebaffenbeit die gleiche Wirksamkeit entfalte. Bacillen

ia Waawr vartheiit werden i. B. ia waaifleB Minuten
dareh einen SabliaMtgeliaK voa 1 : 500,000 sieber ge-

todtet, in Bouillon bei l : 40,000 und in Blutserum
reicht oft um Sublimatgebalt von 1 : 3000 uoch oicbt

immer aus.

ParaarliiB darf man aas der Wirkaankait «ia«a
DefinfselirasBittelA geg'-nBber einer beatiamtan Baa-
terienatt noch nicht srhiicssen. d.wa dasselbe in der
gleichen Concentratifin und Zeit .luch andere »poren-

freie Bacterien vernichte. Selh^twi^tändlich i^t , dass

ateta aooh die Dauer der Kinirirkuag des Oesinfections-

aittflla karBakiiahtigt «ad «agcgalN« wwdea moii, m-

wie die Temperatur, bei welolwr nMa dv Daria»
floiana aiawirken lisst. Der Deainfeotionseffeot ist nach
Benle am so energischer, je hSher die Temperatur ist,

bei welcher das Desinficiena einwirkt. Kndlich ist noch
die Menge der im Detinfeotionsobjeet enthaltenen
Bacterien in Rücksicht zu nehmen. Je weniger Bacterien

rorhaoden sind, um so geringer ist die aor Deaiaf^oa
notbwandige Menge eines Mittels. Dmb avidi die flar^

stanaiaM aad da« Alter der Coltaren vaa aidht aa
natefwnlBBndar Bedeotang tiad , ist ebenMIs »elbet*

verständlich.

Unter den antiseptiscb und dcsinfic.ri:;iii iTirk amen
Mittein unterscheidet B. folgende Gruppen, rii ri [i Wirk-
aamkeit er detaillirt und eingeb>^nd erörtert: 1 Metall-

aaUe. 8. Säuren und Alkalien. 3. Verbindungen aus der

aiOBMtiaelMoBieih« dar «maiseben Cbemie. 4. Flfisaiga

DeafafletoniieB, die ia Wiuaer anlStUefa oder lehwar
Üslirh sind. 5. In festem Zustand wirksame Mittel,

G. Mittel in gasförmigem Zustande. 7. Stoffwechsel-

prc iiii l" von Microo^gatll^ml :i s Bacterientödtendo

Körper im thierisoheo und measchlioben ürganismus.
Unter den Metallsalzen ist niobst den Queck*

ailbersatiea, das Silberaitrat am leistoagsfibigBteiat

was aoboB aoa den sehSaea Uatonoehoagaa «oa lAw
herTorgeht. Von den GoldprSparaten ist das Gold-
kaliame^aDid das wirksamste. Aueb das Thallium, be-

sonders Thalliumcarbonat, kann den genanr 'cn M''.-rlt.

an die Seite gestellt werden. Kupfer, Palladium und
Platinverbindungen sind 5 mal weniger wirksam als

Sublimat und Iridiom, Zinn, 2>ink und Eisen haben aar
sehr geringen desiolleirenden Werth. Das beste. bilUgate

and baadUehsto OesiafeetioBBadttol aater den Metall-

rerbindoBgen ist nnd bleibt das SabUmat. Za gewissen

Zwecken, s. B. zur Desinfeetion von Abortgraben ist

jedoch Sublimat angeeignet, dae« durch die beiraFÄol-

nissproces.s frei gewordenen Schwefelverbindungen in

ginzlioh unwirksames Scbwefelquecksitber vorwandelt

wird. Unter den Alkalien ist der Ealk vermöge seiner

Lauganwirkong als DasinfiBetionaBiittol für fiele illla

sdir biauebbar i. B gerade fBr Latrineninbalt Als
Minimum des Kalkmilchgebaltes, welches zur Tödtong
der Typhu.s- und Chlorerabacterien genügt, sind 2 Vo-
lumprrcent Kalkmilch im Abortinhalt anzusehen. Ein

einmaliger Anstrich der Wände mit Kalkbret vernichtet

Stephyloeoccns pyog. aoreos, Hübnerchülei.i , Schweine-

seuche-, Sohweinepest-, Sehweioerothlaof , MAoae«
septioämie aad Rots-Baeillen, wBbrend TnberkelbaaiUen
selbst durch 3 maligen Kalkanstrich nach 24 stündiger

Einwirkung nuch nicht getödtet waren. Die dcsind-

eirenden Wirkungen von K uk-Natronlauge und Kalilauge

sind, wenn man die Alkalcscens auf Normallauge be-

rechnet, fast geaan gleich. Aach Baryam bat den

gleioben DesinfeotiOBSwsrtb. Des nsatiale Caletum- aad
BaryoBMblorid tat Jededi viel stfrksr wiriaan, ais

Kalium- und Natriamoblorid. Deberraschend gross ist

der Dcsinfectionswerth von Lithiumehlorid (Jodid, Bro-

mid, Sulfat); er ist etwa 8 mal so gross, wie i r ',r;s

Calciumcblorids und des Baryumehlorids nnd 4i) mal
grösser als der des Kaliam- und Natriumohlorids.

Kochsalz besitst erat in gana ooncentrirten Lösungen
desinfleirende Bigena«baf(«B. Sehr wirksam sind die

eiaiub kobleasaarea, stark alkaliaob reagirenden

Alkalien. Bin Zaaats von 1 : 400 Natron earbonioam
zum Blute oder Serum genägt um Milsbrandbacillcn

darin sbiutSdtcn Dabei kommt es aosschlicaälich auf
dt'ii .\lkalcscenzgrad an. Die pbosphorsauren Alkalien

wirken wie die kohlensauren. Wird die Alkalinit&t

riner Nibrboaillon durch Zusatz von Natron carbonio.

Bo gaateigwl, dass belai ZarOaktitriiaa atit Notauit-
aiore 8Seem deiaelbea pro Liter verbraoeht wardea,
HO wird hierdurch eine Bntwick-'laTi;: hrmmung der in

der Bouillon befindlichen Milzt r u 1 bacillen bedingt

und bei (>o ccm Normal nun \ i

'
i r iuoh werden die-

selben getödteU Darob Ammoniak und kohleosaarea

Aaaaniak mm dagegpa diaAlkaUattligMak 180 den

Digitized by Google



534 fiMMBBlOH, OWMOWBmVLIIMi OMD OBmiHMBAU TaUHUCEAmaiZIV.

N*rraa1säure pro Liter Bouillon sein, damit Milzbrand-

bMÜlen darin in S Stunden rerntohtet werden. Der
d«aiafioirende Werth alkalisch reagirender Seifen

kiagt lediglieh von d«m AUuUifetelt der Snfeo
ab. Ah sehr Kering hat sidi der Deainfeotkntwertli
der aus -1 n Apotheken bezogenen medieamentosen
S<Nfen (bubliuiat-, Theer- und Carbolseifen) erwiesen.

Wie die Alkalien, so wirken auch die Sauren dcsiiifi-

cirend. Der Säuregn^ muss 30 com Normaisäure pro
Liter neutraler Bouillon betragen, damit Milzbrand-,

Diphtherie- und Choler»bMt«ricn in wenig Standen ge-

tSdtet werden; fSr ^pbm' vd«! Rotebaeflten genflgt

erst ein sü!cher von 50 h-'-, TO rem Normalsäare. Da-

bei ist i-b nk-icb^üllig, dur -h wJche Säure dieser Säure-
grad erreicht wird. Alli du se Kiirptr, welche
durch die Veränderung der Heaotion desinfi-
eirend wirken, spielen wahrscheialieh eine
groeae Bolle bei den Oeaittfeeiionen, die in
der Nstar, ebne uneer ZatbDn lu beebftebteB
eind. (Gegeneeitige Yemiebtoag der Be«terien daroih

A)k»H- eder SiareprodtHrtion.)

Unter den Mitteln der aromatischen Reibe
der orgaatscben Chemie ist zanächst dieCarbol-
säure zu. nennen, deren Vorrütje . sich auf die That-

saobe zurückführen lassen, dass die Carbolsänre eine

sehr schwer angreifbare ohemisehe Constitution besitit

und daee dieVerbindungeo, die eie mit MoehenfiiiireD
und AlMfen eingeht, aetbet eneh deeinfietfende

Wirknng haben. Die mehrstündige Rinwirkung einer

0,5 prooentigen (.'arbolhäure genügt um Milsbrand-,

Cholera», Typhus-, Diphtherie- und Rolzbacillen, scwn
Streptooocoen abzutödten. Der gleiche Kffect wird

durch einen Gehalt von 1 bis 1,5 pCt. in einer Uinote
enielt» während die widerstand srähit^eren'Stepbfieeoeeu
9 bis 8pCt. rar TMtang notbi^ haben. Der Derin-
fectionswerth der rohen Carbolsäure kann durch
Zusatz des gleichen Gewichtej> Schwefelsäure (unter Ab-
kühlung!) sehr erhöht werden, weil hierdurch die in

deiwiben enthaltenen Theerprodu tn (Qresole, höhere

Phenole ete) in Lösung gebracht werden. Auch
Creolio veidinl^t eeineD DeaiafeoUoDSweirth heupt'
dkihliflb dem QeheH eo fbeooleii nsd Keblee«aaa«r>
Stoffen (Creolin3l) während die Pyridine unnütze Bei-

mengungen sind. Creolin hat einen hohen Des-
infectionswerth, der sich aber sehr vermindert, wenn
~«r~«uf eiweissreicbd Flüssigkeiteu wirken soll, so dus
für WiM)dfli]8sigkeiten und eiweissreiehe N&hrsnbstrate

die Carbolitäure ein zurerlässigeiee Oeeinfeotionsmittel

ist als Creolin. Ljrsol wim Mf MiUbraod- und
Dipbtberiebacillen in BoaUlon energieeher all Cerbel*
•inre. Thjmol und Boealyptol sind dagegen 4 mal
weniger wirksam als Carbolsänre Dir Leistungsfähig-

keit der Sslierlsäare ühertrtfTt die der CarboUiure
um das Doppelte, wahrer d salicylsaures Natron sehr

geringwertbig i&t. Da& der Cerbolsäure nahestehende
Sezojodol ist viel weniger wirkeea als diese.

Von aebr bedeateader entiaeptiiober Wirkung eind
einige Ferbetoffe aas der Gruppe der Tri»
p h e n y I m e t h an 0 ; itjslicsonderu wirkt Malachit);rÜD
aui viele Bacterien .^chr ciir^rgisch, insofern dasselbe

Milzbrand- und Cbolerabacillen schon bei 1 : 25000,

Diphtberiebacillen bei 1 : 8000, Itotz- uud Tjpbus-
baieinM Jedoch erat bet i : 300 abtödtet. Im lebenden

K(bVV werden dieie Ferbetoie lehnell aereetit und
unwirksam gemaebt.

Unter den flussigen Des i n f ioi cn t i cn , die
im Wasser unlöslich oder sehr .schwer löslich
sind, nimmt das Chloroform eine hervorragende

Stelle ein. Mtizbiand-, Cbulera- und Typbusbaoillen
werden durch Chloroform sehr schnell, Milzbrand- und
TetanoMporen dage^ nioht vemichtet. Da dae
Obloroform aus Fltbnigkeiten duieb Verdunsten ent«

femt wenden kenn, so ist ee aeeb Kirehaer vm
StariliaiflBD von Biutaeruni ete. bianehber.

Mur grase Daiinlitetioiiiknlt bedtiea «ewiiM

ätherische Oele: Canelle de Ceylon tödtet Typhus-
baoillen in 12, Girofl6 io 25, Seipalet in 35, Patoboolj
in 80 Minoteo. (Uebar dl« «eaiger wirkaMHii ateha

dae Origimü.)

BSebet merkwBrdtg iat die Deeiwfeetieai-
Wirkung einiger in Wasser unlöslicher Körper
in festem Aggregatzastande. z. B. die des

Goldes, Wenn man s. B. ein Slückchec Aotry's

üold auf die Mitte von Gel&tiuepl&tten legt, auf welchen
pathogenc Bacterien ausgesäet wurden, so erfolgt in

einem grüeeeien oder kleioenn UmkraiM den StAek-
fliheni kein Wieibatbaai; der Dureboeeaer den eolonie-

freien Kreises betrug bei Milzbrandbaoillen 1,5 cm, bei

Dipbtberiebacillen 3— 5 cm, beim Bao. pyocyaneas 1 cm,
bei Cholerabacterien 0,4 cm, während Bote- und Typhna-
baeillen nicht beotnüusst wurden. Die Beoterien werden
getödtet, nicht nur in der Bntwickelung gehemmt.
Oieee eatiaeptiaebe Wirkung Ton Gold, Silber und an«
deren Metallen beruht höchst wahnobeialieb darauf,

dass durch die Stoffweobaelproduote der Baeterlen

minimale Mengen des Metalles gelSat und dadurch wirk»

sam werden.

Von den gasförmigen Dcsin f ec t i on s m i t te In
hat .sieh namentlich die früher ao günstig beurtbeilte

sohwefelige Säure als sehr unsareiobead erwiesea«

fasofam nach Koch acAhst 10.1 Vol.-Proc. nicht an*>
reichten , um bei 48 ständiger Biowirkonf Koreeoeout
prodigiosus, Bac. pyocTeneuB und Roaabem i^atBdteB.
Chlor ist in Flüssigkeiten, welche wenig organische

Stoffe enthalten, seht wirksam, insofern aoeb die wider-

tatidsfähigster» Keime in Wasser schon bei einem Ge-

halt Ton weniger als 1 pCt. Chlor vernichtet werden;

Ja aebr organische Stoffe in einer Flüssigkeit sind, aai

aa vaniger ]<^t daa Chlor, da ea aiebald sor Oijdatiaa
der orgaateeben Snbatanaen in Aneprutdi geBOBaan
wird. Der früher so häufig benutzt« Chlorkalk hat dem
billigereii Aetzkalk gejcenüber wenig Vortheile, wohl
aber dieselben Nachtheile wie Chlor, dti r mit 1er

Aetskalkwirkung diejenige der nnterchloiigen Säare ver

bindet.

Die Wirkung des ron 0. Riedel ootennebteu Jod-
trMhloride iat die gleiehe wie die einer 8 pro«. Oaib»l>
säurelösung und beruht auf dem Freiwerden Ton Jod
and Chlor; eine Iproc. Lösung UJdtet Milsbrandbacillen

in SO Min., Staphylococc pyog. aureus oaeb 60 Min.,

Cholerabacterien werden durch eine 0,5 proo- Lösung
schon nach '/§— 1 Minute vernichtet.

Von grosser Wichtigkeit and der allgeBeioea Be>
achtung dringend zu empfehlen sind B.'aBrtirlanwgan
undVeieaebe ftber die OeaiDfeetiaa Toaeporen«
baltigeo TafeetioBamaterial mit ehemiacbeB
Mitteln. Bei der Prüfung verwendet man am besten

an Seidenfäden angetrocknete Sporen. Dabei muss aber
»icher gestellt werden, dass das Desinfeotionsmittel

nach der Einwtikung vollständig aus den Seideufädan
«Itmhirt oder durch SiUnag (z. B Sublimat mit Schwefei-

waaatsatell} nawirkaan geamobt waide. Aoaaardem aind
ea eine Tollatisdtge DeainfaetioBsprQfoBg die frBber
erörterten AnfürdcrutiRen (Dauer der Kinwirkung des
Mittels, Beschaflenheit des Mediums, Temperatur. Zahl
der Sporen etc.) zu stell ' 1:1 i es muss Sorge getragen

werden, dass die Milbrandsporen, die man aoch Jetzt

noch als Prüfungsmaterial verwendet, den böchatea
Giad der ReeieteMfihigfceit und Viralaaa baaitaeo.

Unter Beachtung aller Oantelea «mden MilitaaadaporeB
von 1 proc SublimatlSsang erst nach 12—24 ständiger

Kinwirkung getödtet. Sublimatlösungen mit Zusatz

TOn 9 tiewichtstht'ilen Schwefelsäure wirkten elwae

günstiger, insofern die Tiidlung der Spon»o ia i prom.
Lösungen schon nach 6 Stunden erfolgte.

Carbola&ure (eowohi reine ala robe) wirkt am baataa
bei Zoeati tob gMoben Volnmtheilaa SohwefaUBra.
Ebenso worden mit Creeol die günstigsten Resoltete

ersioit bei Zuaata von gleiehen Volumtheilen Sobwefel-

akon. MilsbiMdepetatt gjagaB ia aiaar Limiag vm
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lOpree. OnmI md lOproe. B^« aehoa fn 80 Ißnateik

XU Grunde.
Auch die kobleasaaren Alkalien können zu

•ehr energischen I'> biiireetionsmitteln werden, wenn man
sie bei höherer Tempentor einwirken l&sst. Die ge«

«ShoHohe Berliner W«sohl»age, welche ca. 1,4 pCt Sä»
enthält ond bei 80—S5* auf die Wische einwirkt,

todtete Milsbruidsporen bei 8(^83* in 10 Minoten
und bei 70* in 80—40 Hinatnii wUimnd dieMiben
Sporen im strSmeodm Dampfe ron 100* «nt in 10 bis

12 Minuten gctödtet worden.
J 0 d t r i c h 1 or i d Tereinigt in sieb die bervorra^jf nde

Desinfection'^krfi't der freieyi Hali>;rir\ Chlor Liod ,Jad,

ohne deren Nachtheile zu theilen. Im Serum wurden
au SeideoflUeo ugetroeknete Sporen doroh 3,5 pCt.

JodtnaUotid in & IfinatMi g»tödtot| doidi 1 pDU nneh
80 Motitro Qttd dnrob 0,8 fOt in f4 Standen. Jod-
trichl^rii ^^---hört ludom zu den nnf^rfährürh^'i-n Desin-

feclionsmitteln. Jodtrichlorid .st zuitm Stande,

s. B. die mit Diphtberiebacillencultur inlicirt.ii Tim ri

la heilen and es vermag auch solche Mengen giftiger,

sterilisirter Diphtherieoultar unschädlich so machen,

die fix die Control^Meanehwainoheo ebaolnt tfidtlieh

«hid, >odtM «»hrMlieialieb sdiM thenpMiliMlie
Leistungsfähigkeit ausser dnreh die baeterientSdtende

Wirkung aaob durch die gifturstörende bediugt wird.

BMi|^ dir von B. litt§MtantM ThfelMobM

&b«r den Qiftigkeitagrad der wiobligsten Desinfeo-

UiOMBtttel mäHen wir Mf des Original renreisen.

Di« lihtltviitha AUmdliiBg B.*t MbUawt nlt

•iner geistreichen Erörterung der desinfloirendea

Eigenaobaften de« tbierischen Blotea ausserhalb des

QefMsajatems, dar wir die grössie Bedeutung auch

für dit TlMim|ii» der lafeotieaaknnkheiten zuer-

keonan müMMi, Aber dl« Jedoeb en Mderar Stelle

referirt wild.

Beer (31) hetdie DeslBfeetlenawirkvagder
Salzsäure, Schwefelsäure, Natronlauge and Am-

moniek, das Qoeoksilberoxydcyanid, Auronatdam-

eUotid «ad SilberoHrat, sowie des arseni^nren Ke-

trens, der Carbolsiure, dea Ljsol und aodlieh von

Mn!arhiigrun und Pyoct&nin geprüft und zwar wurde

auf (irund einea von Behring ausgearbeiteten Planes

nmMet nu feetfaateUt, in weleher Heng« dieee

Korper einerseits entwicklungshemmend und andrer-

aeita tidteod eufdiesporenfreieo pathoganen Bao-

terien: Diphtherie-, Typhos , Cbolera-, Rett- and

Milzbrandbaoterien wirken.

Bei der Untersuchung wurde sohwacbalkalische

Bouillon (6 bis 8ocm Normaiiange pro Liter Bouillon)

la iwedkmlMigstea Nihranbilrat Tecwendat und be-

xöglich ler Entwickelungshemmung festgestellt, in

weloheffi Quantum Booilioa 1 g des » prüfenden

Pitpafalea bei sweitigigar BeobeohtVBg Im Brflt-

sobraiik die Vermebrong der einzelnen Bacterien eben

noch gabindart hat und ansaerdeoi ist für die Alkalien

and Säorea angegeben, wieviel Prooent das Mittels sar

Entwiakalangsheamang geafigeo ond wieviel Cubik-

cpTitinpter Normallauge bezw. Normalsäure n ih-

wendig sind, am in 1 Liter BoaiUon die Gotwicketung

Ml henaieB. Da ee aieht gleiehgQltig lat, «b viel« eder

wenig Baolarien abz utö^tcn sind, so wnrriR sowohl

lestgaeteUt, welche Uengao der vcFSchiedenen Mittel

in 34 Stnndin gevaohiaBeD CaltiNn wad «aiah«

^«iitititan ia friMili«iBpft«a GnKwaii die Ab«Mt«ng

bewirltea. Di« batreihndan Zahlen sind Im Original

aobsosehen. Durch diese und andere im bygieniaoben

Institut in Borlin ausgeführte ergänzend© Arbeiten

wird alLmälig eine sichere Grundlage zur Bear-

ibeilang der Frag« geaohaffen «ardw, waa naa i«
gegebenen Fallü lar Verhütung und Bf^pitijrtjns: rl?r

lafectionagafahr mit ohemlsohan Präparaten erreichen

kann.

Da sobon bei kars daaarnder Einwirkung der

Siedehitze Eiweissstoffe gerinnen, zuckerhaltige Stoffe

Zersetzungen eingeben, die Milcb ihre ileaotion ändert,

und da die sog. fraotlooirta Sterilisatien oft nieht aon
Ziele fährt, 80 hielt es Kirchner (30) für angezeigt,

naoh obemischen Desiafectionsmittelo ta suchen,

welebe die DeeiafeetleB dordi Hitae av enetaen v«r>

mSgen und 1) keine wesentliche Veränderung in der

Zasammanaetsaag der Subatansen bewirken, 3) ab»

solat aiobar wirksam sind and 3) nach gaaehahenir

Deatafaction sieb leicht und vollstari iig ius der damit

behandelten Substanz wieder eTitfemfn lassen, da die-

selbe sonst unfähig werden wiirde, als Mabrungsmittel

nr Kanaohen ed«r ela Hlhmediiua (ir Mlereergaala-

man verwendet zu werben.

üiarsu mosate ein bei niedriger Temperatar

flOehtigaa Mittal an meisten geeignet aeia and man
musste deshalb in erster Linie an das Chloroform
denken, welches sobon bei 61,2* C. siedet, leider

aber in Wasser uur aoserordentliuh wenig löslich ist

(etwa 7,5 g im Uter).

ZuriHrbM arbeitete Kirchner mit Blutserom und

fand, dass dasselbe bei lö<*C. 6g im Liter ia«t. Blut«

aemminebeD, welob« mit 3 elamproeeat Oblerelbrm

Tersetzt worden (es lösen siob nur 0,3 Volumprocent

Chloroform im Serum) und theils im Brätaohraok, thaiU

bai gewöbnliober Temperatar oder im Btasobraak aoN
bewahrt wurden, waren nach 2 Monaten völlig flöaaig,

zeigten alkalische Keaction und hatten eine sohön

blatrotlM bis hellbraanrothe Farbe; dteaalbaa

afttarrten bei 68*C., roehen alelil aiehr naeh Obhir«>

form and *eif?t?n sich von laMreichen kleinfn CsnSl-

obea dacobealzt. Orange-Seroine, Bao. prodigioa. and

Tab«itelbaaBI«n gediehw daranf in der «obdaatea

Weise. Aooh MUeb, wal«ba mit 0,5 TolnmprQ««nt

Chloroform rersetzt wurde, zeigte siob nachSMonsten

unzersetzt, ?on normalem Aasaabao (nur die im Bmt-

sobrank gebaltane Probe hatte einen w«lsalioh«n

Bodrnsatz^ und vnn nlkalt^cher Reaction.

Zwei Baoterteoarteo (ein TerflfiaaigandetStapbjlo-

o«eea8 und ein i^etwaolmender Ba«Ula«), walehe la

einer mit Chloroform versetsteo, aber nicht luftdicht

Tarsohlossenen Blatserumprobe lebend geblieben

waren, wurden vernichtet, als die Probe neuerdings

mit Chloroform versetzt und luftdicht verschlossen

wurde, und zwar ging der Bacillus durch 7-i Prooent

in 11 Tagen, der Cooous durch */^ Prooent in

4 Standen tu Orande. Diehtigkelt daa fefsahlaases,

welche das Verdunsten des Chloroforms verhindert,

ist also aioa uotbwaodiga Badiaguog für saioe Wtrk-

•amlali — X. nntsriodit« «aitaiMn an BaofaMian

retebe Flöasigkeitan mit dar Absieht^ etwa for-
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liMiden« oUofororawidMsliii^ig« Btotwiea « indan.

Es konnien jedoch weder im Spreewasser, noch im

Abwasser einer Zuckerfabrik und im Menacbenkoth

Miobe BMterlen gefonden wtrdw. Mar b«i Zv*

misobong von Gartenerde zam Blntserom, batte ein

Ansatz ron i Procent Chloroform die Bacterienkeime

naob 7 Tagen nicht Terniobiet, ihre ^bl jedoch hatte

sfob t»«dMtMid (m €0 (MN) a«f 11 im llaMliraalr

und von 324 000 auf 24 9fi8 h«i 15 •C.) vermindert.

Kaob 7 Monaten waren die Seramproben, welche

Momt GhtororornsaMtt «rlHtm batten, aimmiHeb
ansgefault, während sich die mit Chloroform versetzten

vorsüglich gehalten hatten and in denjenigen mit

\ Procent Chloroform a&mmtliche Baoteriea sogar an

Qraode gegangen warto. Dar i«iche Qehalt der

Gartenerde an Sporen ist offenbar der Grumi ihrer

sobwereo Desinfloirbarkeit dorob Chloroform. Daas

dleiM doeb endlleb tbiw Hwr wird bomnt dsbar,

dass ailiuatig die Sporen 2u Bacillen auswacb^en

und ab solche vom Chloroform vemiobtet werden. Je

günstiger die Temperatur, nm so eher geht dimu
Aaswachsen vor sieb und am so eher entfaltet das

Chloroform seine Wirksamkeit. Bei einem Versach mit

Hiiob, welche^ und 1 Procent CbloroforiDaasata erhalten

bntto, ntbi«H diMelb« naeh 4 MoMten noeh laband«

Baoteripn. DieVersneheniitReincultoren von Bacterien

.

-~ mitAufscbwemmangen von KartoSelcaltaren worden

•tartilsirt« SafdnOdan impr&goirt, im Biaiooator gt^

trocknet ood in reines Chloroform oder in gesättigte

wässerigeCbloroformlösung fChloroformwasser) gelegt,

in Aq. steriliä. abgespült und tu fismarob'scben Cal-

tartii vwwmidtt) erfraben, daaa reines Chloroform raf

Bac. prodigios. und auf Orange Sarcine selbst inner

halb 3 Standen keine Wirkung aasübte. Dorob Cbloro-

ftnuwaMar wvrda dar Baettl. prodigios. ianerbalb

48 Stunden, die Orange-Sarcine erst nach 18 Tagen

Temicbtet. Sporenfreie Milzbrandbacillen in Blulseram

worden darob I Procent Chloroform in 30, in Bouillon

durch '
4 Procent Chloroform in weniger als 10 Mi-

noten getodtet. Milzbrandsporen konnten weder durch

reines Chloroform noch dorob Chloroformwasser selbst

bai WDcbanlangar Btnwiflraaf nidit T«niiobt«t «dar in

Ihrer Virulenz (geschwächt werden.

Der Stapbjrlooocoas pjogen. aareiu ging in Blut-

saram mit nnr '/^ ProMot Obtofofoite in wanigar ala

6 Tagen, in Blutserum mit ^ Procent Chloroform in

1 Slundf, in Serum mit einem Ueberschuss au Chloro-

form in weniger als 40 Minaten zu Grande. Der Cho-

lenbaaillas wird aohsn dmeb V4 ProMnt CUavafMm
in weniger als 10 Minuten vernichtet and gesättigte

Lösungen von Chloroform vermögen selbst Massen-

eoltnran von ChoterabaolHen in «twas nabr als % Hf*

nute keimfrei zu machen. Das Chloroform ist somit

swar koio Desinfeotionsmittel im strengeren Sinn des

Wortes, wohl aber ein sehr wertbvolles Antisepticam

und sehr geeignet zar Conservirong eiweisareiobar

Substanzen, da es die GShrung und Fäulniss hintan-

hält. Das Ühloiofotm wirkt nicht in ungelöstem Za-

Staad, aandan» itt laallliBlaa IiOw«|W nnd bai Hint*

anbaUnag dar Vaidnaitaiif

.

Obtaiafefm «m|ii«btt sieb ssmlt aaab tarn StarlK-

siren des Blutserunif, zumal es die Olnhig'sr'hon Bac-

tarisn (resp. Sporen) rerniobtet. Der Sioberheit halber

mvss das mit ChlorofiMm «onsarvirto Sarua für dam
Erstarrenlassen noch einige Tage täglich einige StlB-

den «lif 58* C. erhitzt and dann bai ZImmarfcanpa-

ralur aufbewahrt werden.

K. ampflablt: das GUaiafom wattailiia nr
Brunnendesinfection, wenn Cholera- oderTypbosbaoillen

in das Wasser gelangt sind. (Eine Tjpbas- odar Cbo-

tarsioflBatlaa doiob THabwaisar ist bis baata aoob

nicht erwiesenermassen vorgekommen. Ref.)

Aach bei der Sommerdiarrhoe der Kinder and bei

Cholera glaubt K. von Chloroform tberapentiscbe Er-

folge erhoffen zn dürfen. Endlich wird dasselbe ia

r!er (^pbnrtshnlfliohen und gyoEcologisohen Praxis, so-

wie propbjlaotisoh als Mnndwasser gnte Dienste

laiataa. —
Kowalkowskjr (?2 referirt Über drei bisl'yr in

Deutschland nicht beachtete Arbeiten rossiscberAenls

Über das Ozon als Deslnfloiens. Saprananko ar-

örtert in einer Abbandlang .Experimentelle Ontar*

suchungen über die Verwendbarkeit des Ozons »a

sanitären Zwecken* die Methoden der könstlioben

BanitVBf das Oaaaa, saiaa Wiiknag aaf gaOrbla

Stoffe und auf ien menschlichen Organismus. S.

empfiehlt aar Bereitung des Oson ein Qemisob aas

M OttwIeMfOrallen Aetiaatriom, 1 5 GawlobMkailM
Manganhyperoxyd und 5 Gewichtstheilen Natriam-

salpe'er. F\ tempore bereitet und mit zweifacher

Gewicülsmenge coocentrirter Schwefelsäure behandelt,

bann diaaaa OasBiaab bia 1 pCt Ocon liefern, wobai

1 dieses Gases auf bis 17 Pf tvl <;t?hen

kommt. Ozon greift bei einer Menge von U,4 g aaf

sinan Oabibmalar Raam all« gafirbtan StaO» aa, ba*

sonders wenn sie feucht sind. Der Autor selbst ertrag

10 g Oson pro I obm Raam ohne Besobwerden. Bai

Beginn der Osonentwickelang in einem Wohnraum
verschwindet das Ozon rasch, ohne an den Wänden
aofgebängte mit Jodsmylam imprägnirte Schönbein-

sche Papierstreifen za bläuen. Bei weiterer Ent-

wiakstaaf stallt sieb jadedi dta lUaetlaa ala aad
zugleich schwindet rlr.ir.it der specifkehe Geracb der

Wohnräume. In Sohnlräomeo and AadHortan sind

geringere , in WobMiamen grtessia Haagaa Obod
aMbig bis die Reaction eintritt. Dieselbe tHtt ia daa

von unverheiralheten Mannschaften bA!i»!Tt?n Kasernen-

räamen trotz der grösseren Unsaubericeit deiseiben

frObar ala, ala ia daa Wobnrtaman der Tstbairatbatap
ScMutcn Dies ist darin bedingt, dass in letzteren

mehr Kleider, Battsaug a. s. w. ist, welohe zor Zar-

fltSraeg das Onaas baitragaa.

Bei wiederholter Oxonisirang in Zwischenräamen

Ton I Tag and mehr erhält man sotaon darob sabr

geringe Mengen die Reaction.

Kfinsiliche Befeuchtang der Loft bis auf 90 pCt»

rel. Feuchti(;keit bedingt, dass dif Rpartion früher

eintritt. Das an den äusseren Wauden aalgehäogte

'Os«Dpiq»i«r llrbt riob nwdwr aad iaiaadm ab daa

•a daa ioaaviB Wladaa, «itabar daahalbi wall fai
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Fttlff» dtr itMwM DvrAMftrag di« Lvft (a d«a
nnssnrnn Winden weniger von den Stoffen enthSU,

w»iobe dvcb 0x00 oxjrdirt werdeo. B«iin OxoDbiren

io KnnfcmilNi and in KtedefMbnlen VQid«ii M
d»n ErwaohMnen and boi den Kindern w»d«r BtilllB-

gm dM RMpiranonstractus nocb ir^ftnd wdolM udut
kraokbftUe ö^mptome wahrgeDomnien.

K r u k 0 wi ttoh thaftt In «law AblMBdlaaf«Debv
die Einwirkung Ton Ozon und Cblor auf die Fittlniss*

1882 mit, daaa er aus dem obeoerwäbntea Oemisohe

von S. In S4 Studtn htebitrat 0,8 pOt. Oma »-
bielt, wobei du Gemisch in der ersten Staad» NllWk

die Hälfte too dieser Menge entwiokelt.

Bsoterieo, weiolM sicii boi der P&alniss des

Häbnereiweisses entwiobaltMi, soigtOD naoh einer

l^tänf^ipsn Einwirkung von 3 mg Oton pro 1 obm
lUom kein Waohsthom mehr, wenn die mit der

PEalniMflIlMigboit befiraebtotoa PapiofstMtfiMi nieb

der Ozonisirung in Pasteur-Bergmann'sche Nährlösung

gsbraoht wurden. W&reo dies« Streifeo ?or der Ozoo-

•biwlrkang gatrookoit wotdta,. » tnt noob Waeba-

tbam ein und dio TBdtaag «rfdgta Mit bai 8 a^ Osoo

pro 1 fhm Ranm.

Lak&sche witsch sleille bei seinen Versnoben

,Uab«r dl* DwiafiMtiiia Mittelst Osoa UM« Osw
mit Hülfe der Eleotricität dar, weil bei dr».- Ozon

boreitaog dmö S. Stiokoxjd nebenbei entsteht. Mit

dteMm nia«n Oxod itollto L. Vwraeb« ta, mit Bm.
nbUlis, Bao. antbraois, Bac. obolerae asiatic. und

HShnereiweiss - Bacillen , welche auf Pleisobpepton*

gelatine gezüchtet und an Streifen von Seide an-

grtrocknet waren. 1,5 g Oson pro 1 cbm Raum ver-

mochte die SpnTpn von Bac. »tib'.ilis nicht ZQ tödten

aod nach 24stüQdiger Einwirkung von 1,5 g Ozon

pro 1 ebm Raam wtMa Aatkm-SpofOB Isboa oad

Tirolenl geblieben. Durch 1.5 gm Ozou pro 1 cbm

Raom konnten bei löstindiger Einwirkaog nicht

•iamal CbolerabaoiUen getödtet weiden. FiolniiS*

baoterien in Plinlgkeiten wurden erst bei 24 ständi-

ger Eirtwirkaag TOD 300 mg Oioa pro 1 obm Raum
TomiobUt.

Soaalag (88) bwpriebt Mob «iaeai bistoritebMi

Ueberblick zunächst den angeblichen Einfluss der

Sobwankongen im Qzoogebalte der Laft auf Gpide-

mim, iaabMondero die Cholen, aad kommt in dem
Resnltat, dass die bisherigen Untersochnngen über

dta Binflnss des Ozons aaf die Cholera keine Spar

•iaM wirklioben Beweises für die desinflcirende

Wirkoag dsa atmoaphirtoobMi odar kfinstllob d»-
ppstpllten Oxons entbaltfn, ri:i^% dessen Anwendung

im gasffirmigeu Zastaod vielmehr mit grossor Wahr-

Nhalaliobkeit gerade für di« DotfalMltmi gsfwi

(Aolera als bedeutungslos bezeichnet werden muss.

Äncb die angebliche Wirkung des Ozons (Oson-

Wassers etc.) ab Heilmittel sind mit grosser Vorstcbt

aaftnnebmen, da die meisten der bisher iherapeutiach

verwendeten Präparate, wie z. B. das Lender'sobe

Oaonwasser, öberbaapt kein Oson, sondern nar anter-

«blorigaaan adsr Btlpatatlga Stare nnd Untamlpatar*

sinn aatbMtwi. (Öm da« Lndw'«eba Owawiaair

aaob aoab vor t Jabiaa baia Oiaa, Madam aur Cblor

enthielt, hat Ref. durch die Untersuchung desselben

festgestellt.) Ueber die von de Kenzi neuerdings be-

banptete günstige Wirkung der Binatbmungen OMal-

«irter Luft bei Diabetikern und Pbtbiaikira lisst tiab

TOrläufig ein L'rthf>i! nicht abgeben.

Bei dieser öactiiage ist es sehr dankenswertb,

daw 8. dia WMnag doa UtiullMi wiaogtea Oiaas

als Desinfectionsmittel auf Grund directer Prüfung

dureb ImpfverMobo und darcb das bacteriologisohe

Bsperlanat foaigMtollt bat.

Zur Erzeugung des Ozongases wurde der von

Werner Siemens oonstrairteÄpparal verwendet, welcher

ans zwei ineinander geschobenen Glasröhren besteht,

on denen die weitere anssen, die engere innen mit

Metnilfolien belegt ist. und zwischen denen ein

maoteilormiger Raum zum Uindurchleiten des Sauer-

alalb frei Uoibi. 0«r letetare, deroh Erbftaoa tob

Kaliumcblorat erzeugt, wird vorher durch eine mit

Kaiibjrdrat gefälllo Waaobflasobe geleitel. Worden

avB dio baidan HetaUbaliga mit don Drabtandaa

eines kräftigen nnd von einMn starken Strom in

Thätigkeit gesetzten Inductors verbanden, so finden

xwiaoben ihnen, durch den mantelförmigen Kaum
biBdaNh, iUUa Battidaagia itall, «aleba eiaaa

Tb'-il des dort btittdiiaboa Saaantoii ta Oion übar-

fübren.

Dia BasUnmaag dor Im D«afaf««tionsnnm wir*

kenden Osonmenge geschah nach Baumert (Poggen-

dorfl's Annal. Bd. 89. S. 38), indem das durch Ozon

aus einer Jodkalinmlösung freigemachte Jod durch

Titriren mit Hatriamthiosulfatiosung bostlaint aad
hieraus die Oxonmenge berechnet wurde.

Dio Versnohe, bei welchen an vier auf einander

folgoadon Tagaa tigliob SO Miaaton lang Skaontoir

ozonisirt und über die die Bacterien enthaltenden

Seiddnfäden, Staubarten etc. geleitet warde, ergaben,

das* ein« Laft, wolobe in Liter etwa 1 mg
(= 0,05 Vol. pCt.) Ozon enthält, selbst anter
den günstigsten Umstünden weder die Spo-

ren, noch die vegetativen Formen des Hilz-

braadbaaillaa ao raraiabtaa im Staad« iit

Es muss simit die alte Anschauung als unrichtig be-

seiohnet werden, nach wolober krankheitserregende

Ketna la Laft mit raloUiohou Ozongebalt aiobt labaad

«afbaadm sein können.

Selbst nach 24 3tQndigeni Verweilen in einer

trockenen SauerstofTatmosphäre, welche im Liter

4,1 mg = 0,19 VoL-pOt. Omb eatbtolt, wann HU»-

brandsporen, Stapbylocoocos pyogen, aureus u. albus,

Baoill. craasas spaUgonus an Seidenfäden, sowie die

aebon darab daa TtaakaM beaintriebtigten Hlaae-

s-'pticämiebacillen (resp. Sporen) nicht getödtet

worden. Auoh bei Gegenwart von Feuchtigkeit liess

«iae Atmoq>blre mit dam anßnglicben Ozongebalt

von 3 mg im Liter (= 0,14 Vol.-pCt.) die erwähnten

Bacterien unbehelligt. Erst ein Gas mit dem Ozon-

gebalt von anfänglich 13,53 mg (und nach Ein-

wlvkaaff aaf daaStaab and dlaBaalarloB laiVmaoba-

lanui TOO aaefa SySS ng im Liter) itellt da^lmigaa
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ConcentratioDSgrad des Oxons dar, bei welohem ein«

bfcctetienlödtpn'ip Wirli jng des letiter»n eben sich zn

Stigea beginnt. Miitbr&ndtporen und £iteroooe«n in

fMflhtMB Z«8tud mirdvD •mlehtat, wlbffnd in

!rüp',;nrrrn '/rjstand die Eitercoccen rwnr ^p'.öf^tct

wurden die Milibraodsporen aber nar eioe vertögerte

BatwieMaog seiglen. Bi bflitobt aomlt Mn Zv«if«l

darüber, dass Ozon in Oasform zaDesinfec
tionssweoken ganz ungeeignet ini. denn selbst

wenn es möglich wir«, die nötbigcn ungebearen

Mengen des Qases in d»r Praxis (Wohnräumen etc.)

7-1 T-fsrhaffen, SO könnte nisn d!is5«lbe doch seiner

beftigeo zerstörenden Wirkungen wegen sicher nicht

mehr vtTwwideii. An« A*m gUiob«» Omoda i»t

die therapeutiscbo Anwendung; des Ozons

UDmöglioh. Dagegen kaoD das Lendar'aohe Ozon-

«tsmr nntar OnflOndan dtaiafidieod« Wirlraitgen

aasöben, insofern es Milzbrandsporen längstens inner-

halb 24 Stunden lödtet; dabei bleibt ie<iorh f>\m

offene Frage, inwieweit diese Leistaog aut Kecbnung

dw Omim n mtüD Ist, «d« d«roli dfo im Otm>
wa?;r<r TodiAiideB« «uitonlilerig* 8lon «te» btwlilik

wurde.

Tboioot (86} b»t Vemdw mfMMIt «bar

den Werth der schwefligen S&are als DesinfeotioDS-

tuittel. Wolffhügel, Schotte and Q&rtner be-

zeichnen sie &ia schlecht, Baxter und Sternberg

als gut zu DeainfeotionszwedtMi. Waleb« Hkrabfln

tödtet SO, ud io wakher Doato maioktat sie dt»*

selben?

Zur B«MitiPOitiiitg dtetw Fragt ward« ataia Raiba

Ton ControlTersuchen gemacht mit den Bacillen des

malignen Gederns, des Milzbrandes, Roltj TabaronJMa,

Typhus, Diphtherie, Cholai«. Dia Dfluli dar BhiÜ-

tate wurden in den Amal. da rimtitnl Faataar A«g.

1890 veröfTentlicht.

Die Hauptergebnisse waren wie folgt: Niemals,

M«b alebt bat bMutar Doala, 65 f par «bn, und fet^

liingerter Anwendung '48 S'i m lfn) tödtet schweflig»

Säure die Bacillen des malignen Oedems; sie ist wir-

bmgah» bal Whbiwd. 60 g psr «bm and S4tUlii-

dig» Anwendung tödten unfehlbar den Rotzbacillus

und desinficiren sicher den Auswurf Tubercnlöser. Ge-

ringere Mengen genügten zur Abtödtung von Tubeikel-

bMÜtoamltann. Dar Bbarth'sohe Typhnsbacillus f«r>

b&lt sich wie die vcrbp'goh.^n Vn. (Hier wnrde nur

mit Oalattnaoaltaren experimeatirt.) Gleiche Dosen

traut. 50 odar 40 g per abm bai Mattadifar Daaar

tödten denCommabaoillus, den Diphtberiebaolllas. und

den des farcin du boeuf de la Guadeloupe. Dntar ga-

wissen Dmst&nden kann das Ausschwefeln dar ini*

cirten Gegenstände die DesinlMlon dlinh Apparate,

welche mit gesättigtem und gespanntem Dampf ar-

beiten, ersetzen. In Zeiten aioar starken Epidemie,

wo dia vorbandanatt Apipartta in VarbUteiaa an da«

Anfordert'. n L'en in vii^l zu rrin rror 7ahl Torhanden

sind, und auf dem Lande durfte die Einrichtung ron

SobwafalktaitDara tlob als intsarstarMgraiobariralaaB.

Für das Desinficiren der Wohnungen eignet sich SO,

«lobt. Dia aabvafliga Sänia antvaiabt, da aa «i«

liob aain wird, die Wohnräume so hanoetlaab sa Tsr^

schltessen , als nothwenftis^ i?t; d^r Werth w5re ein

absolut illusorisciier. tiier haben Subiimatwasobungea

und dia nabllaii DaalsflMtiaiBnppmta aiimualMB.
Für grössere SpitSler, wo ein Desinfeetionsapparat

sich als vollkommen ungenügend erweist, nad ffr

KnobaBbiniar ia dar Piaviai wirt bat dar laiabiaB

and billigen Beschaffung und Handbabong die Errich-

tung Ton Sohwefelkammern ein Portachritt. Dia Dea-

infection vermittelst SO, ist nur ein Nothbabalf, aber,

was nicht zu ütaMsabaB iat, aia g«lar «Bd ta tb«l allaa

Fillaa anvaiebtadar.

c) Desinfeotion von Wohnangen.

äS) Aubert, Noavelie exp4rienee aar la daaialao>

tion des appsrtements et des objets, qui lea anMaut,
i l*aida da l'aoide aalfuMoi. Boll, de thiraa. p. IIOl
— 88s) DeainfeetioB tob Wohnungen, viertelj. l
Gslhtspfl. Uli. XXni. S. 180.

Zur Desinfeotion der Wohnräume, welche

mit ansteckenden Krankheiten beliaftete Personen be-

herbergten, empfiehlt Aubert (38), sowohl der äber>

all zu bewerkstelligenden leichten Handhabung, wie

auch des billigen Preises halber, schweflige Säure.

Vaa kaafa ainfga Pfaad Sebwaf»! f5—40 g par ebm,
lege den Schwefel in i*in rins-^Mr Cl^l-r^mch gi^snciles

eisernes Oefiss mit etwas in Spiritus getränktet Watta

aad dfaiai aaf afne Lag« 8aad. PanalRr and Tbfir>

spalten, die Ritzen der Wandverkleidungen und des

Fussbodens sind mit Papierstreifen zuzukleben, und

nach dem Verlassen des Zimmerd auch diese letxta

Thftr diebt mit aana« Lappan sa famcbUaaaaa, damit

die schweflige Säure nirgends entweichen könne. Nach

mindestens 48 Stonden darf der Raum wieder geöffnet

Warden. Saida, wollaaa Stoff», Falla, Oawal^ aUar
Art leiden nicht im Geringsten durch dieses Verfahren,

matailene Gegenstände laufen etwas schwärzlich an,

sind aber durch einfaches Abreiben mit wollenen

Lappen leicht zu reinigen, das Zimmer, besonders aber

die Matratzen und das Bettzeug überhaupt behalten

noch wochenlang in immer abnehmender Intensität den

garnlobt aoangaBabnon Goraeb dar sebwaitgaa Siara.

Mau lii".i dann viel und ausgiebig. Ueber die Wirk-

samkeit des Verfahrens siehe die Untersuchaogan tob

Dnbiaf and Dabranflb nnter der Leitung foa Dn-
jardiu-Beaunietz, worüber Refoiat iadiOMBIJabrOf-

barioht föc 1889. Bd. L & ö9d.

d) D estnfeotionsTerfahren.

SSb) Frosch u Ciarenbach, Uelrar das Var-
halten des Wasserdampfes im DesinfeetionsappBfateii

Ztaabr. L En. Bd. ix. s. 18». — 81} Bahn. Tar-
aaefae 8bar dw Leiatungsfähigbait das BadeBbHgwMB
DampMf.iinfr-ctionsapparatcs. Centralbl. f. Bacteriolog.

a. l'ariji'.-juU Bd. VIII. S. 539. — 40) Maenke, Ro-
bert, K:r. neuer App^nr.^t zum Stt:Tilis:ri!:] m.t strömen-
dem Wasserdampf bei gcrinxea Ueberdruck und an-
haltender Temperatur von lOi—109* im looeni daa
Arbeitsranmes mit Vaiziabtniif tarn Zrookaaa dar ato-

rilisirten Gegenstäoda. BbaadaB. Bd. WO. &. 6ISl —
41) Ffabi, B., BrgBbalsBe der Prilfinf «intfar Daa-
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IdMiAmpptrate. WHt.-lntL Zti«hr. S. 49. — 4Vf
Bdtlit Otto, Rio DeaiafMUoDMppant Ar EMder mA
ertandttoffi». Corre«p.>Bl. f. Sehveis. Aerste. XX.
No. 7. S. 208. Centralbl. f. Bacteriol u. Parasitenkd.

bd. Vlll. S. 31». — 4S) Tcuscber, U.. IkitrftRe zur

DesinfeotioD mit Wassäniampr. Ztschr f Uvg. Bd. IX,

& 49t, — 44) Tia»]r, Do» eUbliaMoeoU pablios

de dWnfwtiMi. Ljon ndd. No. 18.

Bti dw D»BpfdMiiir*etioB grtoMrw Olg'Mto

kommen swei Perioden in Prsge, oämlioh die Ein-

driogDOgsdftuer, weiche xur rölligen Durobd&mpfung

des gtnion Objeotes erforderlich ist and die Ab-
tödlangsdauer, in welcher ein sicheres Verniohteo

der p&thogenen Keime erfolgt. Wahrend über die letz-

tere Mblraiohe Vertaohe vorliegen, sind die Bedin-

gVBfM dtr enton>B nMh wwiif aotortaiAt, «Mbalb

Frosch und Clarenbacb (38b) über die auf die

liadriDguDgadaaer wirkendea Fftolorea, aowie über-

hMpk &b«r dl« VorbtltMi dM D»Bpfit Im DMiofso-

tioifipparate systematische Untersocbangen angestellt

haben. Di» hj*rbej ertielten Resultate sind folgende:

1} Die Fonn und üröas« der DesinfeotioDsltammer ist

••f dto alMölato BiadriafVBgidMtr «dm* IMliiH.

Die Tpmp(?ratuT'. prtheilung im Desinfectionsrann] findet

in allen Apparaten sowohl bei gespaanlem wie uage-

spknntoB Dnnpf dvrebans gleiobmissig stolt. 8of»>

nannte iodte Eokeo können niobt Mtitehen, sobald der

Dampf in hori7.0T:?!i!pr Richtung nach jedem Punkt

der JLammer hin gelangen kann. 2) Das Dampf-

qBMitnm btnr. die StrtenngsgeMhwindigkeit b«t nor

Bedeutar^ für die Füllnngsdaaer Narh beendeter

Dampfffillang wurde daher die weilero Dampftostro-

mnng vwiingtit wwrden kdaneii, ifflntr abor niiM die«

selbe noch so reichlich sein, dass mindestens stetig die

dorob Condeosation rerbrauohte Dampfmenge wieder

•nttit wild. Diese Condensationsmenge bildet (abge-

Mbnn ron etwa direot abströmendem Dampf; den woiU

ans grössten Theil der total Terbraacbten Darnpftuenge.

Im Interesse eines öoonomisebeo Betriebes ist dieser

Coad«MatlMNMrliiflt darob UabflliaBg d«r DnainlH*

tionsVa'ij üier mit einem guten Wänneschatunantel mög-

liobst berabsQsetiea. 3) Die Ström an gsriobtoog von

obm iimIi VBtoB kflnt iH« üiidringuogsdaiur sb. Bs

empfiehlt sieb dabsr, den Dampf stets oben in die Des-

infectionskammer ein- und uninn an tiftf^tf^n Punkte

abxoleiten. Die Temperatur des Üamplas mussto ao

dlsssB titblsn Pankto lasp. im AbsWasangsrobr ge-

messen werden, da erst dann die Kammer g&ntlich ent-

läftst und mit Dampf gefällt ist , wenn isa Abströ-

maagsrabr 100* C. smlabt sind. Ebenso sfaid die

nr Oentiale der Desinfection einsaugenden Maximom-

tbemometer nicht in die Mitt« der Objecto, sondern

nach den tiefsten PunitteD hiosulegeo, weil hier die

Temperatur Ton 1 00 ° C. aa spitesten erreiobt wird.

4) Die Anfflllnog der Kammer wird im Allgemeinen

bei der geringen speoifisoben Warme der in der Praxis

fa der Regel feifceamieadea OliJeete ebae Halass aaf

die Eiodringungsdauer sein. Es ist daher r-iliorell

die Kammer immer mögliobst ToUkommea anxafüllen

oder utgekebrt, es empAekH itoh bei Hosfalioyaa«-

aiMtaltea Bit etaik weehMlndir InaaipiuknakBO

Appaiale fonobiodeaer Oidsee fenaaebea, am au^
boi nBfem Quantum von Desinfeotionsobjecten die

Kammer complet füllen zu können. 5; Durch Spannung

des Dampfes wird die absolute Desinfeciionstempe-

iBtar TOD 1 00* 0. fidiwr als bei aagespanete« Daapf
erreicht, und fwar genügt hierfür pin iraringer l'eber-

draok TOD Vjio b>* Vio P"'' A^iparate, in denen

boseadan «olaaiiBdse Olifeeto darobdlmpll «erdea

sollen, ist daher dieAnwendung dieses geringen Ueber-

draokes sweokmissig, hingegen verdient für kleinere

oder leiebt sa doiobdringende Oegenst&ode, wie Ver-

bandstoffe, eiaaelne Kleidungsstücke u. s. w. der gina-

lich ungespannte Dampf mit Rücksicht 3t:f die leich-

tere und absolut gefahrlose Bedienung, sowie billigere

SeeebelRiBg aad Uaterbaltong den Venaf. Jedeafalle

ist bei den mit Druol« arbeitenden Apparaten beson-

deres Qewiobt auf saobgemässe Coustraotion und soli-

deele AaBfÜbraBf ta leges. Die Verwendung von

minimalen Wandstärken, die Ihats&cblich nur in vüllig

inlactem Zustand dem Dampfdruck widerateben könnea

ist entschieden sa verwerfen.

Teatober(48) bat sieh die Aafgabe gestellt,

durch Ver'-nrh«» nhfr die noch der ConIroTerse unter-

liegende Brauobbarkeit des fiberbitzten Dampfes
sa entedwidea, savte Aafeeblass so geben über die

Art, wie Luft und Condensation des Dampfes deo

Desinfectionsprooess beeinflussen. Ausserdem

wurden eioe Anzahl von \ ersaohea über die Frage

ausgeführt, ob die von elaigea Fersobera als Siede-

flüssigkeit für Desinfeotionsapparate empfohlene Koch-

salslösang für die Praxis von Vortheil sei oder

niobt.

Die Hauptergebnisse dieserVersuohe sind folgende:

1. Stark überbitster Dampf ist für die Desinfections-

praxis niebt so empfeblen. Oagegen ist eine geringe

Oeberbitxnng des Dampfes, wie sie s. B. im Sobimmel-

schen Apparate stattfindet einwandsfrei. 3. Apparate,

in welche der Dampf von oben einströmt, sind in

ibrer Wiilrang aagleieb rfebeior aod sebaeller als

ATif^rrn, wn ^ies nicht der Fall ist. 3. Durch Vor-

wärmung der Apparate wird die Desinfeotion be-

siAileaolgt. 4. Die sebnellste Deslnfedionswirkung

wird durch gespannten, strömenden Dampf enielt.

5. Desinfectionsobjecte , welche mit fetlig;en oder

öligen äubstansen in Beiübruog gekommen sind, be-

dürfen einer liagerea Deeiafeolbasseit als aadere.

C. Um eine wirksame Desi'ift^rf ^on su erzielen, ist

nicht nur eipe möglichst vollkommene Aastreibnng

der Laft ans den OI(|eoioB, soBdem sodk eiae go>

nagende Condensation dos Dampfes erforderlich.

7. Die Condensation des Wasserdampfes in den

Desiafeotioosobjeoten sohreitet in einer scharfen Linie

von der Peripherie zur Mitte vorwärts. 8. Die sn
Ertfelung der Desinfection erforderliche Temperatur

findet sich nur in der Zone, wo die Condensation

betoit« stottgefaBdea bak 9. Fhst oBforBittelt, aar

wenige rentinieter VOO dOT 100 " haltf-rii^er; Zone

entfernt, befinden siob — bei noToUstandiger Des-

lifeoMoa — GebMo, woiobo dO aad mebr Qtwt»

HDter dem Siedopoakt Uefsa. 10. ZaflUligbaltoa,
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z. B. Falten in Omt«!)*, H«rODtMlMf«n eines Wasser-

tropfens könnenTemperatoren erzeugen, welche höher

sind, als die der niobaten Umgebaog. 11. Es ist

MtbmmUf « d«ii Waasccdtoipf lingsn Z«ii Mf
grössere Objeote einwirken za lassen, wenn man df^r

Tolien Desinfection sicher «sin will. 12. Sahlosongeo

«Ii» Sioddflflssigkeit hl DMfofMtlMMppnmtoo tind

fflr die Praxis rorUnfig nicht n »opfehlen. 13. Di»

von einigen Forschem beobachteten Temperataren

über 100 C. bei Anwendung von uDgespaontem

Danpf» lassen sich vielleicht aus der safUligMl An-
wesenheit ?oa SalMD io den DeBiaüMlioiwoiyeelwi «r-

kl&ren.

[Spolent, B., Deainfeotion in kleinen Stedten nnd
Ortaelwfteo im Binnentend«. 2eitaehr. t den norwegi-

edWD trztlichen Verein. S. 252—254.

S. verlangt, da»s der ungebraucht weggebende
Oampf zu Desinfectionszweoken benutzt werde, indem
er eaf die SOt BiseBbahnetntioaeo and 6i& Fabriken

in Nerwecea ala ebenso viele eveatneUe DeriniMtiona-

aaettiten blnveiit Ir. IUhI.]
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1) Abbott, Ä. C, Bacterlologieal study of bail.
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-') Aitken, Johti. üa the Number of Dust Farticcis
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bonb. Bd. 16. p. 135. — 3) Bitter, fl., Ueber Me-
tbodea rar Bestimmung des Kohlensäuregehaltes der

Luft. Ztschr f. Uyg. Bd. it. S 1 - 8a) Durficld,
0., Offensire Smells im London San. Reonrd. p. 278.
— 4) Fleischer, E. , Gesunde Luft. Eine Abhand-
lung über die FeuchUgkeit der Luft als wichtiger

Factor unseres Wohtbefindena. Nebst einem Vorwort

Qber den Luftprfiier. 4. verbesserte Anfl. (iSttingea.

1M9. gr. 8. X n. SOSe. — &) Fontin, W. M., Bao-
leriologisehc Untersuchungen von Hagel. Wratach.
1889. No. 49 u. bO (Ku.ssisch). — 6) Frey, Jul.,

Untersuchung von Bodei ufr n Dorpat. .Ausgeführt

in den Monaten Juli bis .^ ptembcr lö90. luaug.-Di&s.

Dorpat. gr. 8. 88 Ss. — 7) Grihant, N., Lea poi-

sess de l'eir. L'aotde cArboliqoe et l'oxjrde de oarbone.

Aepbrsie et empoisonnenent per le pnits, le gas et

r^olairagc, le tabac ä fnmcr, les paile.t, les voitures

obaoffeta, etc. Paris. 12. 320 pp. — 8) Hartmann,
Konrad, Die Druckluft im Dienste der Oesundbeits-

technik. Gesundb. Ingen. S. 14. — 9) Kapp, Walter,

Untersuchungen über den Kohlens&uregehalt von
fiodenluft, aoagefabrt io Dorpat von Mitte Joli bis

mtte Ootober 1890. Inaaff.-Dias. Dorpat. gr. 8. 41 Ss.

— 10) Leonhardt, 0., Die Reinhaltung der Luft von
Rosa und Renoh. Gesundb. Ingen. S. 528. — 11)

Marquardsen, E., Ueber einen Apparat zur Bcjtim-
mang der Kohlensiure in der Zimmerluft. Diaa. I^r-

langen, 8. 8ß Ss. u 1 Tafel. — 12) DuMesnil,
Les fum^L's des maobines a vapeur ä Paris. Ann.
d'bjgiiue Paris. S.a. p. 584—540. — 18) N4k4m,
L. Ju, üeber die Dateniieliong der organischen Sut>-

ataaien der Luft Areb. f. Hyg. Bd. 11. 8.896. —
14) Paul, fi., Tbe soience of meteorology in ita re-

lation to the public health San Ree ^rd. p .^i»!. —
15) Pruddi n, T. Mitchell, Dust and its dangers
London. IS. Ul pp. 4 pl. — IB) Röster, Giorge,
I Bacteri nell'aria dell'isola d'Blba. Lo Sperimentale.

1889. FasclUI. p. 609. — 17) Bubner, Die Be-
Ziehungen der atmosphäriselMii Veadtti^H wat Wasser-
davpliibiabe. Arab. U Hyg. Bd. IL 8. IST. l$)

Deraelbe, Stoffzeraetsung und Schwankungen der

Lufileuchti8;lceit Kbend. Bd. II. S. 243. — 19) Der-
selbe, Thermische Wirkungen der Luftfeocbtigkeit.

Bbendea. Bd. U. S. 255. — 90) Weliel» Ueber den
Neehweifl dee KohleaoiydbiaiegiobiBS. Wflnbay.
IRPf».

Abbott (1) machte eine baoteriologisoh»

HasalnntereaohiiDg und fand efa* Baoinenarl lo

•lavk vertreten, dass die Culturen Reinooltoreo

glichen. E'\u kurzer, dänner, ovaler BaoUloa, aus-

gezeichnet durch eine Menge Vaoaolen, welche ihn

den aporenentballendea Taberkelbaeillus ähnliob

machen, sehr bewcr^ürb, verflüssigt die Gelatine

nioht, wichst auf Kariotfel in feuchten, begranataa,

grangelbeo« Mcht eibdbten Fleehea. Dia BaoUlaa a«r

festem Nährboden hängen fest aneinander und bei

dem Versnob, einzelne berannunehmen, wird die

ganze Colonie in dfinnen Fäden weggezogen. INaaer

Organismus wurde in Trinkwasser iaolirt and gehört

nioht zu den pathogenen Arten. Aossfrdfm fand sich

der anob im Wasser vorhandene Quoreacireoda und

ein den B. Mbtilie ihnllelMr BaelUnt, wia dia voriMi^

gehenden im inneren Hagelkern. Keinerlei SoktlBflMl-

oder Q&brangspilze Ueeaen siob entdecken.

Aitken (2) besehreibt eine lehr gefartrtieh «r-

dachte Methode zur Ermittelung der Zahl der Stau b-

theilchen in der Atmosphar? Die Staub-

iheilehen werden dadurch sichtbar getAachl, dass die

Lnft, in welehar ala ediwaben, mit WaMordaapf

übersättigt wird. Jedes ein7?lni' Staubchpn bildet

hierbei einen Condeosationskero und wird dadurob aa

einem eiobtbaran TrSpfcbeo. Der Appaial von A.

besteht ans einem Glasballon, dessen nach nnten ge

kehrter Hals mit Wasser gefüllt ist, nm die daräber

befindliche Luft mit Wasser gesättigt n erhalten.

Dieser Ballon steht dnreb ein den VeiebMaeiitepaal

durchsetzendes Olasrohr mit einer Luftpumpe in Ver-

bindung nod kann durch ein zweites durch den

Stöpsel gedhrtes Olearobr mit der ioMami Lall in

Comnjuniration gesetzt werden. Pios»' letztere Röhre

ist an ihrem Ende mit einem BaumwoUfilter versehen,

so dass man den Ballon anob mit reiner, «lavbfMtr

Loft Allen kann. Bin Mebenapparat gestattet ein be-

stimmtes Quantum der auf ihren Staubgehalt za

prüfenden Luft in die K5hre und durch dieselbe in

den Ballon elnmflibrea und darin mit dam i|leiohfalIa

bekannten Quantum reiner Luft zu misobfn "Das

MisohBogsvetbütnisi moss dabei so gewählt werden,

daü bei dar BipaaaioB dianr tvftmenge (mfltalit der

Luftpumpe) jedes Staubtheiloben zu eteem Ootdon-

«:i!inn?kfrnf> wird, ws« lf»irht c.on5tatirt werden kann,

da ja. wenn alle älaubtheUchea all Tröpfchen aus

dar Lnft beranegafülea tiad, efaa nenarliehe Vai^

dunnung keine Tröpfc^pnbildung mehr herTormfen

darf. Von gewöhnlicher Luft kann man 1 com in den

Ballon «Inflhren, der 450 com atanbfreier LafI tat»

hält; dagegen mnsa s. B. bei Lnft aus Ziiiimern, in

denen Gas brannte, der Stanbgebalt (durch Misohang

mit reiner Lnft) io weit grösserem Maasse verringert

werden. Bs hat diese MlMdHUks anob naoh den Vo^

Ihell, daae dia Tidpfoheii «in ao grdwer worden, alt»
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aaoh am sc liiolitor itobtbar sind und am m sebD«U»r

horausfallra, je wwiftr Staebthtiklua die Luft

eatbielt.

Di« Züblang d«r Tröpfoben geechieht auf folgende

Weitet Unterbilb d«r obereD Wand dae Bellena in

genau 1 om Distani ist ein kleiner Sillerspiegel auf-

gestellt, der durch ein LiaienneU in Qaedretmilli-

meter getbailt irt vaä darab rine aeltwIHi rafge-

»teilte Lampe belaoebtet wird. Der Spiegel selbst

erscheint (iinn, wenn alles andere Licht abgehalten

wurde, vollkommen schw»n, während die Linien,

Mwl« die TrtpMieo, «elobe < die einelnea Felder

fallen 1.-1! her-. r r'rt-rT Die Zahl der aof 1 Quadrat-

eeotiffloier gefalleaeo Tröpfchen giebt die Zahl der

SUvbtbeilobea, die in der dtTflber beflndUeben I em
hohen Luftsäule enthalten waren. Wird diese Zahl

mit dem Verhältniss multiplicirt, in dem die staub-

freie Luft mit der sn untersuobendeu Luft gemischt

weiden wer, so ergiebt sieb die Zebl der in I mb
der staubhaltigen Luft entbnitonen StSubcheo. A.

ontersachte die Luft .auf den Lende" iu Colmoaell

(i» Winter) nnd an def Kfltte »n Btlinntcae, eeirie in

Bdinbvrgb und Olnagev nnd £Md:

Zebl d. Theiioheo

Ort. p. ccm- ütiinerkungen.

Celmonell (Undlufl) . 500 Luft klar.

n 9 500 H aebr .^diek**.

Beitenlrae 5000 kler.

Bdiebergb 45 000 , k!ar

t, 250 000 „ trüb.

SilcaugetiiDBer d. R. See. S15000 nahe dem Fussboden,

vor der Sitzung.

M 400000 nahe dem Pussboden,

naeh derSitsueg.

„ S 000 000 nebe d.Zinnerdewe,
ror der Sittung.

H 3 600OOO Mbe d. ZimnMfdeeke,
aeeb derSitmag.

D.1S3 die 7tinabme in dem Zimmer der Royal

Socistjr während der Sitzung so gering ausfiel, war

ein Meei der 8ber den Gasflammen angebrachten

Ventilatoren. In einem gewöhnlichen Zimmer, in dem
4 Onsflanimen ohne Venlilatoren brannten, fand A.,

bevor die Flammen angezündet waren, nahe der

Zlnmerdeeke pro com tf6 000 Stanbtbeiioben,

narhdcni die Flammen 2 Stunden brannten, etwa

AG Uillionen. (Diese neue Metbode zur Ziblong der

Steobtbeilebea der Lnft ist encb für die Hjrgiene ron

gtessem Werth; bisher wurde der Staubgehalt der

Luft nur dem Gewichte nach lestimmt, wa.^ für die

Beartbeiiuog des Keinheitsgrades nicht die richtige

Unlerlafe war. Ref.)

Bitter (8) beepriebt inniobat die gegen die

Pellenlvüfer'scbo Methode der Köhlens.iure bestim-
mung erhobenen Einwände. iiauptsaciUich sollen

dadnrob Fehler entstehen, dass beim Umgiessdn des

Barytwassers in das Püiebeben, in wetobem de« Ab-
setzen des kohlensauren Baryts stall findet, und beim

Tttriren dieses Barytwassers vorzüglich in CO,- reicher

Lnftf weebaelnde Hengen fwi CO, abeorbiil werden.

(Der Pebler liegt bier zum geringsten Tbeil in der

Jiewrtwiiiil eir jiwua IMIda. IBM», nc L

Hetbede, som grössten Theil beim Beeba«bter, da ei

Torschrift ist, nicht in C(), reicher Luft zu titriren.

Ref.) Ferner soll beim Einfüllen der Unlersnchungs-

iuft mittelst des Blasebalges der Experimentireade

eieb niebt leiebt w entfernt halten bSnnen, daaa niebt

unter l'mstatidan auch ein Tlieil Exspirationsluft dar

in die Flasche eingeblase&eo Luft beigemiscbt werde.

Um letxteren Febler zn beeeittgen bat B. auf die

Oeffnung des Blasebalgs, durch welche die Luft ange-

saugt wurde, ein 1,25 m lfint,';e?. 2,5 cm weites Kohr

von Zinkblech luftdicht auisct2ea lassen. (Im Fetten-

kefer'soben lostitat bentttit man blem einen Qnnmi*
schlancb, der über ein an die Blasebalgöffnnng ange-

lötbetes Blechrohrstück geschoben wird, RefO. Die

Tttreatellittig dee BaiTlwBaaen nnd dea Rüoktitriren

der Absorptionsflüsäigkeit geschah bei der Prüfung

der Pettenkofer'sohen Metbode, um jede Möglichkeit

etoer Absorption von CO, ans der Leboratoriumsluft

in rermeiden, in COj-freigemaohten geschlossenen Ge-

f&ssen (Brlenmeyer'sche Köfbrhftn). Auch die Luft

in den zum Abmessen dieueadeu Pipetten wurde von

CO, hOnii» (Die linilebtnag dee hierbei benfititen

Apparates, die ohne Zeichnung nicht leicht verständ-

lioh ist, muss im Original naebgeeebea werden.) Um
den Farbenuneoblag beim Titriren mit Phenolpbtalefn

prägnanter zu machen, d. h. das rasche Wieder-

rothwerden der Fliieaigkeit, benutxt B.StMintiQmbydrat-

wasser.

Das Verfabren ist folgenden >

Starke, ge&ichte Rundkolben von ca. 3,5 Liter In-

halt werden mittele des erwähnten Bleaebalgs mit
Luft gefüllt, mit efeem gut sobliessenden, doppelt
durchbohrten Caul80huk.stopfen, in dessen Hohrunj;Lii

zwei gut sitzende Glasstiibe bteckuii, wTschlossen und
dann ins Laboratorium transportirt. Bei Temperatur-
difTerenz zwischen dem Itaum, in welchem die Luft-

entnahme stettfand, und tlem Laboratorium bringt man
entweder die Loft des teteteren soniobst anf dte nr>
spr&ngliebe Temperatur der Untotradinngeloft nnd
lässt den Kolben diese Temperatur annehmen; oder,

wenn die Laboratoriumstemperatur wärmer ist, wie die

Untenuchungsluft war, lässt u-üi, i acbdem der Kolbun
ebenfalls auf diese Temperatur gekommen ist, die über-
schüs.sigc Luft durch Lockern eines Glasstabes ent-

weichen und zieht die Tempcratnrdifferenz später in

Betracht. Auf diese Weise wird ein Eindringen fremder

Lnft in den Kolben eieberveanieden. Mnnmebr weiden
mittde einer Pipette 50 eom Strontiambydcatwasser
(von welchem 1 ccm unj^cfiihr 1 ccm H|SO|, welcher

gleich I mg CO» ist, i ntspriclit) in den Kolben ein-

laufen gelassen, die Glasst.-il><; wiedt r fest eingedruckt

und der Hiolben einigu Male unisr drtbender Bewegung
gesebwenkti wobei man darauf achtet, dass kein Stron-

tinmnaeaer an den Hals des Itolbeos qpritxt, und denn
oe. IS Standen ser TSIligen Absorption der COt ateben
gelassen. Zur Rücktitrirung des Slronliumwassr-rs be-

dient man sich einer jO eem fassenden in '/,, ge-

theilten lilashahnbürette mit lang ausgezoj^i^ner Spitze.

Dieselbe wird gclüllt und uacb batteruuog eines (ilas-

stabes durch die entsprechende Bohrung des Pfropfes

hiadorcb gesteckt. Vorher lässt man 1 bis 2 Tropfen
einer 1 proe. Lösung tod Pbenolphteletn in 70 proo.

Aloebol in die Strontinnliissigkeit fallen, welche da-

dureb blassrosa geßrbt ist. Die TitrcstcUung des

Strontiumwassers w'id. unter VermcilunK' ArNeitens

in sehr CO, retchcr Luft, steta unmittelbar nach dem
BiniUlen der 50 oem in die Abeerptienegenine in

96
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folgender WeiM Torgenommen : S5 oom werden mittels

Pipette io ein etv» 60 ocm husendes Erlenmeyer'scbes

Kdlboben gegebeo, im mit einen doppelt durcbbobrteu

GtatscbakstopfMi mMhloaiea ist Doroli die eine

Bobrang wird raeh Zonts Ton 1 Mt 8 Tropfcn Phe-
nolpbta.leia die Säureburetti steckt, in der anderen

befindet sich ein Gla&stäbcben. welebes beim Titrirtn

y.um Kinlassen der Luft »citweilig etwas gelockert wiri.

Solche Titrebestimmangen stimmen mit solchen in COf-
flMiera Kölbcben genaa äbtnlD.

Die Methode ergab genauere t^nd etwas höherr

Werths als die t. PeUenkofer'sohe (0,94 pM. gegen

0^85 pH. CO,), ton veleher ele J» nor efne, wenn

•OOb nicht einfachere Modification ist.

B. prüfte «eiterbin noch die sogen, rereinfachten

Methoden der GO,-Bestimmang und fand, dass die

BMse'flohe Methode gerade des ron Hesse als Hanpt-

Tortbeil seiner Methode bervorgehobenen kleinen In-

haltes der AbaorptiODsflasohe wegen, keine exaoten

Werth« «igicbi. Du gteidie Renltet ergab dl« Prtt-

fmg des Fossek'sehen Verfahrens. Das Lange'sche

Yerfabren kann lor Bestimmang des COa-QebalUs

d«r Zimi«fla(k fibenll d«, wo «i aiobt mt gram Ge-

nauigkeiten ankommt, besonders tum Gebreoch für

den in chemischen Arbeiten weniger Geübten

empfohlen werden. Das Verfahren ron Wolpert bat

lieb dag«g«B ata idtOg mbnMwhbar «nrltnii* Aaek
der Apparat ron Bioohmann kann für hygienische

Unteraacbangen niobt empfoblen werden. DerApparatm NfengtUt mä Ball« Ist ta Ui«aer and di« Baad-

babung sehr umst&ndlicb. Die Metbode ron SohafTer

ermöglicht nur eine gani approximative Sob&tsung

d«i 00,-Gebaltes. B. beschreibt ««hUcaslieh noeh

•Id« Modifioation des Niensl&dt-Ballo'sohen V«r-

fabrens, welches befriedigende Resnltate liefert and

insofern tor dem sonst aooh ganz braaohbaren Lange-

«obMi Apparat d«a Vortag T«rdt«ot, ab «« aadi bat

niederem COj GebaH, z. B. 'im Freien, gat tbania-

stimweDde aad geaaue Resnltate ergiebt.

Hartnaan (8) beaolmihi di« Draeklaftan-
läge der Companie parisieoae de l'air comprime,

welche von »infrC^ntral'iteHeaos gewerbliche Betriebo,

£lccirisciie Beleuchiangsanlagen etc. mit Druckluft als

Kraftnitt«! vanorgt Dia Aastalt ist mit S Balanoir.

dampfmascbinen, welche mehrere kleinere und mit

6 Yerbandmasohlnen, welche zwölf grössere Laftoom-

pressorea tiaiben, ausgeriatat, ao daai aar Zatt iHa»

Haschinenanlage von zusammen 2500 HP. Arbeits-

leistang in Betrieb sich befindet. Es wird Dracklaft

Ton 6 Atm. Spannung erzeugt und in 8 grosse Wind»

kessel gepresst, aas welchen sie durch ein Rohrnetz

!li>r Stillt :"istr5mt. fas gusseiserne Haaptrobr
M cui weit, tuLrt 8 km lang bis zur Kirche St. Ma-

d«l«iQ«, iat in d«B gangbatwi AbaagaBaalloB YOilagt

Von dieser Hauptleitung zweigen die Nebenleitungen

in die einzelnen Stadltbeile ab. Die H&aptdrack*

Mtaag liefert aar Z«it des stblalan Baliiob««

18 000 cbm Laft in der Stande, was einer Qe-

«hwindigkeit Ton 10,1 m in der Secunde entspricht.

üio Leitungsrohre sind uus Gusseisen und in Ent-

famoBgan ran «twa 100 m aind aatbatthlUg« &it-

wiaauar aiBgaaohaltat, w«lite d«o Zv««k haban, das

Wasser abaoMhaidaB, das dar Laft baboli Abkihlaag
in den Compressoren beigemengt wurde. Die Drack-

Terhältnisse in der Rohrleitung werden stetig daroh

saibatlbitig« llaBOBiatar ia dar OaatraUtatioB aad aa
den wichtigsten Abzweigestellen angegeben. Der

DruokTerlust, welcher damit angezeigt wird, betrigt

am Ende der Stadtrohrleitung noch nicht eine

AtBMMphäre.

Behufs Krafterzeagung wird die Drncklufl in Mo-

toren geleitet, die als Kolbeamasobiaeo mit hin- und

hargahaadar od«r mit ratireadar Koibaabawagang «ea-

slruirt sind, oder schon vorhandene Dampfmaschinen,

indem sie nar mit Druckluft statt mit Dampf gespeist

wvfdaa. Dia Laftaiaa«hlB«BW«rdeBdarcbgüngig nur

mit 4 bis 4^ Atm. betrieben. ladlaZoleitungsa denLuft-

atgabestollen ist ein Luftmesser eingeschaltet, der

die verbrauchte Luft in Cubikmetera aagtebt und der

mit laiahtaai PlOgalfad arbeitst. Da bei dar Abs-

dehnung der auf gewöhnliche Temperatur erwarniter

Luft in den Luftoiasohinen eine ganz bedeutend»

Kilt« sBtstehea wflrda, s« wird di« DrBcklBfi aof

150 bis 170' vorgewärmt, was in einfachea

eisernen Oefen oder durohGasheizonggeschieht und pro

Stunde und Nutzpferdeslärke nur etwa 1 bis 2 Ctoia,

Irostet.

Die Belriebsergebniss« der Pariser Anlage, siad

in Folge der grossen Vervollkoaunooog der Bioael-

•iariehtung«Q iosserst günstig aad die Vsrwsadaags-

arten der Druckluft sehr vielseitig: Ein sehr grosses

Anwendungsgebiet bildet die eleotrisobe Beleuchtung,

indem zahlreiche Beleaohtangsanlagen Ton Theatern,

Caflreeh&asern, Restaarationen etc. mit Luftmaschineo

angetrieben werden. Ferner kommt der Betn>b von

Luftmotoren io fielen tiewerben zur Anwendung;

s^lrai^ MasehiBoa «ardsa oamlttelbar dorah klaiae

T.uftmnforen getrieben ; auch hat man bereitsbegonneo.

Werkzeuge, z. B. meisaelartige Steinbearbeilungs-

apparate damit so Tarbiadaa. Biae waitar« Aawsd-
dung finden die Laflmasohinen zur Erzeugung tob
Kalttuft, indem die Auspufluft, welche in dar Ma-

schine die gewiinäcbte Temperatur durch Expansion

«rhUt, aur Kfihlang ader Lüftong beaatst wird.

Durch verschiedene Vorwarinng der Dmcliluft kann

man der Auspuffluft jede beliebige Temperatur er-

th«il«B; wird die Droeklaft aar waaig Torgewimt, ao

entstehen Temperaturen von 0 Entweder ist die

Erseagung von l^altluft Hauptzweck, oder die Loft-

maachine findet zur Leistung einer Arbeit Verwendong,

wobei die Kaltluft als Mebenproduct gewonaSB wird.

Die Druckluft wird zu 1 I Ctms. für die Stande und

Pferdestärke-Leistung abgegeben, während gute

DampfmasehlBaa aater glaiebar Ltistoag ISütou. aad
Oasmotoren 25 Ctm^, rrj-rdern.

In Kurzem werden Dracklaflaalagea auch in deut-

sebaa Stidtsa .entateben (OSbabaeh a. M. bealtit ha-

reits eine solche) und da wird es Sache der Gesund-

heitstochnik sein, diese Druckiuftanlagen für ihre be-

sonderen Zwecke nutsbar zu machen. Kin ganz

badaotai^ar gesBBdMUiohar Tarthail wird «biwbia

dadaroh aBtatebaa, daas «ia grosserTh«ild«rFaB«rBig8-
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ulageo in ita Städten wegfällt und damit die Kaaoh-

vtrliStang in bMtor Wtiw erfolfk. Di» AuMttllttaf

der Finna lUedinger (Augsburg) in München (Koät-

tbor) »igt, dass Bich iozwisoben daa Anwendungsge-

tfot 4«r Dnieklaft aaeb in bygienisober BMiebnog b*-

4««tMi4 «nTtllMt b«t, AMuraUfob «lad folgmda Au-
altxangsarten za nennen:

Lüftung und Kühlung von Wobo-, Versamm-

Ittogs« odar Arbaitarikman. Batriab ton Ptatpaa cur

Wasserversorgung, vonSpritten zumPeuerlöscben.

Kühlung vonK&umen behufsErbaiUngvon Nahrunga-

fedtteln (z. B. Seblleihtoraian, Piaebhandlangen u. dgl.)

faraar bei der Bierbranerei. Betrieb von Liebt»

maachinen für electrische Beleuchtung, Hebung

von Spuljauob« bei Entwäsäeruugsattlagen,
Ralaigang von Abwässern darch Einßbrang von

Luft, indem (leren SuuerstofT cTvr1ir''nd wirkt. Koini-

gung des Trinliwassers aus Tiefbrunnen von

BiaanmbiDdangaD. Darob LaftaiaffibniDff «ardaa dia

Eisen Verbindungen nahezu vollständig ausgeschieden.

Von der Einführang dar Drackloft ist somit ein grosser

Fortschritt auf dem Qablata der Hygiena nnd Qasand-

baitstechnik zu erwarten.

Ni>käm (13' hat «He von Uffelmann modificirte

Methode der Bestimmung der organischen

Stoffa is dar liaft vannUtalal KaKompariMngaaat'

lösung einer Nacbi lüfiing bezüglich ihrer Genauigkeit

nnteraogen. Die Luft wird dabei zunächst durch einen

atoubdiohtan Propf roa Aabaat «dar QlaswoHa and

dwaa darab eine mit Schwefelsäure angesäuerte Ka-

llnntpermanganatlGsung geleitet, sodass die letztere

nur die in der gemessenen Luftmeoge befindlichen

gasfOnaifan argaaiaobaa SabaUataa oKjdbaa kaaa.

Wahrend Uffelmann Resultate erhalten hatte, ^aus

denen es zul&ssig erschien, bestimmte Schlüsse tu

«iaban und valeba Anapmeb anf OaBaalgkalt naeban

können" (siehe diesen Jabresber. f. 1888. Bd. i.

S. («od Nekum folgendes: 1) Dia Ctaamäleon-

Msang zaraatsl siob auch spontan, aadaaa dar Uangan-

verlnst bei Luftuntersaohungen ntobt aossohliessUah

auf die organischen Substanzen bezogen werden kann.

2) Die ChamileonlöaaDg oxjdirt die organischen Sub-

ataaaaa dar Luft aalbst bat gaa« teagaamar Aaplntiaa

nur unTüllstüudig , denn die durch ein bis zwei und

mehrere Cb&mäleonscbicbten geleitete Luft zersetzt

nocb iauaar dia CbaaiilaaalSsu&g. 3) Die Uangau-

sersetzung gebt mH dar aapirirtaa Manga dar Lafk

aicht pnraüel.

Lie Aspiration durch eine Chamäleonlösoog giebl

alao knnan braaohbaiaa ladai fir dia Maaga dar arga»

nischen Substanzen der Luft; ja sie ist nicht einmal

für relative Bestimmungen verwendbar, weil der Man-

gaavarlaat dorab dia spoDUaa Zaraatsnng genas niobt

an bestimmenden Schwankungen ausgesetzt ist.

Da man zur Zeit weder über die Aussobeidnngs-

grtaaa daa VaBaardampfes, noch über die Bedingungen

dar Aaaaabeidang etwas Sicherstehendaa waiss , noch

ein Maass. nacii welchem der Feuchligkeitszastami der

Atmosphäre für hygienische Zwecke bemessen werden

aall, Imat aad da aiaa bia jaW ra kalnaa biaaobbar

und allgemein verwendbar wissenschaftlich begrün-

datan Anaabattaagaa fibar daa Rfaflaaa dar ataioapbi-

rischen Feuchtigkeit auf die Gesundheit gekommen ist,

so ist es sehr dankenswerth, dass es Rubner (17),

dar darah aaina gründlichen Studien und Uslar*

Buchungen über thierische Wärme und Wlrmaregola*

tion etc. hieran ganz besonders befähigt ist, unter-

nommen bat, das Problem der Beziehung zwischen
Waaaardaaipfgaball dar AtaiaipkAra and
W asser dampfauaaabaidaaf daa OrganiaMas
weiter aufzuklären.

Da man unter dem Einflüsse der atmospbäriscbea

Fauohtigkeit ganz heterogene Dinge zuaaaittaafMit

UQ>1 fast immer die Fragen über die Bedingungen dar

.Ausscheidung mit rein thermischen Kückwirkutigen

coiifundirt, so hielt es U. für nutliig, diese Einflüsse

aabarf xa traaaaa aad taniebat aar dia Badiagangaa,

von welchen die Ausscheidung des Wasserdampfes ab-

hängig iai, sowie die Grösse dieser Anssoheidung zu

atttaraaaban, dia tbaruiaoliaa Wiritaagaa daa Waaaar*

dampfgehaltes der Atmosphäre aber getrennt hiervon

zu prüfen und darzulegen. Die Frage der Wasser-

dampfäosächeidnng musste naturgemäss sich weiter

gliedern: 1) in eine Untersuchung über daa diraotaa

Einfluss der Atmosphäre auf die Wasserdampfausjcbei-

dung als einen passiven Vorgang; t) musste (estge*

atalll wardaa, iawlavait dar OifsaiaBaa aalbat Waaaar*

darnj-f abgiebt, trotz entgegenstehender Hindernisse

und wie er diese überwindet; bieran war die Beur-

tballaaf dar aellasigaa Wastartardampfung odar daa

„normalen Wasserverlnstes * anzuscbliessen nnd die

Feststellung jener Messrup'.ho len der LuflfeuohUgkait,

weiche hierzu Verwendung tmden küanen.

R. wiblta aar btaaiiaidaag dieser Fragen daa

Thiervanaab, da diaaar allaia dia genügende Variation

der Versuchsbcdin^ungen erlaubt un-l ;ius 1 ejtimmtea

Gründen die unmittelbare Uebertragbarkeit der Er>

labaiaaa aaf dan Manaabaa aallaalg araabaiaL

Zunächst wurde ermittelt (Beschreibung des Appa-

rates und der Versuohsanordnang siehe im Original)

wie bei gleicbbleibanderTemperatur dieSobwankungen

dar falatlraa Faaebttgkail dia Waaaardanpbbgaba
beeinflussen. (R. gebraucht r!,- r Telf i Tichtlichkeit

der Resultate halber eine neue Benennung des Wasser-

gehaltM dar Lad, nlaiUab dan Begriff der «relatiTan

Trockenheit*, welche man erhält, wenn man die rela-

tive Feuchtigkeit von 100 abzieht ) Es ergab sich

das wichtige llesuxiai: dass die bchwankungen der

ralativaa Faaabligkait baav. Treekaobait aatar daa

verschiedenartigsten Körperzuätänden(Nahrungszufahr,

Hunger etc.) nnd Bedingungen stets eine gleichartige

AaadaraDg der Waaaardampfabgaba daa Qaaaiaaitarga-

nisiuus hervorrufen. Wenn die relative Trockenheit

von 100 auf 45 fällt, nimmt die Wasserdampfaaa-

acheidnng von 100 anf 43, also fast genau um dia-

selbe Grösse zu, d. h. mit zunehmeoder rebliver

Feuchtigkeit der Luit fällt die W'asserabgabe des

Thieres und sie hebt siob, sobald die Trockenheit der

Lafl saatanat Bai gMobblaibaadar Tanpaiatar lat
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«Im du Bygromctor «ta lutramMt, Mf Graad dMten

dl« Wasserab^iV'p heurtheilt werJen kann.

Di» Erklärung dieser Tb&tflMbe l&sst sich vor-

lloflir nfeht geben , vl«lltti«ht Iuutd«U es m'eh dtb«i

Iii hL einmal am anmittelbare Wirkung einer gege-

benen LrsAche. sondern um eine Beziebong zwisoben

Wuaerdampispanoang and -abgäbe, welche dorch ein

Hd«rM Biadagtitd —• ihn di« IVtnnangiilBtion —
Termittelt -wlri. Da nun die Wasaeraasscheidung bei

hoher wie bei niedriger Temperatur voa dem relativen

FM«ht)gkeitsgrad« der Laft behemeU vird, to tot

damit erwiesen , dass das Sätligangadefictt nicht »Ii

Hnassstab der Wasserverdampfung dienen Vnna

Weiterhin ergab sich, dass bei einem reichlich gs

nitertoB Thlwe erbdbt* Liiftf»a«bt{ff1wit di« Wms««-
dampfabgaLe in einem geringeren Grade zu rermindern

vermag als bei einem nicht oder nur mässig gefäUerten

oder geringfügig fiboriBltarton Thinr.

Die erörterten Aenderangen der Wasserdampfab-

gab« mit den Schwankungen der relatiren Feuchtig-

keit v*id«n ohne jede Störung vom Thier ertragen, sie

•lud gMudheitlicb ohne Bedeutung, nar bei Qber-

reichlicb genährten Tfaieren wird die erschwerte Ver-

miaderang der Wasserdampfabgabe bei Erhöhung des

FMobtlgMtsfndM dnr Loft dmoh di« EAShanf dar

Athemfrequenz conipenslrl, sodass also die Erhöbung

des Waaserdampfgehaltes baim überfütterten Tbiere

offenbar «In« StSnrag (Boklemmaag:) arMogt. Aaeb
Leim Mensehe» ist dies der Fall. Uan kian *. B. jeden

Mensr'i^n in ti:e??TT. Sinnf» ühf rf«?t»'rt nennen, welcher

sicii etwa für mittlere iemperaicr mit Mabrung ver-

aoiii und aoii iBbSbMraüagobaofitamptfatar galaaft;

ia glfinlien Sinne kann die Kleidang wirken.

Weiterhin hat R. festgestellt, wie bei gleicbblei-

bondar relatiTor Ftaohtigkait aln Wadbael dar Tampo-
ralur sich auf die Wasserdampfsasscbeidang bemerk-

bar macht. Die Temperatur könnte ihnlich wie die

relative Feuchtigkeit in rein pbysiealisobem Sinne

wirken, indem sie den Grad der Trockenheit odar dos

SIttigQDgsdeficits verändert. Beide Grössen (Temperatur

and Wasserdampfabgabe) könnten aber auch doroh

rain pb)rs(ologbob»yorhiltai«iambi»doB, dioWaasar-

dampfabgabe also eine Function des wärraereguliren-

den Apparates sein, Aas den Versacben ergab sich

•am, dasi tia Kfafmam dor Auiolwidttif vaa Waaaar-

4Nl^bol 15'^ besteht und dass bei 0*atM Vermeh-

TttWf und bei '"O" C. eine starke Neigung nach oben

lu oinLriU. i: ui die Kohlensäareausscbeidung konnten

TMBpamtnr dar Luft abaAmoado Wortba aaob-

gewifspn wer'l^n Fs steht somit i^iober, dass die

WasMrdampfaussobeidung als eine rein physiologische

PanoliaB dta Orgaalsnaa baaaJabnot vardoo noss.

Das Minimum derWasserdanpfbaaiobaidang liegt nicht

bei der tiefsten Temperatar, sondern «wischen 10 bis

30 ^ anscheinend bei 15** C. Lässt man von diesem

Punkte ab die Temperatur sinken , so nobft siob die

Wn-^srnlanipfabgabe um 41 pCt. und steigert sich die

Temperatar bis db so nimmt die Wasserdaropfabgabe

«m 79 pCi BB. Dta Waaoardanpfabgab« «ird som
aiadostaB tod bwoI FaataraB lagBlirt Hit SBaabBion-

dar LnftlsBparatar üadot nntor aliaiilig f«Il«Bdar

Kohlensäureausscheidnng f Wilrmeproduction) und unter

Abnahme von Wärmestrablong and -leitung eine Ver-

nebrnng der Woaserdampfanssoboidang statt; odar

wenn man die Temperaturabnahme betrachtet, mit zu-

nehmendem W&rmeTeriost (Strahlung ond Leitung)

eine Verminderung and Herabsetzung der Wasserver-

dBBstBBf. Tob 16*0. aaeb abwirls fladat aber

keine weitere Herabsetzung statt , sondern eine Ver-

mehrong der Wasserdampfabgabe; hier spielt ein an-

darer Paotar adtt nlmUäi dia dardi dia arsobiadaa-

beit der W&rmebildang bei verschiedener Temperator
•inf !»>'t!aft» Atbm'jng. Je grösser das Atbem-

voiumen, um so mehr Wasser wird ausgeschieden. Bei

Biadaraa TenpoiaUuBB hat dl« AthnoBg^ bat hfliaiaa

Temperrituren die wärrt,P'reL::ii'a'.üri3Che Ausscheidang

fermehrten Wasserdampfes die Oberhand. Die Waaaer-

dampfabgaba aiaas OrgaafsBifla wird aite aaeb B.*«

Versuchen bestimmt: 1) nach der Temperaturcarve,

2) nach der relativen Feoohtigkeit beiw. Trockenheit.

Für den bangernden Organismas wird die Wassar-

dampfausscheidung anzweifelhaft in wirksamerer Weise

durch die relative Faaabtigkaii baaiaflasst, ab daxob

die Temperatur.

VaboB ralatlfar Paaobtifkatt ead dar Tanpavalar

ist die Nahrungszafubr TOn w, ? i tlioher Wirkung auT

die Wasserdampfabgaba. Die üahruagssafubr steigert

bei 80 *C. di« WasaaraatsebefdaBg fn BBgebeaf««

Grade, w&hrend bei 7° die/ufubr von sehr ausreichen*

der Nahruntr k«ip?n Pinfluss erkennen lüsst, Die Wir-

kungen der l^iabruogszufubr sind somit bei versohio-

daaaa TOmparatBiea oagMob, fbails aaiobtigo, thails

gan- tiiterpf^orin^te. Dass die Arbeitslf'stnrt; einen

wirksamen Cioüuss anf die Wasserabg&be ausübt, ist

bakaaat. R. fand, dass ala alasMadigar Haiaeb bei

13,2^0. 225 com, ein solcher bei 6" C. IC5 com

Sobweissabgabeberforrofk nnddass schon geringfügig«

Leistangen immer «ine naobweisbare SchwoisaseeratiaB

erregen, also die Wasserdampfabgäbe ändata. Da die

Arbeitsloistnrg nin? überreichliche Wärmeprodnctioa

hervorraft, so kann man die Art der Wassmdampfab-

gab« Bad di« B««iBllaaaBag voa laaiaiaB UflMrtiadaB

mit den Verhältnissea bei T«i«blioh«r KabrBBgyiBCBbr

in Parallele steilen.

8«hr widitig in praaUsob b7gt«Biseb«r Boatehung

ist die dnroh R. 's Untersuchungen ersielte Erkenntniss,

dass die Wasserdampfabgabe in weitaus den meisten

F&llon eine ganz aotire, von den Körpenuständen be-

diagto QtOss« iai aad dab«r Bla alloia darob BablBda'

rnnrr der Fencbtigkeitsrogutirung der AtmospbSre be-

eintlusst werden kann. Eine gesandheitagamüsse Ke-

galirBBg dor Waaaardamp fabgab« kaaa aar darob

Beeinflussung des Körperzustandes selbst, oder durch

Aenderung der Temperatnr herbeigeführt werden. Der

Ernährungszustand, die Bekleidung können den Be>

dürfaisaaB oatspreehend geändert w«rd«B. Woaa wir

die zu hohe Trockenheit oder Feachtigkett bekämpfen

sollen, stehen ans drei Wege oflen. Erstens kann man
darob RogulatieB dor rdaliffoB Traekonbolt die Ab-

gabe miadom odar boban. Zwoitaas kAaB«B bei ao-
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Um r«idUioli«r WMMtdampfibgtl)« dfo si« bediogen*

den Urssoben, wi* Btbinderung des WärmererlastM

durch Bebaarung, überreichliche Zufuhr vcr Nähren?

geändert, oder durch Uerabaetiuog der LuIilemperAiur

•in aMOMlM Terhalten «nl«lt wwdeii. DiiitMt «bd
man bei aotiver WaAserrerdamprung wenn sich die

Ursaobeo niobt baseitigeo und dio Temp«raUreo nicht

indwe Itwan, darah Begfinatigung dar Wanafdampf-
abgabe wenigstens thermiadi ainao babagliobra Zu-

atood arreioben können.

Dia Fafltstellang der zulässigen Feuohtigkeits-

grenze, d. b. der Grenze, innerhalb deren die Luft-

feuchligkeit Schwankungen, ohne Nachlheil für die

Qasundbeit zu verursachen, oatarliogen darf, maobt

niMb «aitora üatarraebongan namaDttieb fibar dia

Frage nöthig, ob nicht dor I.uftfeucbtigkeit doch noch

andara körparlicba Wirkungen zukommen, dia bei

AnantHaiif dar Monnalfaaobtigkeit baifokafobtigt

iraidtn mfiaaen. Auch über diese Frage bat R. Ver-

snobe ausgeführt, über welche pt- \r. anderen Ab-

handlungen belichtet hat. Bai 2u " giauti K. eine

Sobwankong relatim Troobaobait ntD 40—70]iCl.

(— 60— 30
f
Ct. rel. Penchtigkeit) a'-^ Grpüze auf

Stellen zu sollen. Wann mm aiob ainiual über einen

Oraaiwartb bai baatimmtar Tampantar gaaloigt hat,

ist es auf Grund der R/ sehen Versuohsresultate nicht

sobwiarig, ieatxaatellen, welche FenchtigkeitsgrauaA

bai Mdaiaa Tamparatnren die zoläasigen sind.

DJaWirtoinganaiaar fauchten oder trockenen
Atmosphäre, welche schon seit langem rein empi-

risch tberapeotiacb rerwertbet werden, liegen ver-

motblieb auf gans varaabiadanan Gabiatan; da
können rein sensible sein, oder sie betreffen

die Wärmeabgabe, oder endlich die Stoffaai-

aatxung im Organiamaa. Rubner (18) itallto

Untersuchungen über die Frage an, ob feuchtet odat

trockenesCIiraa «inen Einfluss auf dieStolTzersetzungen

im Körper ausüben, resp. ob unter bestimmtem

Waebsal dar Fanchtlgbait Btwafaa" odar Fatt-
zersetzung sich nncbweislar ändert. Die Versuche

wurden an einem Hund angestellt. Dia Eiwaiaa-

tafaalmiDg «orda dnrob Bastinmaitg daa N im Rani

und Koth ermittelt nnd die aasgeschiedene CO, mit

UüKa daa Pettankofar-Voit'scben Hespirationsapparates.

Am dar CO,-Ausaobeidang der Athmang, der C-Aas-

aobaidung von Harn und Koth lässt sich dia Ga-

?ammtkohIen3tofT;nisschoidung berechnen; zieht mau

hierron den aus zersetztem l£iweiss stammenden

KablaoatolF ab, ao varblaibt dar aaa dar VarbraBDang

von Fett herrührende Kohlenstoff übrig. Alle Deob-

acbtungen bei Hunger, Fett-, Fleisch- und Fett-

füttarong suammengenommen, betrug die Eiwaias-

zerseizang dar tcookaM« Tag* in Veiblltafit ra dan

fauobtoos

bei HoBfer 5 pGi.

n FWt 4" 8 „
„ FIciich und Fett — 5 „
»i «> »1 »» • »

Dai OMaamitiDiU«! iat aoaadi —0,6 pCt. Dia

Fahltr^adlaD tind lor dia FartataUmg dar Blvaiaa»

laiMlimig wait gröasar. Daa Brgabniaa barwbtigt m
dem Schlüsse, daas die Schwankungen der relativea

Trockenheit und FeuchtigVeit für den Abla-if der

EiwaisaiaraatzaDg ohne sächweisbare Bedeutung

iiad.

Weit la^ilpr rn.iTinigfachen Variationen unter-

liagand ist die Feltzeraetznng ainaa Organismus. Dia

Tsrnpaiatmaabwankaogaii TariiMlam safort «Maatfiob

dan Verbrauch an Körperfett.

Betrachtet man die yon R. erhaltenen Resultata,

d. h. stellt man daa Procentverhältniss der Fett*

Zersetzung bai trockener Luft jener bei feochter

gegenüber, so sind diese Ergebnisse dorchweg

achwaakand und betragen pCu, -|- ^«2 pCt.,

-f- 4,1 pOt> —0,7 pCt.» —S,6 pCt. Dar OasaDnU
'fnn 'ischnill ist -f- 1,9 pCt., d. h. an feuchten Tng?n

wird dia FettzaEsetxang um diesen Betrag höber wie

ao Uoekanaa Tagaa. Dar W«rtb +1,8 pCt. fir dia

Fettzersetsang ist jenem ffir die Swaiinarsatziuig er-

haltenen mit —0,6 pCt. antgeg«iiigeÄ«t7t. Diese

Ergebnisse zeigen mit Bestimmtheit, dass

dta Sobvaiikiingaii dar Lnfifanehllgkait
keinen siahar oachweisbaraa Binfltas airl

dia Fattsarsattang baban.

Tkatadam dia SebwaalraogaD dar ralatiraD Fanab-

tigkeit, welchen die Veranchsthiere ausgesetzt wurden,

sehr bedeutende, bis zu 40 pCt. betragende waren,

so sind die Versuche doch nach beiden Richtungen,

aaab wdobao der StolTrerbraaah gapnift werden

muss, von negativem Resultat gewesen. Es ist also

siobar, dass die Lnftfeuoiitigkeit auf die

QoantlUt «BdQaalltEt dar Staffiaradtaang
keinen Einfluss übt.

Dieses firgebnisa ist am so wichtiger, als man
garada dar LoftfaMlitlgbalt aina Wirfcgng waniptana

auf den Fattrarbnoob naabratban aa därfan

glaubte.

Schon seit langem hat man der Wasserrer»

dampfaag aiaa graaaa Badeutong für die Wftraia«

abgäbe zagescbrieben. Dass bei hohen Temp«ratiTrr<D

aina boba LoIUaacbUgkeit das Uefühl der Schwule »r-

m^t, data dia Wasaarrardampfang aagenügend bt

und das starke Wärmegefühl von einer Erhöhung der

Körpertemperatur begleitet ist, sind längst bekannt«,

namentlich gelegentlich das Vorfconmens Ten Sooaao-

stich nnd Hitzschlag gemachte Erfahrungen. Halaaa,

trockene Climate sind dem Menschen gut zusagend,

dagegen gilt faacbta Kälte für angasoad, und Kalte

und Favabtigbatt, wfa Kilta aad TroekaobaH gabaa

den verschiedenen Climaten ihr ganz bestimmtes Ge-

präge. Unaar posltires Wissen äbar dia Wirkung dar

atefaebatan «tfnatolagiaoban Btaaanta ist abar aaab

sehr gering und eine experimantsUa Baatbailaag

dieser Fragen kaum in Angriff i7«>T!oniinen.

Rabner (19) hat nan auch über die Wirkung,

waleha dia LnftÜraabtigkait aaf dia WbnaöoaBania
eines Orc:firf?mus übt, Untersuchungen ausgeführt

and vom ersten Male bei schwankender L^ftfeaobtig-

kaH dta WSimaanaagang and dia auf Taraabiadanaii

Wagan abgtgabaaa Wiioa gaaMMan.
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Wm nun dift »rsU Prag« anlangt, inwieweit

die Laftfouohtigkeit d f • 6esiM«tw«nBeprtiBe-

U«B ändert, so ergab sich, dass eine Sohwan-
kang der Trockeoh«it Ton 35 pCt. ohne WB-
sentlichen Einfinss auf die Wärmebildung
ist and dBSS ttbechanpt bis tu Temperaturen von

SO * 0. die ZvBBlin« der I»iinf«i«htlg1(til

f i n a tj g 5 0 r s t f r i g f li g i g e VermindoTViif d»?
W »r m e a 'n g .H r; h p r b f i f u h r t.

Wenn nun auch die Wirliangen der LoftfeachUg-

kiit geringe sind, so küBBCB si« «toll deoh dareh di«

iBag» daoemde Beeinflassong anter gewissen Verhält-

nissen benjerkbsT ma(-h«n, Trol?, dieser geringen

Wirksamkeit darf mau die Laftfeacbtigkeit doch nicht

Bit B(wBa QleMgUtfgaB od«r bIb bIimb «Umatologl-

schen Factor ohne Werth bezeichnen, denn die ther-

miscbe Wirksamkeit der Laftfenchtigkeit ist eben

offBBbBT ein« ^BC Bodtr», bIi naa bishtr Bnaabm
und mass in eigenartiger, daroh irgend welche com-

plicirende Einflösse verdeckter Weise zur Oeltnog ge-

langen und in der That ist R. darch das Studium der

BiBzelnenWfge derWärmeabgabe, dareh dieOIiederang

nach Strahlung, Leitung, Wasserrerdampfung etc. zn

einem wiohtigea medioioisoh höchst bedeatangsroilen

TBrhBltBB dtr LitflftQelitlglr«it g«l«Bgl, «bIbIibb nBob

ri«n r.ep/i*irpn Ergebnissen über i^ie Beziehung von

LttfUeucbtiglieit zur Gesammtwarmeprodaction eine

befriedigende Lösung bringt. Bs Mlgto slob, dass,

man »aob dit Gesammtwärmeprodnction durch die

Sohwanknngen der Luftfeuchtigkeit wn-nic reränd^rt

wird, dennoch die einzelnen Wege der Wärmeabgabe

Bin« Aendernog bei trodtBaar aad feBiAter Loft er»

fahren. Feuchte Luft vermehrt den WSrme-
Torlast daroh Leitung and Strahlaog. Vom
geMnmtea WInnererlast tretfen 97,8 pCt. eaf Ver-

last duroh Strahlung und Leitung nnd nur 2,7 pCt.

Bof Verlast daroh Atbmang and durch den Harn.

Die Aendernag, welobe die WSrmeabgabe bei YBriation

der Luftfeuchtigkeit um 1 pCt. erleidet, betragt

0,32 pCt. Diese an and für sich kleine Grösse macht

sich doch deshalb in bedeutendem Haasse geltend,

weil die Sobweakaagea der Treekeaheit Mlbet ia ge-

miissigten Climaten sehr erheblicbe find. Schwan-

kungen von 50 pCt. kommen oft vor and verändern

dieVSiBBBbgBbe danA Leltnng aad Stcablnng bereits

an ]6 pCt

Bezäglioh der weiteren, höchst beachtenswerthen

Aasführangen R.'s über die Ursache vermehrter

Slrablang und Leitung, aber WäroiesUahlung und

Leitaag aad WBaBerdBnpiabffBbB ete. ataie aaf das

Original verwiesen werden.

Die bisherigen Resultate K.'s berechtigen zq der

HofTonng, dass es demselben durch (ortgeseUte Unter-

suchungen gelingen wird, die kjgieniBelie Bedeatang

der LafUeaobUgkelt feUkeaiana klar sa legta.

5. Waner.

a) Allgamelais.

1) BeatiTegn» e Selaro, Un «so d'inqnina-

menta in una conduttura di aqua potabile Roma. 15 pp.— Ü) Bcrtschingcr, A., Untersuchungen übfr die

Wirkung der Sandfiiter des stadl. Wasser w e r s in

Zürich. Vierteljdirschrift der Maturforscheodcn Gesell-

schaft in zarich. Jahrgang XXXIV. 1889. Heft t. —
8) Blair, J. A., The organie analjsis ef potaMe wa-
ten. Loadea. It. 126 pp. — 4) Blaaebard, IL, Übb
animaux parasites introduits per l'cau dans t'organisne.

Rev. d'hyg. Paris, p. 828. 923 — b) Brouardel
• t i »jier, Alimentation en eau de la rille de Toalousf.

Aonal. d'hyg. No. 10. p. 385— — 6) Brese-
mann, A. A., Notes upon water analysee by the am-
Booi» nethed with aome aew appantos. J. Am. Cheas.

8m. K. T. p. 45T—4€(K — Breyer, Fr., Die
Oewiaaang von sterilen Waeser ia grtaler Menge aaf

dem kaltem Wege der Fillfaüoa. Gesundb. Ingen.

S. 418. — 8) Clement, E, Des eauz de Ia ville

de Lyon. Lyon. 8. 128 pp. — 9) Crone, J., Die
Trinkwasserverhaltnisse c-: "ladt Krlangen Disser-

tation. Erlangen. 8. 44 Ss. — 10) Diekmann, F.,

Wasserleitungen. Zeitschr. f. analyt. Cbem. 39. Jahrg.

S. 898. — 11) Oaalrelet, &, Bjtjkat BliaMakaiieL

De l^appreviseioaBeiBeat ea eaa potable dee villee si-

tuies snr Im fleuvea ou riviires. Clermont. 8. 8 pp.
— 12) Guinard, A propcs de TutiUsation de l'eau

bouillie dans l'alimentation. Lyon medical. 10. Aug.
— 13; Jaloweta, Kd., Neue Methode zur Bestien-

mung der freien, der halbgebundeoen und der gebun-

deaan Xobleasiare ia Weiser. Mittbig. der Tenaobr
•tat. f. Btaaetei aad Ulaerri ia Wwe. Beft 9. —
14) Jehle, Ludwig, Ein Beitrag zur Trinkwasserfrage.

Die Trinkwaaserverhältnisse und der Boden der Stadt

Olmütz. gr. 8. V.— 86 Ss. Mit 5 Karten und 1 graph.

Darstellung. — 15) Itailie, L. van, Beitrage zur

Untersuchong des Wassers. Chem. Ztg. Repert. 5.

— 18) K irker, Gilbert, The aotion of potable watete
on Lead. British Journal v. 11. Jan. p. 71. —
17) Liadlej, Die Nutsbanutobaag des Flnsawi—en
fflr Waaeerversorgungen. Oetttrlbl. f. Gesdhtspfl. ->

18) Livaohe, Variations de connposition de l'eau dans
divers points de Ia canalisation ä Paris. Rev. d'hyg.

p. 323—831. — 19)Lneger, Otto, Die Wasserver-

sorgung der Stidte. 2. Heft. Darmstadt. 1891. Lex. &
144 Ss. Mit 38 Illustr. im Text — fO) Maggiera,
A., latoiao ad aloane Oieermioni mosee ad aaa pe-
rina igiealee talla Ooadotta d'aqua potBbÜe di AIIib

(J). Giornal d'reale societü italian. d'igienc. p— 21) Du Mesnil, 0., De Tobligation de t'e^u dans

les maisons. Ann. d'hyg. Par. 3 a. p. 516— 21. —
22) Michel, De l'influence de Teao potable sor

Ia santi pabliqae. Le Mans. 8. 4 pp. — 23) Neu»
gebaaer, Gdiaaad Bia Beitiaf tor Härtebestia-

maag aatflzliidiar Waaeer TenailMa SeifenlSsang.

Ztschr. f. analyt. Chemie. 29. Jahrg. S. 899. —
24) Proskaue r, B., Ueher die BesehalFenheit des Ber-
liner Leitungswa.sRers in der Zeil vom April 1886 bis

Miri 1889. — 25) Publik hcalth; Water. London. 8.

56 pp. — "26 Keimt;ung des Sielwassers in Frankfurt
a. M. aus dem Jahresbericht des pbjriiealisoben Vereins

für 1887/88. J. f. Gasbd. a. Wesaemrsorg. 38. 40
o. 7A. — SI) Raffia, A., Les eauz poUbles iCalrä.
Cdais. 19. 45 pp. I pl. — 28) Sebuster, A., Die
Abschwemmung der menschlichen Fäealien in München.
München. 1S91. 8. 15 Sa. — 29) Teissier, Des
filtres ä tau potable .i Saint-Petersbonrg et s Varsovie»

Lyon mii 370—372. — 80) Tr^lat, L'eau de
riviire envisag^e comme boisson. Ber. d'hyg. p. 899
—909. — 81) Deraelbe, L'eaa pare k Paris. Ibid.

p. Sit—BIb. ~ 3D Teebeball. AaL, Ueber die
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«aMbraog der HoobqaellwauemienK« in Wies. FttV
sotniBl d«r btrniMiiitabMi Stodien. 2. VoitnK. Wien.
Fot. 9 St. mf S Ffgoren. — 3S) Vaagkan, Victor
C, The Kiaminatlon of DrinltiDR-Water Witb Special

RefercDce To iis Relation To Typhoid Fever. Med.
News. p. 641. - 34) Wetzko. Tb, .SpmowMlWBlWi
Ijaea. Joaro. f. Gasbeleuobtang. S. 103.

Broaardel und Ogier(5}maolMDMittheilangäber

di« TrinkwasserTerh&Unisse von Toaloaat.
Dieae entaprechen nicht annähernd den Aoforderan-

geo einer Stadt mit 150,000 EiowuhDeni. Im Sommar,

«0 d«r VtrbrMcb am rdohllohitoii Mie lollt«, tnCiM
nur 4'i Lit^r W.nsscr auf :]en Korf I'm är\-: nöthig?

Thokwaaser au erhallen, niuss oft das Keioigea der

CMlIt and du Ampllra dtr MtoaMm PMn
uterbleiben, ja iodnstrielle CoocmsIodmi .m9nin ge-

sohlossen werden. Es k!\in TorVommen, dass die

Hebemasebinen aus Mangel an bewegendem Wasser

«tollt arbaildD, daw daa RaNrnrir troa Gailtaai^ty laar

ist, was sich j>d«n Sommer wier^erholl, tmd dass dann

alle Einwohner geoöthigt sind, ihr Waaser an den tief

gaUgaaan SebSpfbranDM an liolan. Dia HaaobioMi'

werke sind Temacblissigt, defect, kan in deplorablem

Zustand, doch kann keine Reparatnr nntemommen
werden, weil sonst die Stadt wochenlang bachst&bliob

anfsTrockne gesetst würde. Diesem prekären Zustand

mass sobald als möglich ein Ende gemacht werden,

und es empfiehlt sich deshalb, den Plan von Qalinier

aamnahman, »alebar daa Waaiar in dam Kiaa dar

Allusion Vfeille Toulouse, S km oberhalb Toulouse,

etwas anterbalb des Zoaammenllaases von Ariege und

Qanmiia an sammalD, nnd ai van da dmab FfUrir-

galarian vermittelst Hebemaschinen der Stadt zacu-

führen gedenkt. Mar^ V.nrr) t^^m F'lsn nirht ohne Re-

serve zustimmen. iJas Wasser wird kaum von gleicher

Oäta aaio, llbtf wlna Baaobaffanbail bai Ankvaft in

der Stadt lässt sich nichts Bestimmtes vorhersagen,

der Plan von Qalinier ist ein Nothbehelf. Die wahre

tCanng dar Frage wnrda tob Jaoqaat angadantet,

und besteht in der Herleitung von Quellen aus den

Pyrenäen. Aber diese sind weit weg von Toulouse.

Die Leitung müsste 70— 100 km lang werden. Der-

artige Kosten kann die Stadt nicht tragen und irgend

welche Abhilfe thut dringend noth. Die Commisaion

ratb deshalb, , unter der aosdrücklicben Badingang,

daaa dia Stadt Sarga tragan misaa, dia nntariidiaoba

Wasserfläche, welcher sie ihre Speisung zu entnehmen

gedenkt, gegen jede Verunreinigung zu schätzen, und

fibar diaaar Wasserfläche in grossem Umkraia dta

Ländereien aufzukaufen habe, um deren Cultur sa

verhindern*', zu baldigacAoafibrwBcdasaaUniat'aoban

Prqjectes.

Ottinard (12) empfiehlt, wann nlobtalaabaolnUii

doch ziemlich sicheres Mittel, dtr V, rbraituf van
Krankheiten durch das Trinkwasser vorzo-

beagen, den Gebrauch des gekochten Waasers

popalir an maeban nnd battmpfl dia dagafan galtaad

gemachten Ein^nnr^e. (Wenn auch die epidemiologi-

schen Thataachen beweisen, dass dies niebts ofttsen

kann, so wira dia Awfibmag daa TaiaaUagai d«^
aahr anrSDacht, wail dadiidi Thaliaaban famonaB

«rafdan war Ibtadiaidaag Übte dia Baiaobtignig dar

Trinkwassertheorie. Ref.)

Der Reichthnm an Salzen ist bei gekochtem Wasser

immer noch genägend und diCTerirt wenig von dem

var dem Kochen vorhandenaa. Die gelösten Oase

werden nicht ToIlslSndiE: ans(?«tri9ben, selbst nicht

durah verlängertes Kochen, und es genügt, das Wasser

lingara Zait an afnan ktUan Ort dar Laft aaHU<
setzen, (\mu\[ .1i?r grciss'-o Theil ät^r i^nrch das Bifcttian

rartriebenen Qase sich wieder darin anflMe.

Lfndley (17) futt saina Batiaabtang in oaob-

stabende Sohlosas&tie cosammen: 1. Die Aafgabe dar

W,ig s 0 rl .1 n f e nnd Plüss»« ist fine zweifache: Be-

wiksserung and Entwässerung. 2. is^atwässeiaog

vamnrainlgt dia Waiiainnlb. S. DJa quUtatlT baala

Nulibarmachnnp für Was5prTer3orp;-nrg«iTwec](e besteht

darin, da« Wasser aufsufangen, bevor es verunraiai-

gaadaa UttiaMaa ansgaasttt wnrda. 4. QnalitatiT in

erster Reihe kommt reines Qnellwasser, natürlich aus

tretendes oder künstlich erschlossenes; dieses ist

quantitativ für grosse Städte selten genügend, öt

Darcb Auffangen dar Waaaaittnra im Oebirga kfianan

<]ualitatir und qaantitativ ausgezeichnete Versorgnn-

gan anraicht wardaa; gaaignata Oabiete solltan f&r dia

Stidta ud Uadar raaarfirt «afdan. Gaaatefaba-

rische Tbitigkeit in dipser Tlii-titu nt^ wäre erwünscht.

6. Wo vorstehende Versorgongsarten aosgesobloasen

Und, kann aabadenkliab n ainam Fhtiaa, darnan

Reinheitsgrad seine Benatznng so Wasserversorgnngs-

zwecken gestattet, gegriffen werden. 7. Die üner-

soböpfliobkait ist dabei eine auch sanitär so werth-

ralta Bganaabafl, daaa dadurob Uaina Qaalititadiff»-

reD;'?r aufjTBwcp-ffn werdrn. 8. Die allgemeine in die

Häuser geleitete Wasserversorgung aoUte in t^oalität

ailaa lanitibfn ABfardarmigaD antapTaaban, In Ibrar

Quantität dem vollen Haasverbrauch zu allen Zwecken

genügen. 9. Für die Strassen- und Qartanbegiessung

und für (ffentliohe Spülzweoke kam «iiia Varsorgong

mit nnflltrirtam Flosswasser aiaa warihrolle Eni«

lastung der allgemeinnri Versorgung im Sommer

bilden. 10. Bei Entnahme aus Fläasan ist Aaswahl

«ad Anabildnag dar BnlaabmaataUa ran antar Ba-

decturit^. II. Die Reinigung des Wassers tct •:«iner

Verwendung sur Versorgiing der Städte ist aötbig. 1 2.

Dar PUtratiaasvorgang ist aia Varslopfungsvorgang

für daa Filter. 13. Bei der Filtration muss die Aus-

scheidung der SrbrautzstofTe sich einmal und endgiltig

d. h. vollständig in der dünnen, aUeroberstan Schicht

daa Fütara vollfeiaban nnd dia aaflgaaebiadanan Statt»

perir lisrh er.'femt werden. 14. Natürliche Filter ent-

sprechen dieser Qmndbadingaiig nicht. 16. Die

iwaakMMfa Gombinatlan dar Ablagerung aad dar

kdaafUahaD Filtration ist in der Regel die beste Art,

das Plu<*sw«sser fnr die Zwecke einer 9t.ndti5chen Ver-

sorgung SU reinigen. 16) Durch Vervollkommnung

dar OmMlnetion nnd dar Wiifcnnf dar AHagannga-
becken ist die Ablagernngsdauer thnnlichst sbzn-

kürsan. 17. VOr dia Filtration von Wasser in grossem

MaaiNtaba lal daa haifwntala Sandlitar banta ala daa

•iNdnaliriirta nd bawlbrtaala Wttal aoanMbaa. IB.
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Ein« fttte Filtration mass die drei Grundbedingongen

erflUlM: LaDgsamkeit, Gleiohmässigkeit, Regelmässig-

Mt; an dtos tu enUlM, bibh d«r FiltntioiMSbw^

drack in jedem Filter für sich regalirb&r und von

äosseren Einflüssec aoabh&ngig sein. 1 9. Das Wasser

nrnss von Miner Entnahme bis so seinem Verbraaohe

thunlicbat vor allen verunreinigenden nnd soh&dliohen

Einwirkangen geschützt werden. 20. Dieser Schatz

wird iu den Filter- und Ablagerungsbecken am besten

dnnh ü«b«rwSlbiinig daiMlbra gaiiBhurL 91. Aohm
dar zweckmässigen [Anlage ist die richtige Hand-

htbang für die Erzielang einar guten Filiration

vobodingi iiittlilg; der Bildung dar Mo«a Sltrlrmdra

Sobiobt aaf der Oberfläche, der Reinigung und der

edesnialigen Entleerung und Durchlüftung des Filters

ist besondere Aufmerksamkeit tu widmen. 22. Eine

gaU AUagwiiDg und Filtration {«I im Stand«, Flass-

wasser von snspendirten Substanzen vollständig zu

befreien, die gelösten organischen Substaoten in

grasaam Haataa «a zaiatSran, and di« enthalteoao

lliaro«rgani5:m!<n anf ein<> ausserordentlich geringe

Aoiahl sa redaciren, eine Ansahl, die manohmal

j«aar im Qaalhnassr glaleblwnmt

Durch die Versohiedeoheit in Klarheit ond Ge-

schmack des Wassers in den Hausleitungon aufmerk-

sam gemacht, sah sich Livaobe(18) zu einer Reihe

von V«iaiMb«B Taraolaaat, waUhii sor BTid«DS dac^

tburi. dass die Compagnie des Eanz, welche ihre

Leitungen mit Vannewasser la speisen hat, vom Abend

bia HB frfihen Morgan mit grtiatar Regelm&ssigkeit

Seinewasser statt Vannewasser zuführt. Am
meisten wurde das im VII. Arrondissement beobachtet.

Die durch das Seinewasser vernnreinigten Leitungen

branoben daan, Bodi waan das Qoellwasser sie wiadar

durchströmt, geraume Zeit, bis sie vollständig klares

Wasser abgeben. Verfasser wirft die Frage anf, ob

diaaaa aabr tad«la8waitlwV«rf«lirea dar OattpagBi« daa

eaux, welches er übrigens mit dem Hinweis auf Mangel

an Qoellwasser au entsoholdigea sacht, nicht in

diraetem EvaaDmanbang stab« nit dan gerade im
VII. Arrondissement biuflger Torkommenden Typhoa-

fällen, wie sie noch im letzten statistischen .lahres-

berioht der Stadt Paris oonstatirt wurden. Jedenfalls

wira aa Pfliobt (dar OOmpagala daa aaaz) dia B«-

völkerung offioiell davon rn Vi^nachrichtigen, dass nur

sa gewissen Standen Qaeliwasser zur Vertheiiung

könnt.

Du Mesnil '"21 führt verschiedene sich gänzlich

widersprechende Gesetze und Erlasse an, in welchen

dnrch die einen die Einfähmng von Wasser in dia

Wohnhäuser aus sanitären Gründen erzwangen werdaa

soll, während die andern diese Gründe nicht aner-

kennen und die vorhergehenden Verordnungen an-

noUirao. Ib dar Pnula »bar hat 8i«b dia Anaiebt daa

conseil d'ötat in einer Reihe von rrtheilasprürhon klar

dahin geäusaert, dass die Küoksiobtoahme aaf di«

prifat« oad 6fltotlloii« Gaaaadbait TriBkwaasar-
lafabr in den Häasern verlange und die Eigen-

thnmer werden wohl daran thnn. hiernach zu handeln,

wenn sie mit Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April

1850 und den Commissären für angaaaad« Wo]lBBB|g«B

nicht in Gonflict gerathen wollen.

Pr«8kaaer(S4)bat daaBarliner L«itaag8-
w asser ia den Jahren 188C bis I^^O monatlich

aweimal ohwniacb und baotariologisoh untersucht.

Daa Tagalar Waisarwark baaitzt gegenwärtig 21

fiberwölble Filter mit oa. 50 000 qm Filterfläcbe and

bewerkstelligt die Gewinnung. Reinif^ang um! Liefe-

rang von 86 400 cbm Nutzwasser pro 24 Stunden lo

di« Obartottaabargar Ha«hr«aar?9ira «ad fon da dk
Vertheiiung dieser Wassermenge in die Stadt.

In Bezog auf die Beschaffenheit des unfiltrirten

Spr««- aad T«g«l«r Se«waaaaca babaa dia Uat«r*

suchungen P.*s Folgendes ergeben

:

Das Tegeler Seewasser ist in dem Zeitraome von

April 1886 bis M&rs 1889 hinsichtlich seiner äosseren

B«aobaffeBbe{t(Parb«^ Klarheit,OerooliaadQaadimaok)

dem unfillrirten Spreewasser überlegen gewesen. Auch

auf Grund der bacteriologischen Untersuchang moss

daa T«g«lar Se«waaaar ab daa baaaaraWaaaar foa daa

beiden Bezugsquellen baavielmat w«rd«B.

I>aB aaflUrirt« Spreewaasar eathialt:

Maiimam 1888/1887 17000 Keime im oen
1887/1888 186 000 „ „

„ 1888/1889 l'JOOO) „ „ „
Miainam 1886/1887 IM ^ „ n

„ 1887/1888 1 400 „ ., „
1888/1888 89 » „

Das TcKel-Seewaaser enthielt:

Maximum 1886/1887 9 100 Keim« in «an
„ 1887/1888 8 650 „ „ »
„ 1SS,S/1889 4 500 „ „ „

Mioinan 1S86/18«7 12 „ „ »,

., 1887/1888 14 „ „ „
1888/1889 1 n n n

WIhrand daa Spreawaasar daa gaaaa Jahr bin-

durch sehr reich an Hicroorganismen ist, zeigt das

Wasser des Tegeler See's nur bin und wieder (Eoda

des Winters und Anfang des Frühjahres) eisen hahan

Bacteriengehalt.

Vergleicht man die neuen Resultate mit denen,

welche Wolffhägel, Plagge und Proskauer in

frdbaraa Zatl«B arbalbm Itabaa, ao arglabt aidi, daaa

die Zahl der entwickelungsfahigen Keime im Spree*

wasser onzweifelhaft aogenommen bat, während daa

Tegeler Seewaaaar io dieaar Basiehung sogar besser

geworden ist.

Die durchschnittliche chemische und bacteriolo-

gische Beschaffenheit der beiden Berliner Wasserbe-

zugsqaallan iat oaob daa BrgabBiaaaa d«r v«a Jali

1889 angaalalUaa UBtam«haageo, folgende:

Milligramm im Liter:

opfae* Tegeler
Wasser Seewasser

RückäUod 170-220 180—210
45-80 50-80
20—30 14—17

Otydirbarkeit (» mg Kali-

ampanaagaaat) . , . 20-80 19—18
Spur— 0,4 aniatSlpar

Nitrits meist 0 0
0—Spur 0

Mieroorpaismaa im «en . 1000 -ab. M-800
100000
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Der HtaptnntMMhMI U«gl sMill Im K«iing*h>lt,

im Gobalt an Chlor, der Oxyilirtarlieit und im Am-

moniakgehalt. BszügUoh der Besohaffenbeit des

6pm> uod Tef»t«r Se«ws8««ra n»eh der FH-
tratloii wvrd« oonstalirl, dass die Wasser ihren an-

arifr*nnhmon Geruch und Gesobmaok verloren hatten

da^ ab«r das äpreewassor immer nooh einen gelb-

liebe« FftTbentoa wigte. WwA der baoleriol^giedieD

Untersuchung enthielt das filtrirte Spr«ewas5er:

1886/1887 swisobeo 5 bis 138 Keime im o«m
1887/1888 U „ 879 „ „
1888/1888 » 8 » m „

im Tegeler Seewosser waren nach der FUtntieit

1886/1887 awiscben 7 bis 197 Keime in eem
1887/1888 4 „ 88 „ „ „
1888/1889 « 8 .. 180 .» »

Ein anssorordontlich hoher Keimpehalt. welcher

stets auf Störungen im FUtralionsbetrieb zurückgeführt

werden lonnte, luM. bei dem ven den Tegeler Werken

fiitrirten Wasser nur einmal, beim Strelnoer Werlr

aber 1*2 mal ror.

In chemischer Beziehung enthält das filtrirte

Wener beider Werke wesentlich weniger organische

Substanz nnd der Ammoniak febit geu oder iet bi«

auf Sfaren Tormindert.

Die Untetsnehnng der In der Stadt entnommenen

Waiserprolen ergab, dass das filtrirlo Wassor von den

Werken in den Leitungen eine nennenswerthe Ver-

indemog nicht erfährt, seine BeechnlTenbeit rielmehr

Im WeseDilichcn von der jedesmaligen qualitatlren

Leistunf^ der Wasserwerke abhängig isi.

Die Chrenotrix konnte nie im Wasser gefuudeu

Verden, sie lelieint tos dem Berlin« LeUnngevasser

veraobwondan in aeio.

Frisches, reines Quellwassor wird nach Trölat

(30) immer das beste Trinkwasser sein, und so

lange ein Gemelnveaeo im Slaade Iet, aieb leleibea

auch mit hohen Opfern sa veiaeliaibn, ist dieae Art

der Wasserversorgung allen andern vorsuziehen. Doch

wird das Sammeln des QueUwassers in den riesigen

QaaBlIliteo, wie es aar Versorgnog grosser Städte

notbwendig ist, immer schwerer, da die betrefTenden

iiooaleigentbümer sich der Entsiehung immer heftiger

wideraeteen, und es maf «ine Zelt für Paria s. B.

innerhalb 30 Jahren kommen, wann die Bevölkerung

nach mensoblicber Berechnung wohl auf 3 Hill,

gestiegen sein wird, wo daa bis jetzt ah nothwandig

oraohtete Quantuni von 100 Liter per Kopf uid Tag
Dioht mehr leicht zu beschaffen sein wird.

Für den i^'all der Unmöglichkeit Quellwasser in

geoügeider Menge berbeiaufaliTeB iai die Idee der

Reinigung des Pluaswassers aufgrossen, hochgelegenen,

dem Aoker- oder Gartenbau dienstbar gemachten

Fttebeo darobliasifen Brdbodeoa nitaer in% Ange an

lassen.

Das dnrobgesiokerte Wasser wird nicht, wie bei

den ganz verwerfliobeo Filtriranstalten bloss geklärt

aeia, aad noab aHe gelfistan Stoffe wie vor dem
linatittmeB eotbalteii» ea^iid vielaehr niolit blaaa ge-

Ulli, eoodem abeolat gareinigt, oreotaiell hMh miae-

ralisirl sein und ein vorlrefTIiches Trinkwasser ab-

geben. Die unreinen Stoffe setzen sich im Boden ab,

dienen als Terzogliobes Düngungsmittel nnd sorgen

für reichlichen Erlrag. Dem Berieaelnmit Seinewasser

stehen nicht die Gründe ent^citffn, welche die Be-

rieselang mit Cioakenwasser so repulsiv oracheinen

Hessen and in alloa Sehiebten der BetKUkerang leb-

haften Abscheu heryorrfefen. Das Seinowasser ist

gesuobt und beliebt zum Begieseen der Aecker nnd

Felder. 6000 Reotar Landes wlren, die groaae Ver^

danstung und Absorption auf dem bebauten Land ein-

gereobnet, zur Beschaffung des nöthigen Trinkwassers

reiohlich genfigend. Die Umgebung von Paris bietet

dies leicht, die geologischen Bedingungen sind stellen-

weise die denkbar günstigsten. Also für den Fall des

Mangels an Qnellwasser keine Filtriranstalten, sondern

wirfcliobe Keinigvng des FlasawaaBera, das dann anoh

'sum Trinken vorzüglich sein wird.

Trolat (31) wendet sieb gegen das Projeot Ton

Sattdfiltern für Paria oad dar doppelten Leitung
für Trink- und Natawaaaot. Paris besitzt eine

ausf^Mieichnoto Wa."!serversorganj^ durch die Vanne

und die Dhyis, doch genügt sie nicht für die grosse

Stadt Deshalb wird die Heoge der Vaasaraafiibr

in 3 Jahren durch Einleitung der Vignequellon ver-

doppelt werden, wo dann täglich anf die Person

100 Uter frlaoben reiaeo Waasers treffta werden. Alle

Vorbereitungen sind getroffen, es fehlt zu der Inaa-

griffnabme nur noch die Znstimmang der Kammer.

Hittlerveile wurde ärztlicherseits vorgesohlagen, in

die Häuser zweierlei Leitungen, eine dünnröbrige

mit kleinem Hahn und eine dickröhrige mit grossem

Hahn an fuhren, wovon die ersiere mit Trink- und

dem aam Koeben bestimmten Waaeer, die andere mit

Flusswasser gespeist werden soll. Man hat den Vor-

schlag wieder fallen lassen, da seine Ausführung mit

SD groBsen Kosten rerknüpft wäre, zum 018ek för

Paris; denn die Kammer würde dann wahrscheinlich

die Bewilligung der Mittel zu der Vignewasserleitung

für überllussig gehalteu haben. Nun geht aber von

der Society m4dicale dea bA^tanx ein Voraeblag aus,

der nicht minder im Stande ist, das angestrebte Werk

zu verhindern. Man siebt hier eine grosse Gefahr

darin, daas ein Tbetl der Stadt mit dem nngereinigten

Seinewasser versorgt wird, was geradezu den Typhu."5

aussäen heisse, nnd schlägt vor, da ja die Queilwosser-

leitungen einmal rersagen könnten, da aie im Fall

einer Belagerung sicher abgeschnitten würden, ver-

mittelst grosser Sandfilter das Seinewasser gereinigt

zu vertbeilen. Was nun das Versagen der Leitungen

anlangt, so iet der ?erfaaser der Aosiebt, dass man
hier die Pfennige nicht sparen dürfe, um eine Aus-

führung zu sichern, welche diesen Fall znr Unmög-.

liobkelt maeht. Der mialmalate Tbeil der Snmmen,
welche auf Seinefiltriranstalten verwendet werden

müssten, sichert diese Vollkommenheit der Avi?5führ«ng.

Vermehrt sich die Berölkerung, reicht das \Va.sser

wieder niebt, ao mnaa man eben abermals neue

QnUoD ittfttliran} Bern LaitaBgen aafUum. Dan Fall
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tintr Bt>ermalig«n Belagerung wird wohl OBser gatw
Heer nnmöglich machen. Aber auch in diesem

sobliiDiDsteD t'iiile wäre der Uebei giosstes Dicht, weon

MBB im JmIwb Hbbs BitUbt tiBfiübw Poraellaafilter,

vif fit ja j eist fast in jeder Haushaliang rorsufiodea

fiad» miaftB Priratbedarf an Trink- und KoohwaaMr

Mltwt tttriit.

Jedenfalls ist das so gewonnene Wasser dem 3urch

Sandfilter passirteo rorzaziehen. Diese letzteren An-

lagen nun erfordern in grossem Maamtob, wie sie für

Paris nöthig wären, ongebeare Bodenflieb«» den Mrg-

f&lttf2^sten nnlerhalt, hänfic^e Erneuerung, oad

(aoctioniren uotxdem dnrchaos nicht gleiohoiiasig gat»

««Mmm sogar s«lir sohlMbt nnd in Qnnd« wiaiftB

«ie das Wasser fib«rkB«pt Biobtt si« Ibsssb Bllsa, «bb

gelöst ist, dorob.

Hbd iBssirire dealiBlb für dl« ausgezgiobaBtSB

Pläne, weiche in Vorschlag gebracht sind, Energie und

alle disponiblen Mill«l. und mache nii-ht durch die,

aus allerdings verzeiliob^t Uogedui«! und in bester

ÜBlBOBg vorgebnohtBB HebMipnjecte die öffentliche

nnd die Meinung der Kammer schwankend, damit

nicht noch in letzter Stunde die für die ätadt so un-

gBhtvBr wiebtif• Saeb« ton SebBitero konns.

[Rump, J., Vandfufsv nni^; i smaa Koramuner i

Udland' tV'g herhiemme. Ugcakr. f. Laegcr. XXII. p. 121

(bencbt über Metboden der Wafiserrersorgung io Laod-
gemeinden von Süddeatsobland Slit d«B V«r1liltBis«BB

iB DiBenark Twiliehea.)
ami nitt.]

b) Ohaailaehe BeiDSBgnBgSB.

35) Kisenstaedt, ü., Beitrag zu den Methi>den der

titrimetrischen Bestimmung der Wasserhärte. Inaug.-Diss.

München, 1889. — 36) Fratini, F., II goiioendemicc; cle

anue cAlrareo magnesiache, feltre 1888. <iiorBal d" reale

s ^ '

I ii ili .n. d'igiene. p. 1G7. — 37) J ohnston e

,

A. h., Zur colorimetrischcu Bestimmung von Nitraten

im Trinkwüsser. Chem. No. 61. S. 15. — 38)Juri8ob,
JL W., Die VeraBi«iBifBBg dsr GeviMar. 4* fiwiia.— 89) Ornandi, Bad J. B. CTobea, Eia aeaes
Verfahren zur Bestimmung von Nitraten und Nitriten

im Wasser. Journ Chem. Soc. Mi. 811. — 40') Po-
krowski, M, and orRanic substances found
in waler Russk. Med. St. Petersb. 595, 613, 629, 643.
— 41) l'roskauer, B., Beiträee zur KenntniM dar
Besobaffenbeit tob stark eiaeabaltigeB TiefbniaaeiB'

«isiera and die BatferaaBg des Btseae aas deaaelben.
Zeitschr. f. Hyg. Bd. 9. S. 148. — 42) Rrsctifcld,
Max, Zur Bestimmung von Salpetersäure u. salpetriger

Säure im Brunnenwasser. Zeitscbr. f. arjalyt. Cliemie.

29. .lahrgang. S. 661. — 43)Sidney Harvi) , Uebcr
die Chromatpfübe auf Blei in Wasser. Chem. Centralbl.

LXI. [. t36. — 44) Tresb, Joba C, Die Bestiumang
von Nitritea iai Triakwaaaer. Pbarm. Joora. d. Traas.

UL 334.

Eisenstaedt (35) hat durch zahlreiche Unter-

suchungen coDstatirt, dass die Rosentbal'sche Moditi-

cation des Clark'soben Verfabrwu tor Bestimnaag
der Wa.sserhärte die H-irtegrade solcher Wässer

genau und übereinstimmend angiebt, welobe gewöhn-

Ueb aar UBtanatABBg gelangen (Wisaer, weleba

keinen p;eriiigeren Härtegrad als 6 zeigen). Das Ver-

fabren ist (olgeadet: Maa gebt tob eiasm lOgrbdigBB

Wasser aas und stellt auf dieses die Seifenlösang ste.

Um Wasser von 10 Härtegraden berzastellen, löst man
Ü,466 g bei 100 ° getrocknetes Baryumnitfat, d. i.

die lOOeatigr.CaO äquivalente Haags flaai Liter auf.

Von der so eingestellten Seifonlö^inni? müssen 1,7 bis

1,8 com zu 100 com destUlirtem Wasser biamgesatti

«•rdafl, am «insa UatbandaB SskBBBi ra «nsagaa.

Von derselben enl.<tprecben je 3 MD tinem deatsohen

Härtegrad. Man zieht die Zabl 1,8 («Wasserfaotor*)

fon der Anzahl der com Seifelösung, welcbe ia

100 com eines zu untersuchenden Wassers die

Sobaumbildung bewirk«>n. ab and dividirt den Rest

darcb 2. Der Quotient giebt alsdaan die Härtegrade

das gaprtftaB Wassan aa. Daa bal dar BIrlBka«

Stimmung zu verwendende destiUi't? Wa^sor mass

friaob bereitet sein oder voiber ausgekocht werdaa.

Nar daan zeigt as dsB WassarfiMtar 1,8.

Proskauer (4 I) maoht auf die (allerdings nar

vermuthoten. durch die epidorainlopisehc Beobachtung

nicht erwieseneu, Hl.) Gefahren aufmerksam, welcbe

dis VsmaadaBg MB «Obarflichsawasser" (Plass-

wasspr etc.) znr Wasserversorgung mit sich bringt.

Dagegen stellt das Grundwasser, besonders wsbb
daaaaibe aas tiafsraa, gut ültrlfaBdaB BadaasobtablaB

durch Röhrenbrunnen gehoben wird, nicht allein ein

vor Infeolion vollständig geschötztes Material dart

soadaiB auch ein solches, welches alle Eigenscbaftan

aiasa tadaUosen Qudlwassers hat. Leider ist aber

gerade das aus tieferen Bodenschichten stammende

Grandwasser in vielen Gegenden (nameatlicb ia

ITorddaBtsaUaad) stark alaeabaltig, aia UmataBd, dar

vielen Städten grosse Schwierigkeiten bei der Wasser-

Versorgung bereitet bat. Der Eiseagebalt der tob P.

oatarsBBbteB 19 TiafbrasBimwiasar BarliBS sebwaabka

zwischen 0,9—8,2 mg (PeO) im Liter; mitunter war
er noch hSher, bis 15,7 mg. Das Eisen ist im Wasser

grössUntbeils als Ferrocarbooat in der freien CO, ge-

löst enthalten; ein Itlatnar Tbail fladat sioh ala Ma-
liches Perrophospbat vor. Fast regelmässig kommt
aach AmmoBiak iai TiefbruaaeDwasser vor (bis zu

4,& Dg i. L.>. SalpatsfaSara warda nar in Spaiaa,

salpetrige Säuro niemals fiefunden. Der Chlorgehalt

war bei einigen Wassern ein gaoz badsutaader (bis

688,7 mg i. L.), dagegen bssasatB diaadbao fasi

durchweg eine niir gerfaga Oz]rdiil>ackait (1,4 bis

14.9 mg KMnO, i. L.).

Von gasförmigen Bestandtbeilen ist fast stets

Sobwafalwasasialaff (ia gariagar Maaga) «ad Kobiaa-

säuro in sehr reichlicher Quantität, aber kein oder

nur sehr wenig Sauerstoff in den Tiefbrunneawässera

mbaBdaa.
Wird Tiefbrunnenwasser an die Luft gebraaU» iB

fangt das klare etwas tintenartig schmeckende Wasoer

an, sich za irüben, Oiilcbig weiss zu werden und iieli-

braune Plookea absusobeiden. Diaaa BnabaiaBBg
wird durch die Oxydation der im Wasser gelösten

Gisenozjdulverbindungen zu uolöslioben Eisenoiyd-

rarMaduBgaB (Ferribjdrsijd aod Ferripfaoaphat)

durch den SauerstofT der Luft bat ^«lebMiMfan Ea^
weiohea der CO, Teruisacbt.
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DI» AtnMbdloBf dM Hmiu mi d«n Wmnt
beim Str-fiP i in ofTenen Behältern geht sehr langsam

Tor Bich und ist mitaater »nt nach vMva TagM
volltad«!. W«iiii du WuMr wiidtt Uh gtwwdta
ist, so betrigl Min ÜMl^iliilt htfllMlMi 0,35 aig

F«0 im Liter.

Dm Sobwef«iw»3sentof%eiMit, welohen manoho

TM- nd FiMitaMiMWIflMr «ntiallM, g«U hüm
Stehfn sn der Loft sehn««!! vorlnrcr. und ist ohne

Bedeutuog für di« bjrgiontsobo BeartheiluDg dea

WasMn.
Kaoh dem Wiederklarwarden des Wassers bat der

Oebalt ao organischen Stofltn md Aamoniak io dar

Regal abgenommen.

Der Schlamm, welchen die in Rede stehenden

Wä&ser abscheiden, enthält in den meisten Fällen

nicht ttnbedeutenda Mengen Pbospborsäure ; das üüsen

M warn grSiitan Thail all Biearbonat, som Tbefl avob

als Phosphat im Wasser gelöst enthalten.

Dio Attsscheidang dea im Qrandwasset in ge-

IwtMB Zttstanda antliattenan BiaeaB ist unmittelbar

DMh der KörderuBg des Wassers in verhaitnissmässig

kHrrer Zeit durch ein einfaches Verfahren und in

einer solchen Vollständigkeit aosfuhrbar, als für die

ZwmI* d«r piuMiebMi WaaMmiMivaiif «rf«rd«rlioh

und hinreichend ist.

Das Verfabrao besteht aoasohliasslich in einer

gründUahan DanlnilMbnBf das Wassan mit atmo-

sphärischer Lnft und daranf folgender Filtration. Die

erstere erwies sich bei P.'s Versuchen für ge-

nügend, wenn das Waaser in feinem Regen aus 2 m
Haba herabfiaL Di« FUtntlOD kanii mil einer Qe-

schwindigkcit ausgeführt werden, welche 10 mal

grösser ist, als die für Oberfl&ohenwasser gegenwärtig

ibiieb«. fflna RalnfgangMolafa ffir «iaaabaltigaa

Brunnenwasser erfordert daher nur den zehnten Theil

der Abmassangen einer Filleranlage für Flosa- oder

Saavasaer.

e) BftoUrioa Im W«saar.

45' Blanchard, Raphael, Lea animaux parasites

iotroduits par l'cau dans l'organisnie. R-ev. d'hyg.

p. 8»—870 und 023-070. — H\) B r u.s i 1 o w s ky

,

R. M , Sbare of mioroorgaaismeB m Ihe formation of

ground «ater (analysis) mud. Vracb. St. Petersb. 717,

971. 819. ~. 47) Bajwid, ReaalUta dar bMieriolo*

gisoheo Unteimebnngan des Wanobaner Trinkwauera
in den Jahren 1887—89. Ädrowie 1889. Tentralbl. f.

Baoteriol. u. Parasit«nkd. Bd. VHI. 394 — 48)
Cassedebat, M, Sur un Baciiis Pscudo - Tjrpbiqoa

Troatri dans les eaux. Gaz. de Pans. p. läS. — 49)

Oliaiaa, Heinrich, Ueber einen indigoblanen Färb*

atoir «naageoden BaoiUua aas Wasaar. (Aua dem bjgia-

niiabaa batttat dar kgl. tJnivanritit Bertin.) Cntribl.

f. Baoteriolog. u. Parasit«nkd. Rd. VIT. S. 18. — 50)

Depeigncs, Etudc expenmentale sur les micrübcs

des eanz arec application i l'hjgicne sanitaire de la

ville de Lyon. Paria. 1891. gr. R. 123 pp. — 51)

Dor, L, De la Sterilisation de l'eau par le SItre

Gbambarlaad. loron uMäml. 1889. Mo. 38. — 58}
ffinlaitoBg dar Floalieo Ut di« Isar, Dia ZoUiaigkait

der directen — ffir die Stadt München. Vorträge und
Disoossionen im MüocbeDer ärztlichen Verein in den
aitraaiOD am 96. Min md 7. Mai 1880 antar Mit-

Wirkung von Dr. Pransnits, Geh. Rath Dr. von
Pattankofer, Prof. Bank«, Gab. Bath Dr. ra»
KaraeboBBteiBar, Ved.-Ratb Dr. Aab, Sbibesivt

Dr. Bnchner, Prof. Emmerich a. Ä. Herausgegeben
von der Voratacdsschaft des Münohoner artzlicben

'

Verein?. München. 8. 00 Ss. — 5.*i) Fahre- D o m er gue,
Manuel pratrque «Panaljäo micrographiqoe dm eauz.

Paris. 12. 57pp. — 54) Frankel, Carl a. C. Piefke,
Varaacba über di« LaiatoogaD dar AuddltratiOB.
SSMbr. f. Hyg. Bd. 8. 8. 1. — 58) FrankUad,
Grace C, u. Percy F. Fratkland, Ueber einige

typische Microorganismen im Wasser und im Boden.
Ztachr, f. Ujg. Bd. VI. Heft 3. — 56} Gertette,
Nicolau!>, Das Wasser als Träger der Krankbeitskeime
mit besonderer Berück sichtignng des Trinkwassers als

Uraaaba der Typbos-Brkranknngen in Bndapeat. Buda-
Mrt. 86 8i. 8. —87) Grober, M., Die bacteriologisohe

Wassantntangaboag and ilva BrgabBiMa. Tottn^t &
S6 Sa. Wien. Cantralbl. f. Baeteriolog. n. Pan^taakd.
Rd. VIII. S. 214. — 58) Jolles, M. u. A.. Gutachten
über ein bchiifs chemiseher und bacteriologischer

Untersuchung von Herrn Dr. II. Schuster in Arad ein-

gesandtes, dem Badchauäbrannen in Arad entnommenes
Wasser, /eitsehr. t. Nabrnngsmittel-Untersucbung nnd
Bygiaoa. Janaar. — 59) Baak, Ueber das Verbalteo
der Baaterivp im Orandwasaer Dprpats, nebat Beoohrai-

bung von zehn am häufigsten in demselben vorkommen-
den Bactcricnarten. Inaug. Diss. gr. 8. Cd Ss. — 60)

K übler, Untersnohungen über di ti-nichbarkcit der

„Filtraa aana pression, Systeme Cbamberland- Paatenr."

ZtMhr. t Byg. Bd. 8. S. 48. — 61) L ortet, Action

des gennes contenus daDs laa aaax de loron at retenna

par la bougie du [filtre (Siambartand. Lyon medioal.

No. 7. — 62) L ortet et Despeignes, Recherohes

sur les miorubes pathogöoes des eaux potables, distri-

buecs a la rille de Lyon. Rcv. d'byg. p. 308—410.

—

63) Lustig, Alexander, Diagnostica dei batteri delle

aequo ccii una guida alle ricerohe batteiiologicbc e

mioroscopiebe. 8. 121 pp. Torino. — 64) Der.sclbe,

Kin rother BactUoa im Maerwasser und Flasbwa.sser.

Gentnabl. f. Baotariotag. n. Pataaitenkd. Bd. VlU.
a 88. — <5) HartlBotti. G. « 0. Barbaoei, Pra-

aenza di bacilli delP tifo nell' acqua potabile. Estr.

dal Giomale della Reale Aeadmia di Medicina di

Torino. Anno 1889. No. 8. 15 pp. — Gfi: Migala,
W., Die Ärtzahl der Racterien bei der Ucurtheilnng

des Trinkwassers. Cantralbl. f. Bacteriülog. u. Parasiten-

konda. Bd. Vlli. S. 353. — 67) Patiuaobky, Job..

Tba Baotariology of «ater. Tb« San« Boa. p. 86Si —
68) Pratcsi, L. A., Tursini ed a clinico. Studio bat-

teriologico, chimico e clinico salP aqua aoidula, detta

aoetosella di Castellammare di Stabia. Gior. internas,

d. sc. med. Napcili. n. s. 521—588. — G9) Pfuhl,
Ueber ein an der üntersuchungsstaiion des Garnison-

laiaretbs Cassel übliches Verfahren zum Versande von

Waaserproben für die bacteriologisohe Untersuchung.

Cntribl. f. Baotaiiolog. B. FaiaaitWBkd. Jena. 645—651.
— 70) Bietaeb. M., Beeberebes baeteriologiques aar

les eaux d'alimentation de la vitle de Marseille 18?0,

8. 28 pp. — 71) Rodet, Sur la recbcrehc du bacilla

tvphii^uc dans l'eau, A propos de la ocmmunication

de M. ViDcent. Comptas rendoa hebdomadaircs des

aianccs do la wot^U d« biolofia. Mo. S. — 72) Rab«
aar, Beitrag sut Lebva tos d«ii Wasserbacleriea.

Areb. f. Byg. Bd. II. S. M5. — 78) Soala, A. • O.

Alessi, Sui rapp^rti tra la vita dei microorganismi

aaaatiili e la compüsizione dalle acque. Ann. d. Ist.

dMg. spor. d. Univ. di Roma. 3. 1 tab. 72. — 71)

Schmelk, J., Baotcriosoopische UntersuohuDgen des

Trinkwassers in Christiania. Cntribl. f. Bacteriolog. n.

Paraaitankd. Bd. VIII. S. 102. — 75) Sirena Santi,
Solla reaiataoaa filale dell baeillo trirgola nelle acqua.

Riforma medica. No. 14. Ebend. Bd. VIII. S. 268. —
76) Sackdsdorff, V., lakttagelser om bacteriehalten

ha« fattaat Hin Vanda A aamit Balaingfan vattm-
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ledningrrAttcn. Rccbcrchcs sur 1a quantif6 des bac-

tiriea contenus dans l'cau des fsoiiduiles (provtiiaiit de

la petite rivi'jre de Vanda) de üelsiogfors. Fostskr. f.

Patb. anat Inst. Heisingfora. 167—206. — 77) Tbe
water qaestion iu London. Tbe San. Ree. p. 335. —
78) Tila, Jose/, B««U»iol«giMlie UntsnoobtuiK der

Pre{burg«r Lfitungsviasair. Kteebr. f. Hjrf. — 79)
Vallin, Experieiices sar les d6p6ta boueux des filtros

de porcelaino. Rcv. d'hyp. p. 28<)~S9«>. - SO) Vin-
rent, Sur un nouvcau praccde d'isoleraent du bacille

typhique dans i'eau. Comptes r>jndus h( lidomadaires

dea s^ances de la 80ci6tä de biologic N i. 5. — 81)
Weiebseibmam, BMtariolofüohe Uateramohongen
dei Wamm dw W{«ii«r HoobqtiaUentaitaiig. Du
östcrr. Sanitätswesen. 188?. No. 14—23. — 82)

Wurtz et Moany, InÜuciicu ezerc6e par lea varia-

lions de la nappe d'eau soaterraine sur la ritaliti du
bacille typbique dans Ic sol. I'aris. 8. 7. — 83)

Zimmermann, 0. V. R., Die Baoterien unaerer

Trink« und Nuttwässer, insbesondere das Wasser der

Chemnitzet Waaserldtung. Sopantabdraek aua dem
11. Berieht der nstoiwinenaehnftlidiea Oeaelbobaft su
Chemnitz.

Ulaochard (45) fährt in ausführlicher Be-

eohreiboog eine lange Reihe von Schmarotxer-
thieren vor, die das Wasser in den rerschiedensten

Entwicklungssladien enthalten kann, welche, in den

Orgmitorae der Henaehen oder Tbiere Terbneht, efeh

dort festzusetzen, ihre EnlwicVelung fortzusetzen oder

xa Tollenden und Slörangea maocberlei, oft schwerer

Art bemrtarafeD in Stande sind. Andererseits leigt

er wie manche Schmarotzer, die anfänglich sich im

Menschen nicht entwickeln können, diesem doch über-

aus gefährlich werden, nachdem sie ihm vom ersten

Wirth fibwnitteK vonton. Dlnot eder indiieot

werden uns «Im doiob dM WMWr diM» SobOMOlMr
lagefobrt.

üm sich gegen die bienas «nrnobseDden Gefebren

u schützen, beobachte man folgendes:

Es darf nnr dann Bachwasser als Getränk und in

der Küche ohne voraosgegangene microscopische

Uatonuchung Tenrendet weiden, wenn es an der

Quelle selbst, fern von jeder roensoblichen Wohnung,
Ställen oder Mistabladeplätzen gefasst wurde.

Da« Wetterleiten bat ia bemeMseh MbUeeseadea,

metallenen oder ghsirten. irdenen Röhren zu ge-

Mbehen, deren Uodurcblässigkeit einer uoaafhöriiohen

(Tebenradraog uatentellt weidea mw.
Bei jedem Pioas-, Baoh*, See-, Brunnen- md

Cisternenwasser ist es in hvii'ienischer Beriehrtnp: (ge-

boten, durch microsciipiäche ÜDtersucbuog d«s Boden-

satzes und des Filterrückstandes genau die Art der

Orf^aiiismen (Eier, Embryonen oder I.arvnn , er-

wachsene Tbiere), welche darin leben, festzustellen.

Je aaeb den BrgebDiwen isl die Benationg des

betr. Wassers zu untersagen oder zu gestatten.

Aach in letzterem Fall und noch viet mehr, wenn
daa Wasser einer microscopiscben Untennebung nicht

unterworfen »eidea b«atttä, bentttt« tnaa daa Waaaer

nur filtrirt.

Ist auch dies nicht möglich, so bleibt nor der

Aaawe^, das Waaaer abtakoobea. Leider entzieht daa

Kochen aber den Sauerstoff, aawi* di« freie CO, and
rerändeit den Geschmack.

Frinkel und Piefl^e (54) weisen nach, dass die

Tjpliusepidemie des Jahres 1889 sich hauptsächliob

auf die vom Stralauer Wasserwerk (Spreewasser) ver-

sorgten Stadtlhaile beachiiakte and sich überdieselben

in ihrer ie:anzen Ausdehnung verbreitet hat. (Dass

trotzdem andere Ursachen als das Trinkwaaser hierbei

eine EUologiaobe Bolle spielen konnten, bat Potton-

kofer, cf. diesen Jahrosb. 1889. II. S. 22, gezeigt).

Weiterhin konnte festgestellt werden, dass die uoge-

«6balieho Zannhae des Typhus In Versorgangsgebiel

dos Stralaaor Vanonrortes in eine Zeit fiel, in der

erstens d as Spreewasser an sich ausserordentlich stark

verunreinigt war und zweitens das daraus hergesl«ilie

Leitaagswaaaer nur sehr mangelhaft flltibt gonnant

werden knnr.i'-

F. und 1'. stellten sich nnn die Aufgabe zu unter-

Mobea, ob daa Ton den Waaaenreriten gelioferio 4. b.

das auf dem Wege der Sandfiltratio n ge«iäuberte

und dann in geschlossenen Röhren zu den einzelnen

Entnahmestellen geführte Spreewasser überhaupt
unter Unatiaden noch infeottonsf&hig er-

scheinen respectiv pathoj^one Bacterien ent-

halten könne. Bisher galt es als eine sichere

Tbataaobe, dass daa SaadUtor an nnd flir afob «in

keimfreies, hygienisch nicht sa beanstasdendes Fi It rat

liefere. F. und P. verwendeten sw Präfaag dieser

ermettttliobea Tbataaobe ein genau aaob dam Hnator

der grossen Sandfilter construirtes TersnchsGlter, wel>

ches eine gleicbmSssige Function hatte und in welchem

namentlich keine raschen Druckschwaokangen, welche

dioL^angeodeaFiltarabedanUiob gafibrdea kfinann«

möglich waren. Zu den Versuchen wurde dT im

Wasser vorkommende, durch seinePigmentbilduog sehr

aa^Ulendo BaelUna Tiolaeaas gewihlt. Bs sotgio aieJi

gleich bei der ersten Versuchsreihe, dass während der

ganzen Dauer der Filtrationsperiode fortgesetzt Bao-

terien daa Filter (bestehend aus 100 mm faaselnuss-

gro:^sen Steinen, 80 mm grobem Kies, IOC mm (einen

Kies, 600 mm scharfem Sand) passiren. Die Menge

der durchgehenden Keime war abhängig von der Ge-
sehwtndigkoit, mit «eleber daa Filter lief, tob der

wpi'hselnden Dichtigkeit d o r B actei ienanhä u-

fang im unfiltcirlen Wasser und endlich zeigten sich

der Anteag der Filtration ond daa Endo derselben ala

bedenkliche Zeiten. Weiterhin ergab sieb, dass die

qnalitative Leistung eines Filters der quantitativen

umgekehrt proportional ist. Auch bei Versuchen mit

Typhus* aDMl Cbolerabaoillea wardoa die gleicbea Ro-
?;n!tnte erzielt und es konnte somit das folgende ab-

acbliesscnde Urtbeil über die gesammlen Versuche ge-

gobea «erden: Bio Sanditter sind keine keindlobt

arbeitenden Apparate; weder die gewöhnlichen Wasser-

baoterien, noch auch Typhus- und Cbolerabaciilen

werden von denselben mit Sicherheit turflckgehalten.

Die Menge der in das Filtrat übergehenden Microorga*

nismen ist .ibhängig von der Anzahl der im onfiltrirten

Wasser vorhandenen und von der Schnelligkeit der

Filtration. Anfang und Bodo einer jeden Periode sind

besonders gcfährliclie Zeiten, weil im ersteren Fall

die Filter noch nicht ihre volle Leistungsfähigkeit er-
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langt balwD, im latstonn di» PraMvng in »barflloh*

liehen Filtersobiohton , vielleicht auch das stlbiUän

dige Durchwacbsen der Bacterien daroh diese f'm Ab-

wärtssteigen der Baclerieo begünstigen. Da nun die

Saodfilter selbst bat ntiooallstom Betrieb niobt la
Stande sind eine vollständige Sichcrht^it für roll-

kommene Säab«raiig des Wassers von infectiösen

Stoffen so gebea, so wird tum sieb bei der Wasserreis

sorgong von Ortschaften wietler mehr dem Qrandwasser

sawenden Dässea, welobes völlig baoterienfrei oitter

BBSeren Pfissen strSmt.

Kftbler (tJO) filtrirte Berliner Leitnngs*
Wasser durch Chamberland'sohe Piller und erhielt

zwar in den ersten 3 Tagen, gleichviel ob die Filtra-

tion «noaterbroebea fortlief» oder tfgliob nur 1 Stande

dauerte, ain keimfreies Filtrat, während bereits vom

4. Tage ab einzelne Bacterien iui Wasser enthalten

irarea» oad von Tag sa Tag in grösser« SabI aaf-

traten, bis nach etwa 8 Tagen die Menge der im Plltrat

vorhandenen Bacterien, dif cnijzie im unfiltrirten Wasser

überwog. Zuerst erschien immer der sehr bewegliche

and termhnagtliblgo, flnorssolfeiBde, rerlllssigende

Wasserbacillas, was äimnf bindeutet, dass die Bac-

terien alim&lig darch die i'oron des Kaolins bindorob-

waebsen.

Für den Haushalt oder die Wasserversorgung

grösserer Menschenmengen, wie z. B. der Truppen,

sind die Filter auch ans dem Qrnnde ungeignet, weil

die gelieferte Wassennenge sn gering ist. Nach tSo«

gorer Fiinctionirung liefert nämlich ein Filter von

30 Kerzen höchstens 7 Liter Wasser pro Stunde. Der

Onind bforfen liegt darin, dass sieb auf der Filter*

Oberfläche eine Schlammschicht bildet, welche die

Poren tbeilwetse verstopft. Darob Abbürsten und Neu-

ffillnng des Saugrobres bann «war die Filtration wieder

beschleunigt werden, allein dieses Verfahren ist um-

ständlich und mit der Gefabr einer Tenuireinigong

des Filtrates verbunden.

Lortet iiiid Despeignes (68) iiaobton das

Rhonewassor zum Gegenstand ihrer Untersuchungen.

Vor dem Passirea der Filtergalerien enthält es 51000
Keime, welobo sieb beim Aostrftt anfTOOO redneirt

haben. Trotz dieser merklichen Reinigung bedecken

sich die Chamberland- Filter an den Wasserleitungen

schon nach wenigen Tagen mit einer dichten Lage

eines glatten, schleimigen, durch Eisenozyd gelb ge>

färbten Schlammes, der aas sehr feinem Sand und or-

ganischen Stoffen besteht. Subcutane injectionen

dieses SehlamDSs SRSngten bsE allsn snm Tenneb
herangezogenen Meerschweinchen interessante jatho-

geoe Erscheinungen, während die Einführung in die

Verdauungsorgane belne SttfongsD Temrsaobte.

Der Tiefsoblamm des Genfer Sees aus den am
wenigsten und am meisten verunreinigten Stellen

wurde ebenfalls untersucht nnd zu ^Versuchen ver»

wendet mit Ibnlioben Resnltaten nnd remnlasst die

Verfasser zu der Annahme, dass dioMirroben, dem

Qeeets der Schwere folgend , sich in grossen Massen

anf der Obeilllobs des Bodensdilammw aasarnnMln,

wo sie in einer oonstantsn Tsmpentnr von 4* ^ * wbr

lange ibre Lebensflblgkelt bebntten , sieh dnreb vi^s
Generationen hindurch vermebren l^nk der ebenfalls

durch J.'iS Gesotz der Schwere ihnen logeführlen orga-

nischen Niibrmiltel. Uan muss sich fragen, ob nicht

der dnidi Simpfe, Seen und Flfisss nngesebwemmte
Schlamm Träger der Mahrzahl unserer Infections-

krankheiten ist? Die vorliegenden Resultate erionem
an Koeb'sBeriebte fiber dleSeblammleiobedesOanges-

delta und die Erscheinungen, welche al^ährlich in

Bresse bei der Teichauskehr auftreten, wo das Aus-

troebnen des Schlammes in der ganzen Umgebung
SnmpfGeber hervorruft.

Tils (78) führte bacteriologisoh e Uoter-

suchnngen des Wassers der 3 Freiburger Wasser-

leitungen ans: 1. der Seblesabergleitang oder Haupt«
leitung, 2. der sog. Mösleleilung und S. der Tkg^
wasaerleilang in der Vorstadt Uerdern.

DtederAbhandlung beigegebenen Corven zeigen, dass

Im Sommer der Bacteriengehalt höher ist als im Winter

und dass besonders zur Zeit der Gewiltermonat« die

Schwankungen bedeutend grösser und plötzlicher sind,

als in der kUlerea Jabiessslt In der Soblnssbeig-

leitiing betrügt die Zahl der Keime pro Cubikcentl-

meler durcbschnittliob nur 12. Der Spaltpilzgefaalt

der Soblossbeigleitnng fermebrt sieb aber bedmitend

im Röhrennetz der Stadl; so betrug die Zabl der

Keime pro 1 ccm am 3. Juli in dem Reservoir 1 94

und in dem aus den Röhren des hygienischen Instituts

entnommenen gleichen Wasser 333. Die obemisebs

Beschaffenheit dieses Wassers, dessen Temperatur im

Sommer 10,5, im Winter 8,5*^0. beträgt, ist folgende;

I Uter entbftlt Hilligramm: Riebstand 55,0, Asebe

34,3, Chb^r 1,5, leicht oxydirbare orgUO. StoiCs 0,0,
Salpetersäure 0,54, Ammoniak 0,0.

Das Wasser der IlSslsleitong, dessen Temperatur

im Sommer 11,5, im Winter 8,5 "C. ist, enthält pro

Liter Milligramm: RüoksUnd 73,3, Asche 48,3, Chlor

3,7, leicht oiydirbare organische Stoffe 0,0, Salpeter-

s&nre 0,5, Ammoniak 0,0l DMdwebniltlici entUU
dieses Wasser 60 Keime pro 1 ecm, bisweilen steigt

jedodi die Zahl derselben bis über 1000; diese Zu-

nabme wird besondeis bei starlsm oder llnger dauern-

dem Regen beobachtet und sie hat ihren Grund in den

mit der Zeit in den Mauern der Sammelean&le ent-

standenen Undiobtigbeiten.

Das Wasser der Leitung zu Herdern enthält pro

Liter Milligramm: Rückstand 71,n, Asche 55,0, Chlor

2,2, leicht ozydirbare organische Substanzen 2,4, Sal-

petersinre 0,45, Ammonlab 0,0. Die Temperatur be-

trug im Sommer 15— 17. im Winter 4— CC. Dlo

Zahl der Keime ist im Dorchsobnitt im Sommer 200,

im Winter 94. Der Yeif. liebt ans seinen Unter-

snebungen folgende Schlüsse:

1. Je nach .\nlago einer Wasserleitung («t d^r

Spaltpilzgeball des Wassers wesentlichen Soliwanliun-

gen unterworfen und swar nm so giiisssren, je mebr

die Leituug dem Weobsel der Lnfttemperatar ausge-

setzt ist.

S. Auob in den besten Leitungswässen finden

sfob stindig Spaltpilae, deren vencbiedeueArtan noeb
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akibt Unlingllob gsiiM IwliMat sind, um «iiitt fott-

atändig» ajalernfttiflck« KuamiMBstaUnng d«iMlb«n su

B. AoBMr d«n bisber im Wawtr naobg«wi«8ftMa

pathogenen Microorganismen (? Ref.) kommen auch

noch andere gesund heitsaoluUlliobe in denuelbon vor.

So wurde in einer der antersuohten Lttilunfcii mebr>

Uah d«r SUpbyloooQS pyogenes aureus gefunden.

Es erscheint sphr unwahrscbeinlicb, dass es sieb

hier wirklich um den älaphylococcus pyogenes aureus

gebändelt h»t. V«rf. gtobt ttimlleb nlebt an, ob er

ilonsollen iluroh den Thierver.^ucb unJ die niilhigdri

biologischen DiffereasiraogsTersucbe sicher identihoirt

h*t. Id der Lvll wid iai Boden ete. bonmt aber eioe

Mioreooccen Art vor, die nur durch den Thierversuob

TOB» goldenen Eitercoocus fu unterscheiden ist (Ref.)

Bezüglich der verschiedeneu Arten vun Spaltpilzen,

die MS den 3 LeJlnngswiaaeni getücbtet varden,

niuss auf das Orfgrinal verwiesen werden. Sehr auf-

(»Ueod ist die grosse Zahl (mehr als 60J der nachge

«leienen Baoterienarten.

Valiin (79j hat den ScblamTun iederschlag

in den PorsellaDfiltern, angeregt durch eioe von

PMfeeaer Lortet in Lyon mit den Filtern des Rbene»
«atsera aageatellte Vennebmibe, aeineneits einer

Reihe von Untersurhungen unierzogen, welche aber

durobgängig ein den Lortet'soben Kxperimenten ent-

gegengeeetatM. letn nefattves Reanltat ergaben. Bei

Lorlot und l^pspeignes wiesen die mit dem, dpn

Chamberland'scbea PorselUafilteru entnommenen und

ntt BlerlUairten Seblaatmaiedenoblag geimpften Meer-

aobweinchen (die injicirte Menge betrog 1 Gramm
Flüssigkeit auf je lOOGraaim des Gewichtes des Ver-

suchsthieres) innerhalb 2 bis ö Tagen beträchtliche

Hyperini« oder Infarete der Lungen und der Leber,

Haraorrha(!ri(*pn in der narmscKI^inihaut und der

Pleura, einige auch Uedem im Zetlengewebe der In-

jeetlenaslelle anf. Ble mit dem Blut, dem Oedem nnd

Lungensaft der in Folge der ersten Einspriliung ge-

storbeDen Tbiere geimpften Meerschweinchen starben

innerhalb S—'5 Tagen. Ihr Blat erseagte bei der

Weiterimpfung typhnsartige Erscheinungen, doeb Itunn-

ten die Experimentatoren den Kberlii'scben Typhus-

bacillus nicht finden, sondern nur Coecen nnd Stab-

eben. Vatlin, der naeb dem Lortet'aoben Verfahmi

arbeitcie. konnte hingegen bei liolnem der Versur-hs-

thiere bemerkeoavertbe EIrkrankangen, viel weniger

Tbd herbeifübren nnd er adriieaat bteraia auf cinan

bedantenden Unterscbied in der Gebrauchszeit seit der

letzt vorgenommenen Reinigane; der unlersuchlen

Filter. Vielleicht enthielten die Lyoner b'iUör etwa

mehrere Monate alten Seblamm, lÄhiend die Pariser

alle 14 Tage gebürstet und steriüsirt wurden. .Jeden

falls ist häutige Keinignng der Filter anbedingl ge-

beten. Eine Portaetinng denitiger Venadie, nm den

Grad der Reinheit oder Verunreinigung des Trink-

waaser au prüfen, w&re gewiss von wiaaensobafUiobem

loleresae.

(Mi eisen, Ob Babterreme: Diibkerand. Inang.-
Oiaeeit. Kopenbagen.

Vf. bat sehr genaue Untannehungen des Trink«
Wassers in Kopenhagen gemacht nnd 55 Arten

von bacterien, worunter jedoch keine patbugeae,

darana rein gesfiehtet. Dieaevrefden in jederBealehnag

genau Lactoriologisch beschrieben und 4 sind auch

pholographisoh reproducirt. Mo.l. Spirillum aurantia-

enm ist dem Prior*FinUer*aeben SpiiBl ibnlich«

findet sich allein im nnfiltrirten Wasser nnd «iehsft

auf Gelatine in orangefarbigen Colonien.

Mo. 32. Bacillus pseudotyphosus ist in fast allen

BeaiehBngen dem Baeilloa typU abdnm. ibnUA nnd

kann nur durch Coltur auf Kartoffelscheiben m

diesem unteraobieden werden; er bildet auf diesen

wobl aoob eine nnaieblbare galattntee Sobiebt, breitet

stcb aber nicht über die Fläche aus, sondern w&obst

nur an der Punctnrstelle. Da dieser Unterschied sich

sehr laicht di»i Aufiuer ksaaikeit entzieht, ist es wahr-

soheioliob, dass mehrere der Autoren, die den BaciUna

typhi abdominalis im Wasser gefunden zu haben

meinen, von dem nicht pathogenen WasserbaoUlas ge*

tinsobt worden sind.

Nu. 42. Ein S|jlri)I von Coinmafoim «lobal in kleinen

gelben Colonien auf Gelatine.

No. 51. Grosser und dioker CommaajdrilL

f. Lnlien (Kopenbagen).

Soh melcli , L.. L'nst-r Trinkwasser. BacteriblogUcbe

und obeuiscbe Was&ernntersaobBBgeo. Tidsekrift (or

den Morske liaegetDeienlng. p. lt.

Von L. Schmelck. Chemiker des .Stadt|,b) sicats

in Cbristiania, ist während der letzten 5 Jahre ein*

Beibe von Dntaranobnngen Aber daa Trtnkwaaaer
verschiedenen norwegischen Städten nnternommen

wftrden. — Aus diesen Mittheilungen geht hervor

lioss das Trinkwasser der norwegischen ätädt« im

Allgemeinen ala ferblltaiaamiaaig rein an boaeiebnan

ist, sowohl vom rhemi^phen wie vom bacterinlogischen

Qesiobtspankte betrachtet. Von Baoterien Warden

als Regel niebt ober fnafaig per eem gefanden (Kb«li*a

Plattenculturniethode.)

Kacb starken RegengOssen und besonders wäh-

rend dea Scbneeschmelaena im Frähjahre kann aber

die Baotericnnienge eine gana bedeutende Sieigeruaf

erfahren. Der Zusammenhang mit dem Schnee-

scbmelaen giebt sich dadurch kund, dass die Steige-

mng dea Baoterlengebaltes mit demaelbea aafinft,

um wieder mit demselben plü'wlirb aufzuhören. Die

Maxime, die durch Regengüsse hervorgebracht werden,

rind tM «enigar berrortretend, indem dar Baflterien>

gebalt unter diesen Umständen niemals 200— 300
pro rem übertrifTl. — Die Menge der festen Stoff« im

Ghrisliauiawasser schwankt zwisclien 0,02— 0,04 g
p. L, der Saneratoirrarbmneb awiaeben 0,<10S8 bin

0,0038 g p. 1. — S. hat auch Untersuchungen von

Wasser, Eis und üchnee von norwegiscben Gletsobem

vorgenommon nnd aneb darin ein varbUtniaamiam'g

reichhaltiges Pilzleben gefunden (ans.'^er Baoterien

traten auch Sobiromelpilze, rother Schnee und gäbr-

abaliebe Formen auf). Im Eiswasser von dem grossen

Qletaober ..Justedalsbraen** warda eine Bacterie beob-

•ahtet, die dem Bac flnonaotna Utnafaoiena aahr
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ihnUeh war und w*l«b«, spttoraii DnteniiohuDgen

gemäss, im GleLscherwasser rerschiedener Localiläten

tiemlich oonst&nt angetroffen ist. Ferner ist beobachtet

worden, daaa Bfs, welches sich im Winter in den

PJösaen gebildet hat nnd fortwährend von dem strö-

menden Wasser besprittt worden ist. eine besondere

Käbigiceit besit2t, Bacterien in sieb anzabäufen, wes-

halb du SobtnalswMMr dleoMi BiMt viel baetorien*

laieher ist als das Plnsswasser, aus dem es entsteht.

Ein bemerkenswertbM Verhalten wutd« bei den
Untersaehangea de» Trinkwaasera der kleinen Stadt
Poragrand beobachtet. Im September 1S89 war das
Leitungswasser dieser Stadt in cigtuthrunlicher Weise
inficirt worden. Kine nähere Untersucbun;; zeigte, dass

(Crosse Mengen lodter. microscopischer C'rusUceen
(Busmina cornuii i die Leitungsröbren gelangt waren,
und dass durch die Verwesung dieser kleinen Organis-
men dem Wasser ein eigentbfimlicher, fisobihaueber
Geroch und Geschmack mitgetheilt worden war. Dem
entsprechend war die baeterienmenge bedeutend Qber
die normale gestiegen. Wasser enthielt auch wäh-
rend dieser Periode Ammoniak in deutlich uachwcis-

bann MangM), «aa fawShnlieh niebt der Fall ist.

Aul Jelaaaeetca.]

6. Boden.

1) Bebrend, K., Ueber die Bedeutung der Micro-

Offaniaaien lir die im Bidbodan atattAadeode Nitri-

fleation. fnaag.<'Dias. Briangen. — 9) Bertbelot,
M f R., Ui ler ilie Pixirung des Stickstofis durch den
Ackerboden unter dem Binfluss der Electricilät. Bieder-

mann'» Centralbl. f. Agrieulturohemie. Heft I. S 5.

— Jj) Ebermayer, B., Unteisaohungeu tiber die Be-

deutung des Homos als Bodenbestandtbeil und über

den Ein&Bss des Waldes, Teraahiedener Bodenarten and
Bodendeeken auf die 2aaanai«aaabang der Bodanloft.

Forschung auf dem Gebiete der AgriouUurphysik. —
4) Derselbe, Untersucbangen Ober die Sickerwasser-

mengen in verscbiedemn Uodenarten. Ebi ndas. S. 1.

— b) Eberbach, Oscar, lieber das Verhalten der

Bacterien im Boden Dorpats in der Kmbachniederung,

nobst Beschreibung von (ünf am häufigsten daselbst

vorkommenden Baoterienarten. Dissert. Dorpat. gr. 8.

71 Ss. mit 3 litb. Tafeln. — 6) Frankland, Perejr

F. and 6ra«e C. Frsnkland, The nitrityng prooera

and its specili f rm n' Proeeodings of the Royal
Society of London. V»l. XI>VII. p. 296. — 7)Gran-
cher und Richard, Hacteriologisches vüii dtin inter-

nationalen Congress für Hygiene in Parts im Jahre

1889. (Ueber den Einfluss des Bodens auf die Krank-

baitsanreffer.) Cantialbl. f. Bacteriolog. a. Paiaaiteakd.

Bd. VII. STS. 7a) Hubert, A.. Ueber dieKldnng
des Ammoniaks in der Ackcr.irii Ann. agronomiques.

T. .XV. p. 355-369. — 3; Jmok, V. U., Ueber die

Bewegung des Wassers im Uüden. Biedermann'» Ceti-

tralblatt f. Agriculturchemie. H. Viil. S. 505—511.
— 9) Lawes, J. B., Die Veränderungen des Bodens
unter einar Graadeclu. Journ. of Üm Ania. Soo» of

England. Vol. XXV. S. S. Pari. I. London. — 10)

Manfredi, Luigi und Alessandro Scrafini, üeber
das Verhalten von Milzbrand- und Cbolera-Bacillen in

reinem Quarz- und reinem Marmorboden. Arcb. f. Hyg.
Bd. II. S. 1. — II) Page, D., Note on some of the

relation of ondergroond air and water to the question

of pnblte bealtb. Aner. Joam. p. 351. (Eine B«-
»^(««biwg dar Arbeiten von Pettenkofer über den
Znsammanbana swiseban l^phoa nnd den Sohwaakan*

rsn de» Grandwaasers, sowie der hierdurch veranlassten

orsohangen über die Bedeutung mttcon Ii v^iscli- r und
iopographiaeber Einflüsse in Bezug auf die Zu- und
Abnahm van Ktankhaitan.} ~ it) Sahlösing fili.

Tb., Ueber die Bodanlnfi Comptes rendas. T. 109.

p. 618 u. 673. Ann. agfon. T. XVI. No. 3. p. 95.
- 13) Derselbe, Ueber die Nitrification des Ammo-

niaks. Biedermannes Centralbl. f. Agriculturcbemie.
H. I. S. 1. — 14) WtQogradsky, S., Reoherches sur
les or^an.ümes de ia nitrification. Aus dem hygieni-

niscben Institut der Universität Zürich. Annales de
l'Institut Pasteur. No 4. p. 213 — 15) Wollny,
K., Der Einflusa der Menge dar im Boden befiadiiaban
organischen Stoff« anf dan EaUannKttraiahalt dar Ba-
denluft. LandwbrthsahafU. Tennehsatanon. Bd. M.
S. 201-211.

Manfredi aad Serafini (10) baban das Ver-

halten von Milzbrand- und Gholara-Baoillen in

reinem (^uarz- und reinotn Marmorboden durch die

quantitative Bestimmung der CÜ,, welche diese Bao-

tarlan In dan mtt NibrboaUlan inpiignirtaa Bodaa-

arten entwickelten, sowie durch Zählung dar Bacillen

untersucht uu Anhailapunkte zur Erkläroog der Be-

ziehungen zu gewinnen, waloha «vtohan dar physf-

calisch chemischen Bescbaffenbeii aiaas Bodmi uud

d«r Entstehung und VerbreituD^' von Cholera und

Milzbrandepidemien aaob Petleuiiotor's Unter-

anahnnfan aa typiaoh nnd lagatalniff Torhaadan alnd.

Die Vff. verwendeten zu ihren Versuchen oylindriscbe

Bleohgefässe von 2U cm Höbe und 10 om Onioh*

aiMaar, watoba nahe dam Badan und im Daokal mit

einem Tubus versehen waren. Je zwei Cylioder

wurden mit Quarz- resp. Marmorboden von gleicber

Korngrösse gefüllt, sterilisirt und mit so viel NSbr-

bouillon gafdllt, als der Baden beim Durchfeuchten

von oben zurück^iiliatton rermochte. Nun wurde Luft

dorob die Cjlinder nnd durch tilrirtes Barytwasser ga-

laitat, nn a« «onstatiran, daaa dia Stariilaatfan ga-

lanten d. h. keine CO^ (gebildet wurde. NVir dies

der Fall, dann wurden die Bodenproben mit je 10 com

einar S4 bis 48 Standen alten Baniilanaaltnr to«

Milzbrand- resp. Cholerabaoiiian dnrch Aufgiessen anf

die Bodenoberflärhe inficirt und wiederum Luft durch-

geleitet, welche vorher durcb Kalilauge und Uaryt-

waaaer van CO, befreit and dniah aina Gasuhr ge-

messen wurde. Die Temperatur, in welcher sich

die Bodeooylinder befanden, warde durch Tberoio*

metrograpban bwUmmt.
Ks ergab sich, dass die CO^-Enlwickelung in den

einzelnen Versuchen 5, C, 7, 9, 10, 17 und 19 Tage

andauerte nnd dass in dieser Zeit CO,- Mengen ron 81

bis 520 ccni entwickelt worden. Zunächst zeigten

sich grosse Unterschiede einerseits zwischen den

beiden Bodenproben (Marmor und (^uarz; und andrer-

a^ta bei ala «nd daraalban Bodenart, aber bai rar-

schiedener Kornf^rüsse desBodens. Durch Bestimmung

derCO^. welche ein Maassstabfür dieLebensihiiiigkeit,

Vanrnbrung oder Varntlndenraf der Mloroorgauisman

im Sodan ist, ergab sich weiterhin, dass die Be-

dingan»en für die VormehrunK und die Lebensthiilig-

ktii der beiden pathogeuen Baoterienarten iui Marmor

giinsUgar »lad ala im Qnanbodan aad aaaaardam

gfinstiger in Boden von sandiger, als In solchem von

kiesiger Beschaffenheit. Fast regelmässig wurde im

Mamor viel mehr CO, prodacirt, als ia Qaaim nnd

tvar das 9-, 3-, dfacba nnd sogar noch mahr. Aaob
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wird im Quant du lUximnm der COj-ProdaetiöB

gegenüber dem Marmor mit einer Verspätung von

einigen Tagen erreichL WasdieEntwickelaogs-
d»v«r d«r BtoiMrim im Bodm ralaogt, w iai die-

selbe am kürzesten in kiesigem Boden (G— 7 Taj?e),

spcciell wenn eine Temperatur Ton 37" C. einwirkt

(5 Ta^o) und »t« wird batritthUiob liogar ia saadigam

Boden bei roittlano und Diadeiaa Tempeiatarea (13

bis 23 Tagö).

im i^uar7. ist die Dauer des acliven Lebens der

Baoteiien icfinarata tmMamar. Spaeidlbai aandlgem

Boden treten sohr grosse l'nterschiede hervor insofern

X. B. Marmor nsoh 33 Tagen noch 20 com COj in

S4 Stonden lieferte, wlhrend Qaan aobon am dritten

Tage fast keine COj mehr producirte. Die Dauer der

Lebenstb&tigkeit der Bacterien kann in geeignetem

Boden bei günstiger mechanischer Zusammensetzung

B. B. bei Marmor von kleiner Korngrösse eine sehr

lange sein, ja sie Vnnn so^ar d iej e nige üb er-

treffen, welche man mit den besten künstlichen

Cnltarmetbedea enlalt. Dieae Tbaiaaaba atebt ia ent-

scbiodensni Widers[irut^h mit der allgemein verbreiteten

Meinung, dass der Boden ein wenig geeignetes Sab-

ab-at f6r die in IbreuLebeaabedingungen so anspraeba-

vollen pathogenen Bacterien sei. Nicht weniger auf-

fallend sind die ünterscbi^de in der Gesaninit-

menge der producirtuu CO^, weiche durch dio

Anadebnang dar Baetarianeolvlakelwig im Bedas
im ! ilurob die grössere oder geringere Energie, mit

weluber sie ihre LebensUtätigkeit entfalten, bedingt

lat. Anob bier aeigen aioh die gleloiien Paatnren vie

bei der Eotwiokelungsdauer von Wirkong. Der Ein-

floae der Korngrösse ergiebt sich für Milzbrand- resp.

Obolerabaoillen in Uarmorboden aus folgenden

Zahlen:

Gcsammtroengc der

CO, in ccra

. . 83- 60-80— 85

. . 5-2Ü-231 432
Kies

Sand
Hiltbrandbaelllen

|

Cbolerabacillen | ^*riui 297 } iiauzsn.

Auch zwischen Marmrir und Quarz ergal'^n sich

in dieser Beziehung auifnilondo Unterschiede, welche

aeban bat Kiea «nverkennbar aind, b«i aandigar Beden«

beaabaffenbelt abar eine belriohUicbe Höhe arraiaben:

Kies

Sand
^

Milzbrand

f Mirmor 83-50—85
\ i^iurz 61-31—73
Marmor iiO-Ui-Ui
Qaara dS0--175—SOB

Cholora
187

r.'3

251
104

Der Einflnaa der Temperatur ist derart, daaa er

bei hShaian Graden {:t7*>) jeden Unterschied zwischen

Marmor und Quua beseitigt» bei niederen Graden alwr

vergrössert.

INe ffMehan Untaiadiiede ergaben aleb atia der

Ermitteluni? der '/.iM der luisgesäeten Keime und der

Zahl der im Boden noch dem Ablauf der Entwickelang

und dem Stillatande derLebenstbatigkeit Torbandenen

entwickelungsfäbigen Bacterien. Don <j:r(<sse[i Zu-

nahmen in der Menge CO,, welobe durch die Aa-

irendung klainer Badankörner bedingt sind, ent-

sprechen auch die grossen Zunahmen in der Zahl der

im Boden gefundenen Bacterieo, and wie im Allge-

meinen im Haimar mebr CO« antwidielt «itd, da im
Qmrz, ebenso werden am Ende jeden Versuchs im

Marmorboden mebr Bacterien gefunden ala im Qaarz

oad es lassen sieh sowohl a«f Qmnd der 00,-BBt-

Wickelung ala auch der Zählung der in den Bodes

eingesäeten und der SL-liliesslich darin vorhandenen

Bacterien die folgenden Schlüsse ziehen : I.Quarz seigt

dem Harmathadaa gagendher die fUgaadan baidan

Unterschiede: die der langsameren Verbreitung der

Baoterien in seinen Schichten und die der rasoben

Bildung Ton Sporen and S. je kleiner die fforagrSiae

des Bodens ist, desto intensiver and langer daaernd

wird die Entwickelung der Bacterien. Die Frage nach

der Ursache dieser Unterschiede bezüglich der Wachs-

thnmaenergie pathogener Bacterien in Marmor und

Quarz und bei kiesiger nnd sandiger Beschaffe nbelt

dieser Bodenarten ist dahin lu beantworten, dass sich

1) die versohiadene Wlrkaag der meehaniseban 2a>

sammensetzung des Bodens aus den Unterschieden in

den DurohJäftungsverhällnissen erklärt, also aus einer

IHgenacbaft des Bodens, welohe mit der QrSaM dar

Körner und der Poren variirt. Es ist natürlich, dass

die Bacterien durch die Verschiedenheit der Darch-

lüflung des Bodens beeinfluast werden, da

j» dar Samcstoif dar Luft ein miahtlgea Agana
ihres Lebeos ist. Eine grössere Versnch^rohe

über die Wirmeleitong der beiden Bodenarten

ergab, daaa die Wtrmeleftnng im Qaars grSaaer

als im Marmor ist, so dass Microorganismen

im Maimor eine ausgedehntere Entwicklung erreichen

werden f als im Quarz, weil dio von ihnen selbst pro-

doairta Wärmecienge sich besser in diesem, als im

Quarz erhält, letzterer vielmehr die ihm von den

Mioroorganismen zagefäbrte Wirme leicht abgiebt.

Anf Qrand dieser Tbalsaeben nnd aadatwalUgar Bf
wiigongen musste der Schluss gezogen werden, r! is •

sieb 2) die erörterten Unleracbiede zwischen Marmor

nnd Qoar« ans dem Bififlasi dar Tsmpentiir im Var-

hsitniss zum WlmelaitaogsraHBdg«« beider Badan*

arten erklären.

Wenn auch die sorgfältigen und wichtigen üuter-

auebuBgeo dar VarfassM nach fortgasat^ wardea

müssen , ?o liefern sie doch den Beweis , dass es jetzt

schon möglich ist, den Einflasa der örtlichen und zeit-

lioben Bedingnngen bei der Bntwioklnng nnd dem Ver-

lauf von Typhus-, Cholera- und Milzbrand- Epidemien

durch experimentelle Untersaobnngen dieser Art der

Lösung naher zu bringen.

7. NabniBgB- and G«nttSiiiitUel.

a) Aligemainea.

n Ashoth, Alex, v.. Die Verfälidinng von Sohweina-

fott mit Baumöl und denen Krkennan. Cham. 2tg>

XIV. 93. — 10 AtkieoB. B., The ari of aeaking.

Am. Pnb. Health Ass. B^ Cenamd. l&l—169. —
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t) Briotigam, Walter, Korm Znnnmenstelfniig^ der
bilopts&ohlichsten und für Apothel-er leicht ausfübr«

baren Methoden der BacteriL-nforscbung nebst Beschrei-

bung einiger auf Nahrungsmitteln häufig vorkommender
Spaltpilze. 8. 86 Ss. l Taf. Borna-Leipzig. 1SS9.
— 4) Brülle, R., Ncoes Vf^rfalirjii ,i,ni Nachweis von

FälscbangsD des 0Um8iM. CZl. 917. DmttMbtt Gb«m.
Ztg. Repert X?. 7. — 5) Ossatl, Adolfo, üeber
gelbe Färbemittel für Essw^irfn. Chem. Ztg XI7.
ICOl u. 1G3S — G) Demut ti, Ueber Nährwerth der

Niihrungsmitt«!. Frankentbal. gr. 8. 52 Si. — 7)

Kbersold, iVd., Nährgebalt der Nahrungsmittel, gra-

pbisoh dargestellt und auf ihre Richtigkeit gcprOft tod

ProfeMor Dt. A. Eoisel. fleraasgegeben auf Vena*
laMosf der Soonotttaebeo and geaeinnütiiiffen OeMll«
Schaft des Cantons Bern. Bern. 1891. gr. Fol. Parb.

Taf. — 8) Derselbe, Nährgehalt der Nihrongsmittel,

Kri&uterungen : Die zehn Gebote einer gMonden und
ratiftnellen Ernähruoi;. Bern. 1891. gr. 16. 82 Ss.

— 9) Ferrier, Calixtc, Rapport sur la margarine.

Marseille. — 10) Gotthilf, 0., Medicinische Winke
und hygienische Regeln fOr Biertrinker. Freiburg i. Er.

12. lY. 3S Si. — 11) Oraot, A. P.4o» OndonMldii»
g«n omtrsiit het Toorkomen taeteriKo in brood.

Dissertation. Groningen. 8 VIII—96 pp — 12)nc-
rand, A., Les semts fle l'alimentaffon ä la ville et

i la campagne: rccettea, formules et procedes d'une

utiliti generale et d'one applioation journalieres. Paris.

12. Avec 825 figures. — 13) H&ppe, Else, Ueber
Fortaebritto in der Zubereitong von SpeiiMO. Berl.

Woebeniebr. 881. — 14) Roel-Detftunaj, flenrj,

Le laboratoire municipal et le.s falsiflcations, ou reeueil

des lois et circulaires concernant la vente des produita

alimcntaires et l'hygiene publique. Par. Ufi pp. —
15) Kalle, Fritz, Wie cährt man aicb gut und biilig?

Zweite vermehrte Auflage. Leipzig. 1891. 8. 41 Ss.

— 16) Oereelbe, Ueber Volkeernährong und H»iti-

hkUnngHebaUn alt Mittel tar VerbeMeraof dereilbeo.

Ein yortiag; Wiesbedeo. 1891. 8. 82 Sa. mit einer

Farbentafel und einer Zahleatabelle. — 17) Kuntze,
0. und n. Hilger, Mittheilungen über Safran und
dessen Verfälschungen. Arob. f. Hygien«. Bd. 8.

S. 468. Ztsohr f. analyt. Chemie. 29. Jahrg. S. 707.
— 18) Milküwski, Z. von. Zur Bestimmung des

Stärkemehls in Getreidcarten. Ztschr. f. anairt. Chem.
29. Jkhrg. S. 134. — 19) Mobler. B-, NMbweisvoa
BentoSiture in NabrangsmittelB. Bnll. aoe. Öbeu.
H. S 294. — 20) Montefusco, A., Metodi pratici

per Tcsamu delle falsi6ca>ione delle sostanzc alimentarie.

Gior. di Clin, terap. e med. pubb. Napoli. XXI.
205. — 21) Nive»! <^-» smoke nuisance.

Pub. Health. London. SM. — tt) Polin, H et B.
Labit, Btode aor lee tmpoiaonanents alimeotaires

(niorobee et ptonslnea). Peiia. 8. 220 pp. — 88)
Rademann, Otto, Wie nährt sich der Arbeiter? Eine
kritische Betrachtung der Leben.sweisc der Arbeiter-

familien auf Grund der Angaben der firosehiire der

volk9wirtbschaftlichen Section des frekn deutschen
Uoch.sliftes: .Frankfurter Ärbeiterbudgeta". Frank-
furt a. H. gr. 8. 23 Ss. — 24) Rain, £. F., Die
Hygiene der MabmogaiDittel Berlin. 8. 78 Se. —
S&) Regolamento intomo per la rigilanzo igieniea aogli

•linMnti, sulle berande esugli oggetti d'uso doraestieo.

Gior. di med. vet. Torino. 545—56.'). — 2G) Regola-
mento speciale per la Vigilania igieuica sugli alimenti.

sulle bcvande e sugli oggetti d'uso domestico Roma.
Tipograf. italiaoo via del morlaro 16 Ministero dell'

int«rno. Diraiioiie della sanilä publica — 27) Ritsort,
Ed., DntMWiohiiB|ea Ober das fiaiuünefdaii der Fette»

Allgem. endiBOi. utorwineiiflebaRi. Abb. Heft 14.

Sonderabdr. der Naturwissenschaft!. Woehenschr. —
2S) .Schär, VA., Ueber die Erkennung des Mutterkorns.

Archiv d. Pharm. Bd. 228. S. 257, 2G5, 270. — 2;t)

Selmi, II., Gioroale di chimica, fisica e seien» affiai,

applieate alle stadie delle alterasioal e Meileattoiii

IsamaiHdw der |mhb«mmi IMMa. «••. M L

degli alinenlj e bevande, delle naterie prime e loto

prodotti di usso commcrnale, farmaceutieo, industrialu,

agrioolo e domestico, all igiene dell'aria, dell' suulo,

degli cpifioi, delle abitazione. XXX. Fondato e diretto

da P. K. Alessandri No 1 v. I. 1890. Pavia. — 30)
Sendtner, Hud., Die Controle der Nahrungs- und
GenuMnuttal io Bayern. Vortrag. M&aeben. gr. 8.

18 9i. — 81) Tbonae, Conttreaee nir le aerviee de
Talimentation, d4vdIopp<e i Paris, le 24. Arril 1890.
U FI6che. 8. 41 pp. — 82) Uffelraann, J., Ver-

dorbenes Brod. Centralbl. f. Bacteriolog. und I'ara-

»itenkunde. Bd.VlIl. S. 481. — 83) Vaobastaleur,
M., Rapport de la Commiasion a laquetta etc. renvoyue

la propeeitioD de M. Vaabastalaer relative 4 roigani*

iabott de» laboratoire« k ereer en verta de la lol aar
les falsifloationes des Denves alimcntaires et des medi-
camentes. Bull, de l'Acad. d. belg. p. 733. — 34)
W e i g m ah n , H., Zur chem. Untersuchung de* Pfsfen»
Repert d. analyt. Chem. Bd. 6. S. 399.

b) Oonserrirangsnittel.

3."t) Blares, Zinn in Conserven. I'harmac. Ztg.

No. 35. S 828. — 36) Beu, Hans, Ueber den Hin-

fluss des Räucherna auf dl* F&olnisserreger bei der
ConserTirnag von Fleisebmanii* OeatmlbU I. Baoterio-

logie a. PannteDkd. Bd. Tin. S. 518-545. — 87)
(iautrelet, Vorkommen nn Glycaae in grünen Ge-
müse-Conserven, Ztschr. f. Nahrungsmittel-Untersuch.

Bygien. Bd. IV. S. 80. — 88) Polenske. Ed.,

Untersuchung von Conservirungsmitteln f. Fleisch u.

Fleischwaaren. Arb. Kais. Gesundheitsamt. Bd. VL
S. 119. — 89) Serafini, A.» Analiai ebimieo-batterio-

logiche di aleivne eami insaoeate^ (Oontribatione atlo

studio delle conserfe alimenlari.) Ann. d. Ist. d'ig.

spcr. d. Univ. d. Roma. II. p. 87—68. — 4ü) Zmn-
vergiftung durch Conserven. Ztscbr. f. Mahnogemittel-
Untersndig. Hygien. V. S. 118.

«) Farben.

41) Casali, Adolfo. Ueber einige Färbemittel für

Zuckerbäokereien u. Gemüse. Le Staz. Sperinent.

Agrar. Ital. bl. 18. p. 153. (Eine grüne färbe, Ttade
Breton« beeteht aus Indigoaohwefelagore, Gnranmapulver
n. Alnminiumbydroxyd. Als Erwti fSr Chlorophyll

zur Färbung von Erbsen, Gomöscn etc. dient Cloro-

phylle Miträ, wahischeinlich eine Atiilinfarb«>, Methyl-

oder Jodgrün. Eine gelbe Farbe, kiiii.stlicher Safran,

besteht wahrscheinlich aus TropäoUn oder Häiianthin.)
— IIa) Derselbe, Ueber gelbe Färbemittel für K»-
waaren. Ibid. Bd. 19. p. 1&4. (Nach C. kennen
felgendp, xum Oelbfirben von Mahrongsmitteln be-

stimmte, dem Eigelb oder Safran sehr Chnlicbe, voll-

kommen geschmackfreie Farben vor: 1. Extragelb

[ Amidoazobenzoldisulfosoures Natron oder Oxyamido-

azobenzoldisulfosaures Natron-Tropäolin yj. Zum Nach-

weis extrahirt man den Farbstoff mit Amylatcohol,

verdampft die Lösung und ninnt den Bäolutand mit

Waner aaf; die gelbe Lösung flrbt aieb mit Schwefel-

tman norgenroth, mit Salpetontvre violett 9. Safran-

surrogat, ein orangegelbe« Palver, tebelnt am Sinre-

gelb und Safranin zu bestehen und wird durch conc.

Schwefel- oder Salzsäure Mau g<Tdrbt [Nachweis].

?,. Kigelb, ein gelbes Pulver, b-'Stcht wnhrscheinlich

aus Croceinorange.) — 42) Robert, Uranhaltige Far-

ben. RondocAiaa. S. 106. (R. bestätigt, daae Uran die

sohwersten Fernen der Zuckerkranfclieit tn vefVMeben
vermag. Uran ist ttoeb giftig> r als Arten: «edialb die

mit Uran gefertigten Farben als gesundheifsschSdlich

zu verbieten sind.) — iXt W o r c h i 1 s k y , J., Uebcf

die Wirkung des Urans. ( "hem. Zeitung. S. 1002. (W.

bat Versuche Über die Wirkung des Uraus ausgeführt

und gefunden, da«« dasaelbe «owobl vom Magen aus

37
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als bei aobentancr Injeetion fir Thiers ännent giftig

ist)

d) AninkUielie StbruAgsinitttL

Fleisch.

44) Cassedtbat, liactcries et ptomaVnes des

viandes de conscrvr Ii- v. d'h/g. p. 5(59— 000 u.

7Ö4— 733. — Korsti r, J., Ueber den Kinfluss

des Raucbems au i Initp'.iosr. it des Fleisches perl-

tüchtiger Kinder. Müuchenor Wocb«nachr. Mo. 16. —
46) Freitag, C. J. de, Ueber die KinwiilraiiB eeoeeii'

trirter Kccbsalzlösunfzen auf das Leben von liaclcrien.

Arcb. f. Hyg. Bd. 11. S. (10. — 47) Üaffky und
Paak, Kill Btitraj: zur Fragr' dtr j 'i;.Tiat.;itijii Wurst-

und Flciscbrergiftungcn. Arbiitten au.-> dem katscri.

Qesandheitsamte in Berlin. Band VI. Ueft 2. — 48)
Xraae, C, Ueber die Bactcrien des rohen Geouss-

Aeiaebes. Friedreieh** Bl. f. ger. Med. Nömbcrg.
XU. 8. 343—346. — 48a) Laboulbcne, Heyens de

reeonnaiire les ejrsticerquea da Tacnia saginata pro-

duisant la ladrerie du reau et du boeuf et malgrö

leur rapide disparition ä l'air atmospht-rique. Annal.
d'hyg- 9- p. 226—235. - 49) Lyd t in, Anlei-

tung sor Austibune der Fleischbeschau für badischo

FJeiMhbeeebauer. Im Anschlüsse an die Fieischschau-

ordaimg nm 26. November 18'?8 bearbeiteL Zweite
Qcd Tennelirte Anflairr. Karlsrahe. IS. Xlllu. SlGSa.
— fiO) Modigliani, U., SqM'uso dellc carni iufctte

(laü'actinomicosi; considerazioni. Modena 16. 18 pp.— 51) Nett* r, De la vent« des moules tu tou^L'

aaison. ßev. tl'hyg. p. 2'.i7—302, — 52) Oster tag,
Rob., ZeitMhrift fQr Fleisch- und Milchhygiene. Krater

Jahrnag. Beft I. per Jabr 12 Hefte. Berlin. 4. —
SS) Oetborf, Qcurt, SehlaehthSfe für kleine Stildte

von 6000 bis 15 000 Kinwohnern. 3. verbcss. Auflage.

Berlin. 8. 13 Ss. — 54) Patrik, Fitz. Meat Inspcc-

tion. San. Reccrd p. 229. — .'»5) Pctri. R J., Ueber
die Widerstandsfähigkeit der liacterien des Schwcino-
rothl.uifs in Reinculturcn und im KIci-sch rothlauf-

kranker Schweine gegen Kochen, Schmoren. Braten,

Salaen, Einpökeln und Räuchern. Arbeiten aus dem
kaiaerl. Oeaundbeitsamte in Bcrlio. Band VI. lieft 2.

— M) Pietra-Santa, 1'. djc , Leu Yiandea am^ri-
caines. Paris. 8. 24 pp. — 57' P 'poff, M., Ver-

dauung von liindfleiöch bei vcrschuj kti.r Art der Zu-
bereiiut.^. '/ j.liy.siol. Chcm. XIV. S. 524. — 58)

Hognor, Qultn und schk-chtcs Fleisch. Uitth. a. d.

Ver. f. öff. Gsdhtspfl. d. Stadt Nürnberg. S. 89— 101.

— 59) Sobaffer, Sehematisehe Kintbcilong dea Flei-

sohet naeh aeiner Beaetehoang am Tbiere, in der
Reihenfolge seines Werthcs numcrirt. Bern. gr. Fol.

Lith. Tafeln. — 60) Schmidt, Ueber eine bicilliire

Anomalie der sogcMiimtcn Lach .si h i,k.n. .\ri h. f.

aniraal. Nabrung.<imittelkd. V. S. 5. - *'l Mrieder,
Wiih., Der Schlacht- und Viehhof it. Karlsruhe, im
Auftrage der Stadtgemeinde erbaut. Karlsruhe, i'ol.

5 Ss. 26 Tafeln in Liebtdraek. In Mappe. — 62)
Watley« T., A practical guido to meat inspection.

With 28 ninalr. 8. London. — 63) Warden, G. J.

II. Ulli r L. bose, Analyse einiger Sorten von in

ZiiJiibuciiSi'n conscrvirtem t'lciscb. (ih<:m. News. LXL
S. 21>1. — C4) Warden, C. J , On thc analysis of

cerfain samplcs of tinri' d meat. Ibid. Lundrn. p. 303.

Ueber Bacterien und Ptomaitre in Fleiscb-

oonttrTen maohti Gasaadebat Mi; an viw

Bücfaaen mit gekochtem Ochsenflcisch eine Reihe von

bacteriologischen Untersuchungen. Durch Anwendung
eines festen Nährbodens wurden die darin entballenen

Bacterien isoiirL Von jedar Art vnrden ReineuUnren
it) N.ilir'iiMiiÜnn e:f7tic!jlct. Diese Vf rsfLI-- Ir-Mrn

Bouiiloncullurcn , welche vom 4— G. Tage an einen

I) üBEBTRAnanAK Thirrkkakrbeitrm.

Loben Qrad von Virulenz erlangt hatten, Jienten za

aubcutaoan Injectionen an kleinen Verauobslbiereo.

Zu gleioher Zait worde auf ebemiaebttn Wege di«

Extraction der in dorn Fleisch enthaltenen cbeoiiMhan

Gifto b<>wi>rkst"!;ii;t. untl deren giftig« Wirkung an
Tbieren der gkeicbon Art festgestellL

Endlioh wurde, vaa ein Tollstiodlgns Bild dar

ScbSdltrhJtctt dieses Fleiscbr's za erhalten, daatalba

mebroron Tbieren als Nahrung verabreicht.

Dia paailiven Reanltato der mit TirulentMCaHareo

und den chemiachen Eitracten ausgeführten Impfungen

zeigen, da<;s d?s FIc:sc!i enthielt: i. infeoliöse OrgS'

nismen, 2. tüxiscbö ÖlolTe.

Bei der bacteriologiaehen Uatersaehang warde

festgestellt: 1. das Vorhan i^en.sein liebender Orp.mismen

in dem Fleisch und deren Fähigkeit, während einer

mehr oder weniger langen Zeit in dem Körper der

Thii'ro zu leben und sich za vermehren; 2. der Ein-

tritt TOQ £rkrankang und Tod durch Verimpfang

mehrerer dieser Organiamen auf Tbiere; 3. d{e Ab-
wesenheit entzündlicher Erscheinungen an der Impf«

stelle, und die FntwicUung tiofgehänder LätiODM aa

von der Impfstelle weit entfernten Organen.

Bei den Versuchen mit den toziiehen Sabataaaen

vvurvleo öhera betriehtliehe FldaaigkeitanengeB ia^

jicirt.

Um dem BInwand sn begegnen , daas die kiaak-

haften Erscheinungen eine Folge der grossen Flüaaig-

keilsmenge, und nicht der Wirkung los Plomaios zu-

zuschreiben sei, wurden an einer Reihe von Versuchs-

tbieren Injectionen mit steriliairtem, destillirtem

Wasser und an anderen mit sterilisirtem, auf Je JOO g
5 g Pepton enthaltendem Fleiscbaaft gemacht.

Dieae I^Jeelionen enengten weder aogienblieklioh,

noch in der Folge irgend wciclii? Siijruni,'e i im

finden der betreffenden Tbiere, beweisen also das Vor

handenseiD eine« Qiflea in den aus dem Fleiaeb ge-

wonnenen Flüssigkeiten.

Nach Koch ist iVif^ Vergiftung durch clieinische

Substanzen leicht nachweisbar: 1. durch die wügbare

Menge, welch« tnrUerheiffibrang vonSlörangea n8tbif

ist 'bei dor Ma(]S fi Tropfen); 2. durch die der an-

gewandten (Quantität entsprechende Intensität der

Störung; 3. durch die fast sofort naeh erfolgler Im-

pfung, also ohi;c Iii: ulaiiijii ausbrechende Störung.

Alle diese Merkzeichen der Vergiftung finden sieb

bei den diesbezüglichen Versuchen. Uebrigens ver-

rieth sich das Ploiuain schon bei der ersten Analyse

durch den Gerni-h, wplchor der wüsscrij^cn Lösung

entströmte, sobald ihr doppeltkohlensaures hatron

ngeselat wurde, um die orgaaisdie Basis frei sa
machen, ein penctr.mt r, unangenehmer, Ung-ain ver-

schwindender und an fauleKnochen erinnernder Gestank,

weleher in dea eitrahirten Producten aller hier nnter*

suchten Fleischproben und in der lliv^piraiion.'ilait der

vergifteten Thiere wiederkehrte, bei den Autopsien

aber nicht mehr bemerkt wurde.

Die auffallendsten und h&oAgstea pbjsiolegisehea

Störungen waren: S^-hwiiche, Müdi^V.-'it, Siimiiolenz

;

das Thier schwankt, die Bewegungen der Glieder
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sind aneoordhiirL Der Kopf bringt her&b; btld wi^
fallt (las Thier in Bewusstlosigkeit qnil tkfbt lo

mehrere Stunden lanc;, bis. jo n.-kcli ilcr anfj<»w<»n(1eten

Dosis, der Tod oder wiederkehrende Geautidbeit diesem

ZaaUod «in End« macht. Das Ptomatn iat aho hanpi«

sScblich ein Qift für das Nc-rrensystem. Eine pfrosso

Menge ron Versaohsprotocoüen und die genaue Auf-

sKblaag aller Symptom« aod S(Braag«n erbringen das

Characteristiscbe und Patliognomonischo der Ptomai'n-

Vergiftung und führen zu der Schlossfolgerung, daes

auch Mensobpn durch das in dem Fleisch enlliaUen«

PtOmaTn Tcrgiftet werden Icönnen. Die in dem Pleisoll

enthaltfren ü.icterien . weli'li'j ilas FtoniaVn erieagcn,

können nur auf zweierlei Art hineingciangi sein. Ent-

weder waren Mknoben und die «bemiselien Oifle in

dem lobenden Thier TOrhatiilen, o;1i'r dk» chemisi-tion

Gifte worden durch Microben, welcbe vor dem Zulölhen

der Bfiehse hineingelangten, erzeugt.

Die Möglichkeit des ersteren Falles Uni on <1io

Jenaer Untersuchunnren gelegenllicls tliT FrankLMibruisc

r

Vergiftung nat-bgewiesen. Auch Brouardel und

Pepst unteistQtsen diese Ansieht. Doch hiil der

Verf. die zweite Hypofhese für wahrscboinlirhcr. Es

konnten nämlich unter den gefundenen Bacillonarten

die meisten eine Temperatur von 100*« Ja auch eine

ninilero nicht 20 Minuten lang ertragen, die wenigsten

bedurften eines Zeitraums von 40 Minuten zur Zer*

Störung. Nun werden aber die Blechbüchsen w«[t

l&nger einer oft noch höheren Temperatur ausgesetxt,

so dass ihre Sterilisation gesichert erscheinen muss.

Wahrscheinlich kotuuieo die Microbeo vor Schliessung

der BOohse in das gekochte Fleiseh, d» Immer ein«

f;rrisst! Mengo von Rüchscn 7.i:sammengekocbt werden,

es also eine erbebliche Zeit dauert, bis die letzte sur

Sebliesrong an die Reibe kommt. Die Luft scheint

überhanpt in jenen Gegenden, wo diese Ploisdicon*

servonfabrii'ation betriolen winl, tinf>:vh>'iier reich an

Bacillen zu sein, denn in den 4 Üiiciisea iaiKieii sich

34 verschieden« Arien di«s«r Orgenismen , und ZWM
keine »lor Specifs, w»lrhc von Mace i:rnl D ii b i o f etc.

beschrieben worden sind. Es scheint also hier ein

grosser Unterschied gegeniber der «uropiisohen bac-

teriologischon Flora zu bestehen. Dass dip I'raclilior

die berührte Veranreinignngsquelle wohl in Betracht

ziehen, und geradezu damit einen Fehler der Pabrf-

cation eingestehen, beweist die Tbatsache, dass viele

die geschlossenen Bücbson noch m dun Ttifrmostaten

verbringen. Dieses Verfahren bietet, wenn die Büchsen

lange genag im Thermostaten belassen werden, die

Mo^;li('hkf it zu entscbciilen , oh der Inhalt derselben

sicher stetilisirt ist, d.i^^erron liessan sich zur Ver-

hütung der InfectIoD gduignctere Hasasregelii InlTeD.

Vilrdo der nur mit sehr enger Oeffnuog Torsehene

Deckel vor dem Kochen zugelötbet. so würde die In-

fectionsgofabr bedeutend verringert. Sie würde auf

ein Minimum reduoirt, wenn die Oeffnung mit einem

Hohr verseben wäre, das durch f inen Wattepfropf ver-

schlossen wird. So präparirt, dürfte das Zulöthen der

BÖohsen sich Standen, ja Tage lang verxögero. Mit

•inem S«beereMcbsHt trennt d«r Arbeiter dos Rohr

ab, ferwendet oTont. d«o stehenden Rest als Deckel

und löthet zu. Der Wattepfropf lässt allerdings,

.sot;aM er durch don VVa<!?9rdampf honelzt ist. in der

Theorie die Microben passiren. Fractiscb aber hindert

«r si« sethot bei troUst&ndigor Durohalssiog so ho-

doutpn !, koinertpi Ri!« mit dem Zultithor. geboten

ist. Auch soll hiermit nur ein Fortschritt, kein absolut

sicliefes Mittel gegen alle Gefahr angedeutet sein.

Letztere bestünde z B. in hohem Grad, wenn das in

die Büchsen verbrachte Fleisch bereits Ptomain ent-

hielte. In diesem Fall wurden zwar allenfalls vor-

handene Bacillen durch genügend hoho Temperaturen

wahrscheinlich ?<»t'Sf^tft werden, das Ptomain selbst

aber behält seine Giftwirknng bei. Durch einen

Zufall wurde der Verf. hiervon fibeneogt. Bs war,

oline i^ass man äle-s bemertt h.atto, alles Wns.scr eines

Wasserbades verdunstet, und auf überheizter Platte

stand 15—90 Hioatoii lang eine Pertellaaeapool mit

einer durch das SttS^sche Verfahren erhaltenen alco-

boliscliL-n Lösung. Ptireh den entstandenen Dunst

aufmerksam gemacht, constatirte der Autor, dass ein

Tkoll dos Prodaoto bovslts vorkoblt ww, «ad glaobto

dii^ Resultate der Analyse verloren. Dennoch ergab

der Best noch eine betricbiliohe Dosis rtomai'n, mit

welchem die Vftrsnche Capitel III angestellt worden.

Es ist folglich die zum Kochen des Fleisches nöthige

Temperatur ohne Wirkung anf das chemische Qift.

Kraus (48) hat Untersucliungen über den Bac*
toriengehalt des rohi^i Genussfloisohes an-

<re<!te!lt, nm eir.e iHrun ilaj^je zur Beurlheilung des

Bacteriengebaltos bei verdorbenem und gesundbeits-

schädlichem rohem Qenassaeiseh so sehalTon. Za den

Un'.er.sui Lungen wurden die drei Ilaupt-Fleischsorten:

Kind-, Kalb- und Schweinefleisch verwendet und

simmtliches Pleisch war hei Beginn d«rUntorsnchung

schon mindestens 24 Stunden zuvor geschlachtet.

Die Bacterienitrten, die sich am constantesten im

rohen Fleisch vorfanden, sind: 1. Fest wachsende

Bacillenart, in grfisster Zahl vorkommend. Colonieen

anf Gelatineplatten ühnlirh denen des Bacterium

laotis aerogenes, jedoch von dunklerer, terra di Siena-

artiger Farbe. Auf KartoflRtln bildet sieh «In dicker,

gelblicher, auf die Impfstelle bescbränU Heilender

Belag. 2. Festwacbsende Bacillenart, ganz wie

Bacterium coli commune wachsend, in geringerer Zahl

als 1. 3. Festwacbsende Bacillenart, deren ober-

flächliche GülurLioen auf Gelatine bei lOOfacber Ver-

grösseruDg eine ausgesprochene, hirowindungsäbn*

lidio Forehung zeigen. Bio tiefliegenden Golooieon,

oei't ani?odiam«'tf iscli, haben braunf^elbe PSrbung.

4. Subtilisart, deren oberflächliche Colunieeo einen

feinen llarchenkrans an der Peripherie zeigen. Stieb*

culturen verflüssigen die Gelatine bei 24 ° C. in 2

bis H Tagen. Die KartcfTelcuIturen zeigen einen

cbaracteristischen gelbröthlichen, feinkörnigen Belag.

5. Rosollonbacterium, nach dem Aussehen der fein

ciselirten tiefliegenden Colonieen so benannt. Die

Sliohcullur verflüssigt die Gelatine langsam; KartofTel-

ooHoron soigen einen diekeni rahm&hnliohon, fouchtF

glinsenden Belag ron braungelbor Farbe. — Slmmt-

37»
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liehe — auch hier nicht angeführte — aus frischem,

rohem FleisL-be gewonnenen Bacterienarten in Boaiüon-

reincullaren Mausen subcutan injicirl, erwiesen sich

als nicht pathogen. Waiden aber Itiase mit dem
von faulendem Plciscli gewonnenen Saft K^'^pf^. so

gingen die Tbiere zu Grunde, and man erhielt aus

Heisblot, Milz, Leber etc. auf Gatatineplatten «ine

Reincttltur von festwachsenden Bacillen, welche weder

microscopisL'b. noch durch Cnltor nnd Infectionsver-

sucbe einerseits von dem unter 2 angeführten,

Baeierinm call coramana-ihnliohen Baoilla«, anderer-

spit?; von dem Qärtner'schen Barilliis entoriliilis

unterschieden werden können. Aus diesen Unter-

Bochnngen ergleht stob: 1. Da» die einaelaeB

Oenossfleischgattnngen — hier Rind-, Kalb- uml

Schweinefleisch — keine apeoiellen Bacterienarlen

enthalten, dass vielmehr sämmtlicbe oben angefOhrten

BaotarianaftaB In jeder erwähnten Fleischsorte sich

vorDnden. 2. Dass die im rohen Genussfleisch sich

Toründenden Bacterienarlen sehr zahlreich sein können

ond dies varwiagend bei haiaaar, irodienar Jabreaaaii

der Fall ist, wobei natürtii-b die Art und Weise der

Aufbewahrang des Fleisches eine KoUe spielt. 3. Dass

die Zahl der Artee nach der Jahreszeit wechselt, d.h.

dass zum Beispiel im Winter Bacterienarlen m
Fleische fehlen, welche 5m Sommer vorhanden sind.

4. Dass in den Fallen, in denen die Iiyeclion dos aus

faniandem Fieiseha atammandan Fleischaaftss van

.:1-n: Tode der indcirtcn Mause gefolgt war, in den

untersuchten Organen immer der gleiche Bacillus ge-

Ihndes wnrde. 5. Dasi dieser Bacillus sowohl mit

•leni unter 2 angeführten, im frischen Fleische bereits

vorhandenen und hier nicht patbogeoen BacilloS) als

dem Gärtnerischen Bacillns enteritidis identisch so

sein scheint und die Annahme berechtigt sein wag.

dass dieser unter 2 angeführte Bacillus durch die

Gegenwart von Sapropbyten pathogen werden kann,

ibBlIch wie Haati annimmt, dass pathogsna Baeta*

den, die ihrer Virulenz verlnstig gingen, durch den

Einiluss der toxischen Prodncte von Sapropbjten

wieder pathogen worden.

Labootbene (48a) bespricht die zunehmende

nrmficjkcit des Taenia saginata in Paris, während

Taenia soliuui iiuQier seltener wird. Ks büngt dies

mit den Bsatimmangen des FleischVerkaufs tosammen,

welche in Bezug auf Schweineiloisi h sehr streng, bei

Ochsen- und Kalbtleisch laxer gehandhabt werden.

Haaptsächlioh ist das oft intlicherseits empfohlene

roh oder nur wenig gehochl gegessene Ochsenneisch

die Ursache der grossen Verbreitung dieses Schma*

rotieifl: Dia so fibanas häufigen Cysticerkan der

Taania lasaen sieh aahr schwer anfanden, weil sie der

Luft ausgesettt ungeheuer rasch verschwinden, eine

Thatsache, welche dem Zufall ihre Entdeckung ver-

daakt and bisher nioht bekannt war. Staokt man in

frisches Fleisch, in welchem die Cysten noch deutlich

XB sehen sind, neben diese feine ätecknsdelo, am sich

80 ihren Platz zu merkoB, so kana man Kopf aad
Hals, auch nach vcliständigera Austrocknen des

Fleisches, in Geatalt eiaes weisslioheo Panktes leioht

wiederfinden. Verbringt man das getrocknete Fleisch

in eine geeignete Flijsslgkeit, so wird der Cysticercus

aufgeweicht und oiaiiut seine frühere Gestalt wieder

BB. Um die Cjrslen in Besag aaf ErtaagBBg des

Bandwurms anschädlich zn machen, genügt so langes

Braten oder Kochen, dass das Fleisch auch in der

Mitte oiaer Temperatar vob dO—60 * G. BBtorworfra

wurde. Roh zu geniessendes Fleisch werde za Bioi

zermalmt und durch ein feines Sieb getrieben.

Netter (51) berichtet Qber den Verkaaf ess-

barer Muscheln zu jeder Jahreszeit.

Auf Veranlassung des Marineministers beschäf-

tigte sich das Comilee ooBsaltalif d bygiene mit der

Frage, ob gewichtig» Grande g«g«B die Anfbobong

von aus den Jahren 1853 und stammenden

Decreten sprächen, welche den Fang und Verkauf

«ssharer Masobeln for die ZoH tom 90. April U«
1. September untersagen. Da die Vergiflungafttto

durch esslare Huscheln in Frankreich sehr selten vor-

kommen (der Verfasser sieht hier von den allerdings

•Ohr htaflg Bach dam Gönnst der Haaoholn, abor aar

bei besonders hierzu disponirlen Personen vor-

kommenden Fällen von Nesselsucht etc., ab), da

ferner oboBsoviolo VergiftungsfUlo anssorhalb wie

innerhalb der Laichzeit stattfinden (Wilhelmshaven,

October 1885), so sah sich die Commission aicht

veranlasst, eine Aafrechterbaltang der botraffondan

Doerata sb baftrworton.

ß) Milch.

65) Adaniet/., L , Die Uactericn normaler und ab-

normaler Milch Ocsterr. Monatsschr. f. Thierheilkuudc

und Tbierzucbt. Jabrg. XI. — 6G) Derselbe, Ueber
die Portsehritte, welche auf dem Gebiete des Kolkoral«
Wesens in mecbaoischer und in baeteriologisoher Hin-
sicht in JQngster Zeit tu versAiehnen sind. Rot. int.

d. fab. III. 168. 169. — 67) Derselbe, Ueber einen
Erreger der schleimigen Milch, Bacillus laetis viscosus.

Milch-Zeitung 18S9. \o. 48 S. 041—043. — (s81 Der-
selbe, Welches einfuchste und sicherste Verfahren
empfiehlt sich für den Landwirth zur Milchfirüfung auf
den l;ettgehatti^ Wien. — 69) Bang, B., ist die Milch
tnbercolöser Kühe virulent, wenn das Rater nicht er-

griffen istV BacteriolCg. ContlBlbl. VIII. SO, — 70)
Belcham p, A.,Sur laconstltallon hbtologlqae et 1a com-
position chimique compar^^es des laits de vache, de
ch«^vre, d'.uiesse et de femme et les consiquences qui

en dccüulcnt pour la phy.siologio et l'by>;.6nc. Bull,

de i'acad. No. 31. — 71) Hang, Verhalten tubercu-

löser Milch heim Centrifugireii. Molk.-Ztff. 51. — 7J)

Besana Carlot Eiaflosa des AaBsigworaeos aof dio

ü&chtigeB fettttiiren der Bntler. Obern. CentralU. II.

566. — 73) Derselbe, Kupfer im Klse. Milchztg. 9.

— 74) BfzaUluug dur Milch nach Fettgehalt, Ebendas. '21.

— 75) Bischoff, C, Pie L'cbrrwaohung des Verkehrs

mit Butter und Margarine in Berlin. Die Grenzen der

Durchführbarkeit des Harganngesotses und de^jten

GrSade. D. Vieiteljabmobr. L SffoBtl. Gsdhtspflg.

XX. m — 76) Bitter, H, snoebe Ober daa
Pastenrisiren der Milch. Zt^chr. f.Hyg. Bd. 8. S.S40l
— 77) Bollinger, 0, Ueber den Einfluss der Ver-
dünnung auf die Wirksamkeit des tubercnlösen Giftes.

München. Wochenschr 1889. No. 48, — 78) Bond-
ziüski, St. und H. Ruf), /ui Kenntniss des Butter-

fettes. Ztscbr. f. analyi Cbem. iü). Jahrg. S. 1. —
79) Cassal, C. ß., Detootion and estiroation cl boracic

aoid in milk and oream. Analyst. London. 230—
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— 80) GUoss, J., BaeterloToKitolie ünteraochutigen
der Mttch im Winter 1888/89 In Wünburg, mit bn-

sondcier BtrücksicbtigunK dur Milcbüäuro bildendeu
ÜHCteriet). Dissertation. Würzburg. 8. 3S Ss. —
82) Üaogers, Q., Die Mütallvergiilung der Molicerci-

eneugnicse. Hilcbstg. 39. — 83} Kf fron t, J., Conscr-

Tironff der Molkaraprodaete mit FlnoivklMn. Molk.-

Ztg. 89. — 84) EinAon des Zndcektm der Hilch
beim Gewitter. 1800. 16. — 85) Escborich, üeber
die Keimfreibeit der Milcb nebst Demonstration von
llilchNtcrilisirungsapparat' n räch Soihlet'schem l'rinciji.

Vortrag gübalteo im ärztlichen Vtsreiiie zu Uüocbcn.
Münchcnet Wccbenscbr. 1889. 46—48. — 8&a) Der«
selbe, Ucber Milcbsterilisirung zu Zwecke der Säug-
liagscrnäbrung mit Demonstration eines neuen Appa'
ffttet, Berl. Wohsobr. 10S9-1083. — 86) Fetigrbalt
d«r Hiloh und Hilelipreia in Hewen. Molk.-Ztg. 14.

— 87) Fjord, llaltbarkeit {^asteuribirter Cenlrifugcn-
Milcb. Kbcndas. 34. — 88) Fischer, B., Sartori,
A., F< u II .s c hl< f

,
(i,, L'titursucbuiigtjn Vi; 11 Milch aus d<;m

chemi&cbeu UnltrsucbungsamEc der Stadt Breslau,

eben. Zig- 90. — 89) Freudenreich, Bd. de, Sur

qwüqv*» bMl6riM prodolsant le bounoademebt des
fromagea. Annale« de nicrographie. T. tl. Ho. 8. —
90) Pritsrh, G., Versuch i:ii:<;r neuen Mcthodr der
Hutterprüfuiig. Dingl. J. 278. 422. — Ül) Geisler,
.1. F., The nlativi.' tnerits of the Wankifii and llic

A iamä motho ls la the estimation uf fat in milk ana-
Ij-sis. J. Am. ehem. Soc. N. Y. 468—500, — 92)

Gerber, ^io., Die prictiiohe Miicbpr&faDg. Fünft«|
lebr rermebrte and fttrbesMrto Attflege mit 8 Ab-
bildungen. Bern. gr. 8. VT. 80 Ss. — 93) Gor-
betta, A., Ucber den debalt an flüchtigen Fettsäuren
in der rai iigcn Butter. Cbem. Ztg. XIV. 406. —
94; Gorode 1 2k >-, Jul., Zur Frage der Milchfettbc-

Stimmungen. Ztsebr. f. angew. Chemie. 14. — 95)
Hammol-Roos, P. P. ran, Ueber die Verfälschung
von Kuhbutter mit Cocosnussfctt. Revue intern, des

/aUtif. IIL 1889/1890. 116. — 96) Ueidcnhain,
Ueber Mitobsteriliflation doreh Waseentoffsuperoxyd.
Centralbl. f. Baoteriolog. und Parasitenkd. H l. VIII.

S. 488. — 97) Derselbe, Nacbtiügliohe Bcmot künden
zu meinem Aufsatze über Milchstenlisation durch

WasaerstofTiuperoxjd. Ebendas. Bd. ViU. S 605.

— 98) Heim, L., Ueber das Verhalten der Krankhoits-

emger der Cholera» des Onterleibstjpbaa und der

TaberoolMe in Hileb, Battar, Melken und Kiae. Ar-
beiten aus dem kaiserl. Gesundheitsamte 1889. — 99)

Hesse, W, Ucber Sturilisirung von Kindermilcb.

Zeitschr. 1. tijg. Bd. 9. S. 3G0. — lOO) Hirsch-
berget, Karl, Experimentelle BeitrÄgu ^ur Infrotiosität

der Milch tnberculöser Kühe. Aas d. patholog. Institut

io Hünchea Inaug.- Dissertation. Leipaig. 1889. 23 Ss.

— 101} Uolsapfel. Edgar, DieMileb and ihreGefabren

mit besonderer BerQcksiehtignng der Kindermilch.

Magdeburg. 36 Ss. 9*. — 102) d'Hont, F., Contri-

bution Ä l't'tude du lait. Bruxelles. 8. 13 pp. avec

4 pls. — 103) Jean, F., Ucber pflanzliche Butter.

Mon. scientif. 4. tYr. IV. 1116. — 104) Jorrisen,
U. M. A. und J. Henrad, Einige Beobachtungen über

den Nachweis fremder Fette in der Butter. Revue
intern, des faUif. llt 189 Q. l&S. — lOft) Kabrhel

,

(toitaT, Ueber das Frment der HiebsSoregährang der
Mllcli. Allgem. Wit-n. med. Zeitung. 188D. No. ri2

und r>3. — luRy K i ri c h i ns k y , S. J., Sanitarts im-

portatice of oleoraargarin ; an attcmjit to deöne the

foreigoe admixture of fat in cow's miik. Kleff. 19 pp.
8*. — )07) Knoop, A.. Bin Hneues" Sterilisirungs-

verfabnn fAr Milch. Mildistg. 40. — 108) Krüger,
R., Bacteriologisob-obenisehe Untetsuebong käsiger

Butter. Mittheilungen aus dem milcbwirthschaftlich-

chemischcn J;ab irat^num drr Univ«rsit»tKönigsberg i.Pr.

— 109) Derselbe, Beitraf; zum Vorkommen pyogener

Coccen in Hilch. Hbendas. — 110) Ders.elbo, Uoter-

aachimg Uttnr Milch. Molk. Ztg. 30. - III) Oer-

selbe, Riniges Ober Baeterien und deren Bedeatang
im Molkcreibetrieb. Ebendas. 1801 10—112)
Layoui, U., Die chemische Zusammjnselzung der
Milch einzelner Striche des Kuheuters Kbeiii.aa. M. —
118) Lazarus, A., Die Wirkungsweise der gebräuch-
licheren Mittel lur Conservirung der MiKb. Ztschr. f.

Hyg. Bd. 8. 8. S07. — 114) Lindström, Ifar,

Ein« Dane Torriebtong cur Bestimmang des l'eltge*

baltes dar Milch. Molk. Ztg. I'). — 115) MaUpe-t
du Peux, Lo lait et Ic rei^ime laele. Taria. 8. AvtiC

figures. — 116) Mariani, Ginvann:. Tapicrmassc zur

Bestimmung der Trockenüubstaos der Miich und Butter.

Milchztg. 4. — 117) Martiny, Benno, Die Versor-

gung Berlins mit Vorzugsmilch. An der Uapd der
Geschichte dargestellt Bremen 1891. g. S. 288s.—
118) Marx, Die gesundhettspolizeilichc Uebrrwachong
des Verkehrs mit Milcb. Molk. Ztg. 44, — 119)
Mazzenga, L, Contributi» alio studi j dclle adulter-

azione d'']U' fantie; rieeiclie sull' af;rii.stt;mma pithago.

Udiziale san.. Napoli 79 13G. — 120) Miillrr, 0.,

hiofluss des Mvtkverfahreiis auf die Milch und deren
Güte. Molk Ztg. 29. — 121) Monaghan, Cocusniiss-

batter. Rcvae iatem. des falsif. IIL 1S4. — 122)
Nias, J. B., On tbe elfnieat eeüraation of fat ani
caseine in milk. Lauert. Londuti. 1027. — 123) Per-
ron, l'eber eine Verlilschunj; dor Milcb. Jonrn. Pharm,
Chem 5. Se-r. 21. — 124) Petersen, Gust.av, Ueber
die Verbreitur»g ansteckender Krankheiten durch Milch-

gcnuss und die dagegen zu ergreifenden sanitätspolizci-

liohea Maaasrogeln. Band II. ütii 1 der thiermedi-

oinisoheD Tortrige. Leipsig. gr. 8. S4 8s. — 195)
Pinette, J.. Methode der Butterontersuebang. Chom.
Ztg. XIV. 1570. — 126) Polizeiverordunng für den
Verkehr mit Milch in der Stadt Wiesbaden Milchztg.

19. — 127) Babcok. Eine neue Methude zur Ht-stim-

mung des Fettes in der Milch. Khendas. 34. — l'.'S)

Radulescu, P., Ueber das speo. Gewicht des Müch-
sernms und seine Bedeutung für die Milchfälschung.

eben. Ztg. 50. — 129) Renk, Sehnntsgehalt der
Milob in deutschen St&dten. Molk. Ztg. 35. — 130)
n.velü, r. A., Untersuchung iil'er die zu schneller

Ermittelung der Hauplbestandtheile der Kuhmilch \\>r-

geschlagenen .Methoden. Lc i-tai. Speriment. Agrar.
Ital. VJ. XVUI. p. 113 — 131) Roth, K., Ueber
Verlreituiig des T\(^ihus durch Milch. Vitrteijsohr. f.

GsdbUpfl. Bd. Xi.ll Uefi 8. — 132) Ruliin und
Segand, Ueber dt« Metbode der qoantitativtn Bestim-
mung dos Butterfettes der Milcb. Milchztg. 51. —
133) Russell, James L., On some of the relations of

the business 'A the dairy farmcr to public healih.

Glasgow, ä. 20 pp. — 134) Satori, A., Die Chemie
des Schafkäses. Milchztg. 51. — 135) Schmitt,
Ueber die Prüfung der Milch auf Tuberkelkcimc.

Tagbl. der 62. Versammlung deutsch. Naturf. u. Acrzte.

S. 696-698. - 186) Sch m idt-MiUbaim, Die Milch
als Nahrungsmittel and zugleich als Gift. Centralbl.

f. Gesuridheit,si.fl. S. 181. — 137) Schvtt, H. Hei-

tiäge zur Keuiitnis<t der Milchzersclzungeu durch Micro-

orgauismcn. II. Ucber Milcbsäurcgährung. Fortschr.

d. Med. No. 2. — 138) Soihlct, Ueber Milchcon-

serven München. Wducbr. S. 337. — 139) Stockes',

SehDelle BaatimDnDg m Fett io Milob. Chem. Ztg.

T. Dee. — 140) Strub, Emma, Ueber Müebsteritisation.

(Aus dem 1)\
f;ienisehf: n Institut in Zürich.) Centralbl.

). Bacteiiulog. u. Paraiitetkd. Bd. VII. S. 665. 689,

721. 141) Tolomes, tnulio, Ueber die Wirkung
der Klectricilikt und ie» Ozons auf die Milch. Le Staz.

Speriment. Agrw. ItaL 7ol. XVIIl. p. 156. — 142)

Ueber die ZasamDeosetzong und Beschaffenheit soblei-

miger Milcb. Molk. Ztg 52. — 148) UDtenuebuDg
des Einflusses der Temperatur auf die Genauigkeit der
Fettbestimmung in der Milch naob dem Sothlefsoben
ariiometrisehi n Verfahren. Bericht über die Thütigkeit

des Milcbw. Instituts zu Pioskau vom 1. April 1889

bi« 1. April 1890. — 144) angbao, T. Gl, Tyr«.
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toxiMB. Zeitscbr. f. «nalft Cbem. 29. Jabrg. S. 120.

— 145) Dl« Torbieitgog ansteekender Knuikbeiteii

dnroh Milsb. (Tn engl. Perleneot nlangt denoiebtt
eis Gesetsentworf »nr Disonnieo, duzeh welebea die

Milcbbändler rerpflicbtet werden eollen, den Geaand»
heilsiiisjici'toren auf Verlangen die Kunden anzugeben.

Durch das (iekuts sM die Uöglicbkeit viner Statistik

über die Verbreitung ansteciccnder Krankheiten durch
Milch geschaffen werden.) Molk. Ztg. 25. — 14fi)

Vti^th, Die Verbesserung der Kuhmilch. Milchztg 26.

27. 28. 39. — 147) Dereelbe» Die Eotuieehaog der

Hileh beim Gefrieren. Ebendss. 99.— 148) De rs e I b e,

Butterfett-Untcrsucbungen nach Reichert Wollnv's M -

tbode. Kbcndas. 1SS9. XVIII. 541. - V na>
,

Sterilisation du lait par la chaUur. .\iitiil. (i'il>L'.

No. 7. p. 5.'»—C8. — 150) Violette, Kitic licuu Me-

thode der obemischen Analyse der Butter. Milchztg. 41.

— 151) Titera, M., flöte sur le doiage du bcture

da»8 ie lait. Paris. 8. 4 pp. — 159) Dereelbe,
Ueber die Bestimmung des Milchfettes. Cbem. Ztg. 9(>.

— 153) Wcigmann, Ueber bittre Milch. Milchzlg.45

u. Molk. y.'i:. -tH u 47.— liil) Wh Hcli-.-rs, [M-tt;;.:-

balt d'-r Milah von Kühen vcrsctikedcncr Rd^ibvii. Molk.

Ztg. tu — 155) Derselbe, Unterschiede im Gebalto

der Milcb vencbiedencr (icmelke. Kbendas. 40. —
156) Widowitz, Sterilisirung der Milcb. Pharm,

eben. i. — 157} Woloeit, K. Steiiliiet milk
M. Am. J. Homoeop., N. T. 8. a. r. 791. — 158) WOri>
bürg, Intoxication durch Milch. Chem. Ztg. 77. —
159) Wyss, 0-, Ueber Milchschlamra und sich darin

findende patbogene MicroorgaDi'-mi'n Ta^tM der

62. Ver»ig. deutsob. Netarf. u. Aerzte. Heidelberg.

8. 501-50«.

Belebftup (70) wendet sich gegen die Annahme

der Chemiker, -welche übrigens durcb kliniseho Er-

fabraogen beständig widerlegt wird, dass die Milch,

«ober sie aaeli stamm«, «ioe «iafaebe pbjBioaliaob«

chemische Miscliurig sei, lestebenJ aus tu itier;i!i sehen

Selxen, Milchzucker und Caseia mit Butler in Suspen-

•loo. Die Mileb entbSlt tbatsloblieh etvas toh d«r

lebenden, organisirten Substanz des Wesens, von

welchem sie stan^mt. '/.ihirei«'Iie Untersuchnngen über

Kuh-, Ziegen-, Esels- uiul Frauenmilch haben zu

fetgendea SoblossColgeraiigea gefibttt

1. Frauenmilch ist so wenig wie die der Kuh,

Zieg« oder Eselin eine Emnlaion. 2. Die Milcbkörpcr-

ohen des Weibes wie die der 3 genannten Tbiore sind

Oefässe, deren umhüllende Memt rnn nicht aus Cascin

gebildet ist. Die Milcbkörperchen des Weibes haben

eine feinere und dehnbarere Uulle: daher ihr on-

g«b«mes Ansobwellsn lo mit Aetber vermlsebter

Nilcb; die Milcbkörperchen der Esel n s liwtHen .tim

wenigsten an. 3. Die Milcbkörperchen der Frau eot-

halten aosser dem Fett einen Idsüoben EtweisMloff;

ebenso die der Kuh. 4. Frauenmilcli al.sorbirt viel

A(»tber: wird d.T mit Ae'.tu-r versetzte Rahm a! ;io-

theitt, so wird die darunter siebende Flüssigkeit klar.

Die Esebmileb abaorbirt onter gleichen Bedingnogen

am wenigsten Aetber. Der mi* Aether Vf<!i.indelfe

Kahm ist compact und fa^t durchsichtig. Kuh- und

Zieirenmilob absorbirsa weniger Aetber als Pranen-

uiilcli ; ihr mit Aether bebanilelter Kabiu ist mehr

coosistent als der des Weibes und weniger als der der

Bselin. Die antere Aetherscbicbt behSlt bei den drei

Tbieren das gleiche milchige Aussehen. Mit der Zeit

bleibt diese untere Scbioht bei der Frau«nmilob lüar,

.sie klirt sMi bei d«r Zlegsnmileb, obae an geriaaMi

und bildet einen weissen Niederschlag; die Kuhmilch

gerinnt, ohne sich zu klären, ö. Milchzucker ist das

dea 4 Milcbsortea gemeinsame anmittelbare (imm^-

diii) organische Princip; doch bietet es bei der

Frauenmilch besondere Eigeutbümliobkeiten. 6. Fiaueo-

niilcb entbSH wie die Gselsniloh kein Dasein. Kab-

und Z L! : ili'h sin l in hohem Grade Casei'nmilch-

Sorten. 7. Bei Frauen und ICselsmilch sind die

Eiweisssloile aufgelost in Form alkalischer Lact-

albumtaate. Bei Kab- and Ziegenmileb sind CascTn

und Lactall unnii el enf.ilts pjelfi.it vorliamleii in Furin

alkalischer Verbindungen. 8. Die vier Milcbsorton

entbalten keine Phosphate in freiem Zastand, die

Phosphate sind von den Albuminaten gelöst oder als

integrirersfle Bestritültlieile der Mili:lil<örperchen und

Microz^inas. i). Frauenmilch entljalt einen unloilicheo

EiweisastoU, welcher in- d«B 8 aadeiea Milehsortati

nicht enthalten ist. 10. Die «Galartocymase" der

Frau sacchanlicirt energisch daa Stärkemehl (Matiere

amylacöe). Die OalsotosTmasen der 8 aaderea Art«a

verflüssigen die Stärke dos Bodensattes (l'empois do

fccule), ohne das Stärkemehl zu saccharificiren.

II. Die „Hicrozjmas" nnd umhüllenden Membranea

der Milcbkörperchen des Weibes zersetzen oxygShisittM

Wasser niit viel weniger Energie, als die ^Mioro-

zjrmas" des Blutes. 12. Die Milch der Frau und der

Bselin werden leicht saa«r, ohne so gerlaa«o. Kah'
milch und Ziegenmilo!! sSuern und gerinnen darauf.

1 3. Das Abkochen verändert bei der Frauenmilch die

FnDetlonirung Ihrer .Galsctotymas«*. Ebenso bei

den 3 anderen Arten. 14. Das Kochen während 2
oder 3 Minuten hindert die Kulimilch nicht am Oe-

rinnen, aber sie gerinnt, ohne sauer zu wordou. Die

Ziegenmilch bedarf aater gMolwo Bediogongea ta

gleichem ErfMtg Längeren Kochens. Pas Kochen ver-

hindert bei Frauen- und Eselsmiloh das Sauerwerden,

aber aloht eine «iatretend« V«rinderang, w«na aneb

ohne Gerinnen. 15. Im Princip kann also das Kochen

unwirksam sein, um die Milob eines kranken Tbieres

unscbSdlioh tn machen. 16. Deshalb and weil das

Kochen die Thätigkeit der Galactozyroase annlhitirt,

will die rationelle Hygiene rur künsllirhen Ernährung

der Keugeboreuen ungekochte Milch von gesunden

Tbieren verweadet wissen. 17. Es kaaa nitsliob

sei», die zur Kinilern.-ihrnn!,' bestimmle Kuhmilch .ib-

lukocben. IS. Die Schlussfolgeruog too Tarnior,

dass die Bselsmilch am besten die llatlermileh er-

setze, wird dur h lie Thatsache erklärt, dass beide

keine C,is.-:'iti;i:':!i sind. So ftimmen alle That^richen

dabin iilorein. dass der Frauenmilch ihr eigener l'laU

aagewieaen werde, ,d«nn wenn der Henscb Thier ist,

so Heilt er doch Mensch, bis in die Milcb, WSlcbs das

Weib erzeugt, um ihr Kind zu ernähren*.

Blsefaof f (75) schildert, in welchem Umfang nnd
nach welchen Gesiclitsput kien zur Zeil in Berliu

sowohl die Controle des Butterrerkehres im

Sinne des Nahrungsiuittelgesetzes, wie die Ueber-

wachang des Hargariaegesetses gehaadhabt wird.

Die Oreueo der sanitits^tiseillebeD Usbetwaohaag
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der Bntter tind dio MCgIichkeit, dus trotz sor^amer

CoDtrole und reicblich aafgewendeter Arbeit noch viel

im Verkehr mit Butter dem Gesetz zuwider gehandelt

werden kann, sind begründet in der normal schwan-

kenden Beseliairenheit des lo Fraf» koRimendeo Fettes

selbst

Bitter (76) macht daraaf aufmerksam, dass

naeb den Untersoebangen Bollinger'e nnd seiner

Schüler fast 5 pCt. siimmtlichor Milch, w<>!( lh>

manche Städte verbrauchen, Tuberkelbaciilioii

enlbäll. Da durch zahlreiche Versuche nachgewiesen

ist, dass die TuberkelbacHleo die unverletzte Schleim-

briiil (las Digestionstraptrj!». besnnlors auch die des

Kachens, passireo und in den nücbstgelegenen L>ymph-

drdsen k&stge Proeesae berrormfen Üniien, so ist es

walirscboiiilicb, diss i^ii« bei dfti ICinilcm so liiiufif^en

ilalsdrüsoa-undJdcsenterial-Drüsen-Tuberculoso wenig-

stens öfters darcb Tnberkelbaeillen-battige Hilob ver-

ursacht wird. Aber auch gewisse Arien der sapiO-

phytischen Bacterien der Milch krini;.^n in s^rosser

Bfenge in den reizbaren Darm junger Kinder eingo-

bracbt, doreb HerbeifBbrung abnormer Zersotsungen

und durch rr"ii?uf'ti''n totischer Stoffe di«? so^rfii.

Sommerdiarrhoe der Kinder veraraaoben, welche bo-

kanntiteh viele Opfer fordert.

Es ist daher dringend wünscbenswerth nach Mit-

teln zu suchen, durch welche eine Verhinderung oder

Bcschrünkung des Bacterien Wachsthums in der Milch

erzielt wird, zumal hierdurch auch eine grössere (I:iU

barkoit der Mil li trzielt wird, so i!ass »uch Städten,

velche biaber wegen zu weiter Entfernung fon milch-

prododrenden Gegenden nur mangelbafl mit Milob

Tprsprgt waren, >iie ^Yü!ll•.^.nt einer aosreiobeodeo

MilcbrersorguDg zu Tbeil würde.

Wihrend znr fieberen Sterilisirang der Milch

mehrständiges Kochen nöthig ist, genügt zur Er-

sieiung grösserer HaltVarkert iittI znr TöJtung pntbo-

gener Keime, eine V," ^'^ ^^-stündige Erhitzung im

kochenden Wasser oder im strömenden Dampf. Weiter-

hin hnt lüo yothwpri^ipkfit, dnss <1i«> ror-serrirtr- M'lch

in Farbe, Geschmack und Preis mit der rohen Milch

vollst&ndig ooneurrensf&h ig sein nass, wenn

der Absatz nicht leiden soll, zu Versuchen geführt,

durch ganz kurzes Einwirkenlassen weit niedcrerTeni-

peraluren (65—80*), wobei der Qcschmack wenig

oder gar nicht verändert wird, dio Bacterien in der

Mil 1) soweit abzuiöiilen, dass die Miloh eine grSsserS

iialibarkoit orlaugt. (Pasteuristren.)

Alls Verfahren und Apparate cum Pastenrisiren

der Milch sind so eingen !it' t. dass dio Milch rasch

auf Cd— angewärmt und dann sofort auf etwa

10-13« abgeköhlt wird. Dies ist deshalb nStbig,

weil die langsam abkühlende Milch lange Zeit die

Temperatur rwi-jr-hen 40 und 20* behält, in Folge

dessen sich die wenigen in der Milch lebend geblie-

benen Keime so rapid Tormebren, dass der Effect der

voran3£roj;angenen Törlt'-n;; lor i^rii?!sten Anzahl der

lebenden Bacterien rasch wieder ausgeglichen wird.

Niohtsdettoweniger sind die Erfolge, auch bei rasch

fblgsttder AbkfihlnDg auf 10* QOMcber and we<d»elBd.

Wie gering der Effect ist, geht daraus hervor, dass

nach Fle!scliu::inn loi der mit dem Thiei'scheo

Apparat pasteurisirten Mildi ilie Verzögerung der Ge-

rinnung nur 12— 48 Standen botrag, dass Bitter iu

der nach Reinsoh pastearisirten MagerDlIeh der

Brostanor Molkerei oft i'ih.'r I OOOOOO KeiniP pro 1 ccm

fand und dass Lazarus auf Grund von Versui hen es

als anmSglich bezeiebnet mit demThlersohen Apparat

liio Milch rieselt über die innere Fläche eines gerieften

Cylinders. dessen äusserer Fläclio durch erbitxt^s

Walser die nöthigo Wärmä zugeiuhrt wird) eine

grössere Haltbarkeit der llilcb ea erzielen.

Rittpr surhtr nein zunächst festzustellen, oh es

möglich ist, durch Temperaturen von öö— Üt)" bei

Untrer Einwirkung ffraokbeitserreger abautödten und
eine "KiiigerK 7 it baltbaro Milch zu erzielen. Diese

Tomporaturgrenze musste deshalb eingebalten werden,

weil nach Versnehsn Ton Dnolaoz Nileb schon bei

momentaner Einwirltang von 70* eine Qesohnaeksrer-

änderung erleidet.

Es ergab sich durch Infectionsrerauche an Meer-

schweinohen, dass S9 Minalen langes Binhingen der

mit Tuhf^rk-'lh.'ieillpn-h.'iltijyer Milch gcnilltcn llnngenz-

gläser in ein Wasserbad genügte, um die Tuborkel-

bacillen ta Temiobten. Da dareh diese Temperatör

auch die meisten Saprophyten in der genannten Zeit

vernichtet werden, so lag der Grund des Misseifolges

des bisherigen Pasteurisirnngsverfahrens in der un-

richtigen Anwendung der Erhitzung und zwar zu-

nächst darin, dnss dif PrhitiUPgsdaUf r /.u l<Qr/. Ic-

messen ist und darin, dass eine Reinfection der Milch

mit Baeterien vom Kfihler vnd von den Transportge-

fissen aus stattfindet.

Bitter and Plügge liessen deshalb unter Ver-

meidnng der Mängel der bisherigen Apparate einen

neuen Erhitzungsapparat durch Seidensticker her-

slellcti. welcher es ermöglichte, die Milch in allen

ihren Tbeileii auf eine beliebige Temperatur rasch zu

erwärmen and anf dieser Temperatur beliebig lange

7ü crh.ilieii. Der .\pnnrat '^csfnttot dn« Pastourisiron

grosser Mengen von Milch in kurzer Zeit, bei einfach-

stem Betrieb, welcher ohne besondeis teobniscb ge-

schultes Personal durchführbar ist. Nachdem durch

Versnobe constatirt war, dass die Leistung des Appa-

rates, sowohl was die Regalirbaikeit der Temperator

und die gleicbmiiäsige Vertheiinng der letzteren an-

langt, eine vor/.üt^li dio war, musste rii v ii eine einfache

Methode der Sterilisirung der Transj ortgcfä^so und

des Uiobbablers gefunden werden, da Versaehe ergeben

hatten, diss sich p:»slüurisirte Milch in sterilisirton

Oefissen etwa doppelt so lange hält als in uostorili-

slrten. Es ergab sich, dass ein einfaohea Darcbloiien

von auf drei Atmosphären gespai ntem Dampf durch

die Tr->n^portgefässe genügte, um > ei £j»«»ignetor Ein-

richtung derselben (siehe das Oiiginalj in 15 Minuten

etoo als practisch hinreichend zu erachtende Sterili-

sation zu erzielen. Dio Sterilisirung de.'? Kühlers

(Patenlkübler von Schmidt in Bretten) wurde in glei-

cher Weise bewirkt.

VeisDehot welch» mit den («rtlgSD Apparat ange-
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stellt vrurden, ergaben, dass Milch, welche 30 MIb.

a<it' C8° crbiizt und dann im sterilisirten Kühler auf

18** abgekübll wurde, den Geschmack und das Aut-

Mh«B frlsobtr, rohw Miloh batte und dass 4i« Ab>

tö.Uung der Saprophyten eine 7'piilich rollsiändige

war, iosofera nur Sporen resislenterer Arien lebend

blieben, die naeb darab liogerei Erfaitsen Hiebt fer>

nichtet werden. (Die Zahl der Keime ging tod 35000
Iis 2^1000 auf 0, 1, 3, 4, 5 u. 30—40 herunter.

1

Die Hallbari<eil der pasteurisirten Milch gehl parallel

der Temperatur, bei ««Icher die Proben gehalten

werden. Rei Temperaturen über 30" ist die Ffiltlar-

koit gegenüber der nicht pasteurisirten Milch nur um
6—8 Stuodea, bei 25* am 10, bei um mindettaDs

20 und bei 14 bis Id* wu 50 bis 70 SUrndea ver-

längert.

Auch Hagenailob hllt sich, wenn sie 90 Minnten

auf 75" erhitzt und dann gekühlt wird, bei 23'^ auf-

bewahrt 24 bis 28 Stunden und bei 1*;'^ ca. 60 Stun-

den länger als nicht pasteurisirte Magermilch. Da
atcb bierlei eijgab, daaa aieb der Gescbmaek aiobt vei^

ändert hatte, so wurde aucb -Ii? \11r-iil'-h auf 75'

erhittt und gefunden, dass hiebei 15 Minuten aus-

reichen, om die gleiche Haltbarbeit ta ertieleo wie

bei Milch, welche 30 Hinuteo lang auf 70" erhitzt

worden war. Der Geschmack bleibt dabei rollstlndig

normal. Als Grenzzahl für verkaafsfähige, gute Milch

glaubt B. aiaeii Keimgeball von fiOOOO Keineo pro

ccm. annehmen zu dürfen, da pasteurisirte Milch

bei 24 stündigem Aufenthalt bei 23 " ungef&br

SO000 Keime «albill nod aioli bei der gieieben Tem-
peratur noch 10 Stunden hält und da in ruber Milcb

aus reinlichen Molkereien kurz« Zeit nach dem Melken

•btafalls 8&000 bis 100000 Keime pro 1 ccm ge-

fqnden werden.

Nachdem es gelungen ist, einVerfabron zu finden,

mitleisi dessen es möglich ist, ohne die (Qualität der

Kiteb sn beeiatiSebtigwi, aaf bilUg« nad leiobteWeise

und in kurzer Zeit (1 Stunde) Milch sowohl länger

haltbar zu machen, als auch sicher Ton etwaigen

pathogenen Keimen za befreien, so wKre m dringend

zu wünschen, dass ein sachgemässes Pasteurisiren der

Milch allgemein Eingang fände und bei der grossen

lafeotiODSgefabr, welche die rohe Milch bietet, er-

sebeiat es sogar angezeigt, durch gesetzliche Verord-

nungen da."i ra.stcmrisiren der Milch obligatorisch 7.n

machen, oder doch wenigstens für die Milch in Städten

eine niederste Grenze <-> etwa 50000 Baeterien pro

ccm — zu vtThmgen, um dadurch, sowie durch

eine ausgiebige Controle in dieser Beziebuog, das ge-

wisseDbafte PasteoriiliaD der Baodelsmitob indirect zo

enwiagoo.

Kacbdem unter B oll inger*s(77) Leitung Hirsch-

berger (Deotsob. Arob. f. klin. Hed. Bd. 44. 8. 500)

festgestellt hatte, dass tuberculöso Kühe in

55 pCt. der Fälle eine in fectiöse Milch produciren,

lag die Annabme nabe, dass entsprechend der Bioflg-

keit der Perlsucht bei Kühen die aus Milchvirthschaf-

ten «tammende Sammelnilcb öfters duiob die infectiöse

Hiloh einer tnberenUissB Kob infMtlCsa Big»Bseh*ftoa

annehmen könne.

Znr Prüfung der InfectiosiUU der Markimilch

ward* Sammelmildi, die wm 10 fefMbladsosB V«r-

kaufsstellon entnomnien war, auf 10 MeerschwpiTirhnn

intraperiloneal zu je 2 com terimpft. Die Thiere

worden aaeb 5—6 Woeben getödtit and ergab die

S. n bei sämmtlichen Tbieres ein durchaus nega-
tives Resultat. Weiterhin wurden Milchproken, die

direct ans dem gesunden Euter tuberculöser Käbe

nach deren Schlachtung entnommen wurden^ mit

'NYasser in bestimmten Verhältnissen Terdünnt und

ebenso Terimpft. Entsprecbeod dem rerschiedenen

Qrade der lafeotioaitit der eiosalaeii MilobprabM

wurde die inlraporiloiieal verimpfle Milch wirkungslos

bei einer Verdünoong von 1 : 40 resp. 1 1 50 aod
1 : 100. DoTsb diese Venii«be ist bevtssaa, dast
die infectiöse Milch tuberculöser Kühe durch
eine bestimmte Verdünnunif ihre infektiösen

Eigenschaften reriiert, während es getahrlich

ist, fertgssstat die Hiloh siasr tabsrauUiSB Kab sa
geniesscn. Die aus grösseren Milchwirtluchaften bo-

zogene Milch rerdient somit immer den Verzug vor

solcher aus kleiBSoTerkaoAslelleD. Der dflers wieder-

holte Genuas der sogen, kuhwarmen Miloh, die ja in

der Regel Ton einer eiDSigea Kah herräbrt» istdarob-

aus zu verwerfen.

In einer zweiten Versuchsreihe wurde das Spntam
der Phlbisiker in Bezug auf seine Viralem bei rer-

schiedengradiger Verdünnung geprüft. Es ergab sich:

daaa das baeillenhaltige Spntam der Pbthisl-

k e r i m Ve : g 1 e i c b zur Sf i 1 c h t u 1" f r c r, 1 ö s o r Kühe
angeheaer infectiös ist, indem es seibat
daroh eine Verdädbang Yen 1 1 100,000 saia«
infectiöse Wirkung nicht verliert Der In-

feclionsmodus (subcutane, intraperitoneale Impfung

oder Inhalation) scheint hierbei keine Koüe so spieieo.

Za w^tersB Veiaaehsa Warden Rslaeoltarsa von

Tuberhelbacillon verwendet, in der Annahme, dass in

der gleichen Menge CuUur (1 Drabtose von 5 cmm)
die gleiche Menge fon BaollIeD Tcrbaodea s«i.

Sowohl bei subcutaner Impfung mit 1 ccm einer

derartigen Verdünnung von 1 : 400,000, als auch

bei Inhalation von 0,5 ccm derselben Verdüonong

einer Glycerin-Nähr-Agar^Coltu wardca positive Re-

"^ultatB erzielt. Rcincultnren verlieren demnach dureb

die enorme Verdünnung von 1 : 400,000 nicht ihre

lafeeliesiat.

Je grösser die Menge des aufgenommenen
Giftes, um so rascher erfolgt die weitere Vor-

breitnng im K6rpeT. Gebhardt stellte fest, dass

die Zahl der in einem Cubikccntimeter Sputum ent-

haltenen Bacillen circa 81,960.000 beträgt. Demnach

würden bei einem Meerschweinchen 81,960,000

:

100,000= dSO Bacillen geafigeii am ein« tSdtlioba

Tuberculüse zu erzeugen.

Für die Existenz einer individuellen Disposition

d9rfte die Thatsaehe Verwertbang Snden, daSB bei

intraperitonealer Impfung von 1 ccm verdünnttr RsIb-

onltnr (1 1 200»000) das betr. Venacbsthier gsniid
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bH*b, vibMod bei Impfung «iow aiiil«!«!» •^
dnnnung (1 : 400,000) in derselben Quanliliit ein

aoderM Versuclulbier tuborculö« word«. Aas diesen

Vwtvcb«! «rgtebt siob f«ni«r, 4an ein» FIttralgbeit

noch infeotiös sein kann, ohne dass man miorosoopisch

di? spärlichen darin befin'lücbon Toberkelbacillen

Daehweisen kann. Die Impfung ist ein Tiel feineres

Raagan« m( Ba«Ul«a i« Spatani.

Hesse (99) hat sieb die Aufgabe gestellt, ein

dan Brfoidarnlnaii daa Oraasbatriabe« aDtopraebaiidaa

Verfahren der Steriliairung ron Kindermilob
SD finden, mit welchem auch die anreinste Milch in

für den Verkehr geeigneten Gefassen bequem and

billig xoTerlissig atarlltslrt wird.

Der Ton Hesse construirle Apparat besteht aus

einem eiseroeo Kooblopf, ^^Va lichtem Darob-

maaser imd etwa \% Litar InhtAt, einer AnsabI 94 em
weiter, etwri ''ü cni hoher, mit durchbrochenem Rost

Torsebeoer in t'ilz gehüllter Bleohwitsitxe, «reiche zur

Aufnabme derm atarHisirendeii Oegenstinde beatimmt

iiad, nad einer Blechhaube mit centraler, das Ab
strSnjpn des Dampfes gestattender (JefTnung. Am
oberen Kaad des Kopftopfes und der Aufsätze befindet

sieh «fne 1 an waKa Rfnt, dia smn Bliiatellaa Jadea

beliebigen Anfsi*; ?'^ bez. der Haube, sowie zur Her-

stellung von Wasserverschlössen zwisobeo den einzel-

MD AppMrattbeilfln dient und beqoenea Entfernen der

Aufsätze gestattet. Das Condensationswasser (liesst,

da die innere Leiste der Rinne niedriger ist als die

insaere, in den Kochtopf zurück. Der Wasserstand

im Topf wird dureb aise aeltiattbtUge Binriebtanf nn»

?eriadert erhalten.

Versuche, die mit Kartoffelscbalen und Qartenarde

erietste Mileb in ateriHairea, ergaben, daaa diese

Milch durchweg nachträglich sauer wurde und gerann,

selbst wena sie bis zu 7 Standen dem Dampfstrom von

100* C. auataaetat blieb. Errt bei Satfindiger Ar-

bitzung ioi Dampf blieb cbi Tbeil der Proben dauernd

keimfrei.

Milcb, welche nicht mit Gartenerde und Kar-

toflelaebalen veraetat wnrde, war dagegen aicber tterf-

llslrt, wenn sie nach Erwärmung auf 100* C. noch

1 ', 4 Standen lang dem strömenden Wasserdampf aus-

geaetzt blieb.

Die sterilisirte Milch kann Jahre lang lagern, ebne

irgend welche Veränderungen zu erleiden.

Die Frage, ob die Kindermilcfa sogleich in den

dem Alter der SSngHnge entapreebenden Vardinnnn-

gen zu sterilisiren sei, ist zu rerneinen.

Es wird natärlicb mit sterilisitter Milch nicht ge-

lingen, alle Mageneatarrbe der SIvglinge, die auf

künsUiche Ernährung angewiesen sind, auszuschliesscn,

aber es werden alle diejenigen Krankheitszoatände

Terbätet weiden, welebe namentlicb im Sommer als

Folge des Genusses rerdorbener Kuhmilch bei Säug-

lingen auftreten. Der Niedergang der Kindersterb-

lichkeit wird den Beweis hierfür nicht schuldig

bMben.

Taif. kommt aeUieialioli m fidgandan für die

Heratellnng eterlliatrter Kindermileb im Chaflaan and

den Verkehr mit derselben gßlligon Hauptsätzen :

1. Nur beste, bestgebaltene und trocken gefätterte»

geeande Kfibe liefern eine gute, bekömmliche, mr
SIerilisiniQg geeignete Kindermilch. 2. Von der Milch

muss Ton vornherein und bis zum Aiis;onbIicke ihrös

Verbringens in den Steriitsirungsäpparal mit peinlich-

ater Songfiilt Jede vermeidbare Daaaoberkeit fiimge-

halten werden, um den Zutritt sehr widerstandsßhiger

Bacillensporen tbunlichst zu verhindern. 3. Die llilcb

aollte, wenn irgend möglich, sofort aaob dem Melken

— vorläufig am Oeeignetston in mit Patentversehl uss

verschlossenen '/j l^iter Glasflaschen — sterilisirt

werden. Ist die sofortige Sleriiisirung unausführbar,

ao ist die Milch ohne Verzug abankiblen. Doch dürfen

auch dann zwischen der Gewinnung der Milch und

dem Sterilisiren höchstens einige Stunden liegen. 4.

Um dem Flasebeiispning beim Sterilisiren tbnnHebat

7,u begegnen, iduss, wenn man nicht Stuingutfiiischen

verwenden will, entweder für aüoi&lige Erwärmung

der — za etwa vier FSnflbeilen gefällten, ver-

schlossenen kalt eingebrachten Flasobon gesorgt,

oder OS müssen Milch und Flaschen bereits vorgewärmt

in den Apparat gebracht werden. Letztwer Weg

bietet die Vortbeile, dasa in dem Haaaae die SIeriliai«

rung b^^rhlptitiigt und die ursprüngliche Farbe der

Milch eibaUen wird, als die Temperatur der Milch bei

derVorwirmong aebnell den Siedepnnkt nabe kommt
Im Falle der Verwendung eines dem Uesse'schen nach

gebildeten Apparates muss jede Flasche für sich in eine

Blechbülse gesteckt werden. 5. Im Sterilisirungs-

apparate ist dl« Milch zunächst auf Siedehitze zu er-

wärmen. Der Zeitpunkt, an welchem die Milch diese

Temperatur erreicht, ist durch ein von Aussen einge-

fnbrte« Tbememeter oder darob ein Contaottbermo-

meter mit Läutewerk genau zu bestimmen. Die Prü-

fong muss in einer für die Erwärmung im Apparat am
angnnstigsten gestellten, mit PInaaigkeit gefSllten

Flasche, also bei Benutzung des II.'sobea Apparates in

einer Flasche des obersten Aufsatzes vorgenommen wer-

den. Nachdem dieUilch Siedehitze erlangt bat,iststenoch

IV4 Standen lang dem oDgeaebwäobten Dampfsironie

auszusetzen. Solche Milch ist sterilisirt. Sie hält sich

in grünen oder braunen Glasfiascben lange Zeit, viel-

leicbt oaendliob lange nnveitndert. In weiaaen Öles-

flaschen befindliche Milch ist dem Eitiflusse der Tjcht-

strahlen zu entziehen. 6. Unmittelbar nach den Ste-

rilisiren ist jede Flasobe zu plombiren, mit Firma-

Stempel und Datum der Sterilisirung zu versehen. 7.

Beim Verbrauch ist jede Flasciie unniiUen ar n^ch dem

Ocffnen auf ihren Geruch und Geschmack zu prüfen.

Jede Flasobe, deren Inbalt verdorben oder verdicbtig

erscheint, ist, womöglich unverzüglich, der Entnahme-

Stelle zarückzugeben, und sollte hier, gleichviel ob die

Beaobwerde bereobtigt tat oder niobt, jeder Zeil die

Rücknahme widerspmcbilaa and gegen volle BnV
Schädigung erfolgen.

Nach Hirsoiiberger's (100) Untersuchungen ist

die Qelabr der lafeotion darob die Hilob perlsüch-

aaohtiger Kihe eine lebr groMO. H. bat bei SO
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tab«reol«Mn Kfiben di« Hilob dirMt naoh der Seblaob-

Uinn aus diM'i Euier cnlnoninien nn^] Moprsi-hwcincliiMi

intrapsritone»! injicirt. 11 mal, also in Ö5 pCt.

mller Fäll« «rwfas »ioh dl* Hiloh als steber

infoclios. Bei hochgradiger Tnbwooloso wurden in

80 pCt. der FSH« positive Impfangsresultate erzielt,

b«i Tabercalose miuleren Urades in 66 pCt. und hei

geringfrad^n F&lian in StfpOt. Bs ist also aoeb in

gerinn^pradfj^n Fällen, bei loralisirt?r Tiih?rciiloso.

die Milch ittfccliös. Gleichwohl aber scheint mit der

QrÖss» dsr Aosbrattong der Tubsrcvlos« di« 0«fabr

dar Infectiosität der Milch zuzunehmen.

Uoi tuborculösen Kübon mit sehr schlechtem Rr

nährungszustand scheint dIeHilch gewöhnlich iufecliös

7.U sein, während bei gutem F)rnährungszustand dls

Infeciiiisiiiil nur in ca. HOpCt vorhan ir-n ist.

Lazarus (113) bat zu ermiitcln gesucht, ob der

Zosatz der folgenden Cbsmiealisn in einer Dosis,

die noch sanitir «alässig ist, con.servirend attf die

Milch wirke. Diese nocb uiässigoo llaxiinaldosen

sind:

5o«la 3 grrn. \^
X.itr [j bicarlonic. . 3 „ 1^
liorsäure . . . 1—2 „
Salic>i>iMlt» . . . 0,75 „
Borax 4 » 1^
Aetakalk ... . 1,5 „ J g

Soda nnd Natron bioarbonioom werden sehr h9nflg

zur Mili'h zugesetzt in iler Vorslullimg, dass die ge-

bildete Milchsäure dadurch neutralisirt oder gebandon

und daduroh der Eintritt der saaren Reactioa and Qe*

rinnangbinansgoschobon werden könne. Von64Ni1ch-
proben. welche in Breslau geliauft varden, waren 40
mit Äiltalien vorsetzt.

Die Resattate, welebe L. erfaiett, sind folgende:

Die s;immllich(?n, oben ciwnlintfn Substanzen, wolcho

sowohl Seitens der Miichproduccnten and Milcbbändler,

ata aaoh im Haosbalte Verwendung finden, baben stob

binsiebtiich ihrer Wirkung auf das BacterienlebSQ,

die SaurebilJung und die Gerinnung der Milch, als

ui goeignet zur Conservirung erwiesen, a) Soda und

Natron bicarbonicum wirken auf keine der untersuchten

BacterienarttTi hemmend: die Gerinoung der Milch

wird nicht verzögert, die Veriuebrung mancher patho-

l^ner Baoterien, z. B. der Cbolerabaoillen , Tielmebr

bni^ünstist. - Dli^so Zusätze scheinen um so bedenk-

licher, als sie durch Keutralisation der Säure dio Ge>

rinnnng der Miiob bemmeo eotlen nnd ans damit des

einfachsten Mittels zur Erkennung ihrer verdr rt

lioschalTenheit berauben, b) Ka!k ."iffnltet in di ii

zulässigen Doseu keine, Boras genngtugige Uacterien

bemnende Bigeosebalten ; BorsSnre ist in der Uiteb

und gegenüber (It'n mi(prfurht?n Bacterienarlen von

minimabter, kaum merklicher Wirkuog. o) Saiioyl-

slore seigt twar wesentlicb energlsobere Baoterien-

hemuiang als die l>ereils genannten Mittel, unter Um-
ständen sogar Töiltung mancher Bactorienarten. An-

dere Arten dagegen, darunter die TyphusbaciUen,

werden von denselben Dosen der Saliejrisfture so gat

wie gar niobt bteiaflnsat.

S. Im MllobbaBdel sind daher alle übHotiao oon-

serviron^en Zusätze zu lieai)St:inden. Im Hansb/ilt

kann höchstens die Anwendung der Saliojlsäure

empfohlen werden, jedooh aar dann, wenn ausnahms-

weise vollkommeotre ConsarTlmngsmsthodea nicht an-

wendbar sin'l.

4. Zur raschen Erkennung conservirender Zusätze

in der Uiloh genügt as:' a) eine Probe 1—2 Standen

brifT zu Prhilzpn. Eine braune bis braunrolhe Ver-

färbung der Milch deutet auf Zusatz eines albaliscbeo

Conserrlrangsmitteis, wie Soda, Natron, blearb., Borax,

Kalk, b") Rine zweite l*robe mit einii^en Trofifon i?iner

verdünnten ttsenchloridlösung zu verSelxen; violette

Färbung zeigt Salicylsäure an.

Scbmidt-Mülbuiin (130) schildert in seinem

Vortrage den hohen Werth der Milch nls Nnhrunj^';-

niiltel und die so häuGg geübte und ihrer Entdeckung

gesobicbt sieb entiiebend« VerflUsebnng durch Ent^

fetten und Wasserzusatz; sodann die r.ihirpiclicfi G.?

legsnheiten, Krankbeitskeime aafzanehmon, denen die

Hiloh ansgesetst ist. In manobenGegenden «iod lOpCt.

aller Kübo tuterculös, wovon nach Bell Inger mehr

als die Hälfte eine Milch liefert, durch die die Tuber-

culose auf den Menschen übertragen werden kann.

Aosobeinend ganz gesundes Guter kann infectiö.<:e

Milch liefern und die Rindertuberculose ist bei Leb-

zeiten der Thiers selten mit Sicherheit zu erkennen.

Qana besonders empflinflicb fBr dio Infeetfon ist der

Organistiius des SÜiiglir^gs.

Ferner kann die Aphtbenseacbe durch den Alikb-

genitss anf den Uenseben QheKragen werden. Dies«

Krankheit kann wegen ihres meist leichten Verlaufes

beim Thipn' IiMcht TerheimUoht and die Anseigopflicbt

umgangen werden.

Durah nntweohaibsige Aofbewabrang kamt dio

Milcli aui'b nasserhalh des Thierkörpers mit Krankheits-

keimen beladen werden (Cholera, Typhus, Sobar»

lach eto.). Aneh von den mit den Dejectionon der

Thiere verunreinigten läutern, von den unsauberen

Händen der Melkenden, unreinen Gefässen u. s. w. ge-

langen Gährungserreger in dio Milch. (Bildung von

Tyrctnxin).

Die Wege, auf denen die Infcction der Milch sich

vollzieht (die Milchproduction selbst, die Pflege der

Milch bis zum Verbaaf nnd die Behandlong dersetbeo

im Hause des Consuni?nten) zeigen auch die WegO,

die die Prophylaxe zu geben bat, an.

Um die Milch tuberealSser KQbo tn erkennen, ist

die Verimiifung der Miloh auf empfängliche Versuchs-

thiere das einzig geeignete Mi'.li^I. l'üne dies I e-

zwcckendo Methode hat S. aul der Nalurfurschervcr

sammlnng an lleidetbef|f demonstrirt.

.S
'^ X h 1 p t ( I empfii'hlt die .MlgSuer rcn-

densirle, steiilisirte Milch ohne Zuckerzusatz

fSr alle Zwecke, wo eine Hiiebounserre ttberhaapt an
Platze ist, nämlich für die Säuglingsernährung und

die Ernährung Kranker und zwar dort, wo frische

Milch von gnter t^ualität nicht zu erhalten ist, oder

wo es auf Gleichmässigkeit der NahmngtKufubr be>

sonders ankommt, dann ffirdie Verpflegnng aafSohiffen,
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in iw Tropen odw in Lindero, wo friMb« Milob fehlt,

unfl 5cliIiL>s.s:ifh für tV\<? Tirreitunf^ fipsonders näbr-

kräftiger Speisen, welcbe eine inöglicbst grosse Meoge

von Nll«b8abst«Dx enthalten sollen (BaehirMren et«.).

Diese ron der Gesellschaft Loeflund ftOo. hergestellt»

Con«crve entspricht allen Anforicnirijrpn, welche mnn

an eine Conserve und an eine gute Miloii steilen kann,

and steht Verf. fQr die Empreblaog derselben ein.

Tlnny (149) verbreitet sieb über das in Frank-

reich noch wenig li'li;imilL> S o x Ii 1 e t 'sc h e Ver-

fttbreti, über das er sich beifällig aussprichl. L*ocb

sieht er die „PssteorisAtien'^ der Hileh durch Dempf,

wie sie lliip] e empfiehlt, dem Wasser?'ml vor. Er

hält es für sehr «äaaohenswerth, das5 diese Verfahren

in Pnnlireieh tllgeroeln bei der Berlilkenitig Eitigang

finden, nachdeot man in Dentsehlnnd so gfinstige Ro-

saltste damit erzielte.

[IJi-rcli, '"t., Hl'MjI'-Iso fra Kjobcnhavns Moeikc-

for.y Diji Kji.bcnhavn.sko miidiciastke Sübkabs
l'-iibai dlinger. 1889-90. p. 79.

Die GeselUebaft der HilohversorguDg von Ke-
penhagen hatte frQher einen Püter ron «rosien

Scbnämnien lum Reinigen der Milch gebraucht. Du
dieselben aber im Sommer 1889 «iucvh Vt^ruaciiUsNiguug

ihrer Htinipunp zu Bc^ihwerdtn Veranlassung gaben,

indem die Milch «.iiagtt Tage hindurch eisen widerwär»
(igen Geschmack und (>eruch annahm , wurde vom
Terf. ein Eraats der Schwämme dnreb einen Sandßlter

in Vorschlag gebinebt and aar nUgemeincn Bcfrieligung

Tollaegen. Asd OIrlk.]

e) Vegetabilische N a h r ii n gs m iltei.

160) balland, Ucber die Kinwirkung der sobwefe*
Ilgen Säuro aut Hehle. Chem. Zcitg. Rep. 377. —
161) Berghe, Julius Tan den, Die Gegenwart von
Xopfnr im Brot Bbendas. S, \4b. — 163) Heinrioh
ur.i Meyer, üntcrsuchuncori rjler fitn Iviebcrgubalt

uud die Backfähigki it vtrsohit-lgücr Weilensorten.
Landw. Ann. des rntckluiib. j^ütriijt. Vereins. S. 99. —
163) Röser, Leber eine Vcruiireinigungsart des Brotes

durch Mucor stolMiifer. Chem. Ccntralbl. S. 632. —
164) Wicke, iJcinriob, Die Dcoorlication des Getreidea

und ihre hygieniaehe Bedontong. Areb. f. Byg. Bd. 11.

S. y^h. — 165) Wyatt und Wuingärtner, Ucbcr
gifUgcs Backpulver. Chem. Ztg. S 1006. — 166)
Wynter- Hlyth, A., Versuch- üli.r lii.u Nährwerth
den Wüisenmebles. Ccntraibl. AgncuMuicbem. S. 697.

Wiche (1G4) hat di« Aosnotzangsrähigkeit des

Schrotbrodos aus (nUiü!5lcrM und aus nicht ent-

btilstem Roggen untersucht und Folgendes fe»tgosle11l

:

Die DecorUcation ist eine hygienische Maassregel, in-

dem sie oohleehte unappetitliche Uestandtbeile des

Getreides, unter Umständen I'ilzkeime entfernt unl

deren sobädlicben Einfluss abwendet. Sie ist gesund

-

heillich von Vortheil, da sie die uberBflsaige Anfullung

des Darnic-i mit diT:i Ballast der Celluloso verhütet,

den maseigen und la häufigen Dofäcationen, sowie

eeent. OihrangastSrnngen und sonstigen unangeneh-

men Empfindungen in der Ertragbarkeil vorbeugt.

V ir Allem ist sie in nationalöconoroischor ftin.sicht

eine unbedingt nolbweodiga Reform, da sie eine

Imsmi« Aasantsang dos Qotroides gestattet und

somit einen Oowinn dnistollt, d«r niobt tu iutor>

sebltTOn ist. Derjenige, der niobt deoortieirtes Ge-

treide bezw. Ürod geniesst, atösst nicht allein die

5pCt. Kleienabfall uod Sohalen, die er mehr geniesst

als Jemand, der Brod ans entsob&ttem Korn aufnimmt,

roUhmnKMtt nnverwerthet aus dem Darmranal aas,

sondern • er schSiligt sich dadurch, dass (!ie mit-

genossenen, spitzen und anverdauliclion Hülsen auch

die Resorption der äbrigen MahniBgsstoiro mbindem.
Er vi'rliort nicht weniger als 9 pCt. an der Re.sorlir-

barkeit aller Tbeile, über des an sich in den Vege-

tabilien resorbirbaron Eiweisses, V« der Poltatoff» und

4 pGt. dor Stärke.

0 Gonossinittol. Alcohol und «icobollsoho
Getränke.

Ifißa) liosshard, K., Weinanalysc. Zeitschr. für

anal. <'t[,-in. '2'.K .lulir^ — 166b) Ürown, ,1
,

Ui'ber die Zunahme der Anzahl der Herc:&clh ij. /rtiscbr.

d. gcsamm'. Brauwesens. 25. Jahrg. S. 248. — 167)

Carlos, Cboeoiat et Pondce de Caoao. Annal. d'bjrg.

No. 9. p. Ui-iil. — 168) Caeali, Ad., Ueher
künstlich gefärbten Kssig. Le Staz. sptriment. Agrar.

Vol 10. p. 156. — 169) CaUa, J. D., Une
liltrcrie de vin au tiltrc «Icrilisatcur ( liamtierland

(systöme Fastcur). Aigcr. 8. 25 pp -- 170) Cor-
dlac u. Mcunier, Die physiologische und chemisobe

Prüfung dea Abainlha. Z. Nabr. Unt. und Uyg. IV.

S. 11. — 171) CoBgrave, E. Hacdowell, Alcobol and
longerity. Dublin. Journal of medioal lOience. Part. HI.

Julf. — 172) Cristafini, H., Pourquoi et comment
on doit corobattrc l'alcoolisrae. Elude d'hyg.

These. Paris. 4. 7.S pp. — 173) Duclaux, K.. Note
Sur la formation des aporcs dans la levure. Ann. de

l'Institut Pasteur. 1889. No. 10. p 556. — 174)

Derselbe, Ucber Aufbewahrung von Hefe. Ibidem.

Ho. 7—10. — nb) Darin, Ueber Alcoboli^bcung.
Rep. d. Chem. Z^i. No. 4. S. 84. — 176) Porel,
AußUst, Di'- Trinksitten, ihre hygienisch'! und sociale

(ii tlcutui'.f . ihre Beziehungen zur academiscbeii Jugend.
Km" Ansiirachö an den KnthaU^,ainl%eitsvcrein der Stu-

denten zu Cbristiania und zu Upsula am 7. u. 13. Sept.

Stuttgart. 8. 31 Ss. — 177) Haas, B., Ueber die

Bildung von schwefliger Siure bei der Gahrung. Woeben-
sehr. t. Bfoner. No. 4. S. 8S. — 1TB) Banaasek,
Ed., KQnstliehe Kaffeebohnen. Zeitschr. f. Nabrungs-
mittel- Untersochung. Uyg. IV. S. '.'5. — 179) Hansen,
Kmil Chr., Ueber die Kntstehung von Varic'"it:n bei

d-n Saccharjmycetcn. Zeitschr. d. gesammf. Hrauwcs.

25. Jahrg. S. 145. — 180) Derselbe, L - btr Charaktere

rein cuttiviiter Unterhefearten. Ebendai. 25. Jahrg.

8.486. — J81) Hofmeister, F. und W. Lenx, Zum
Studium der aloobcliseheo Gihrung. Zeitschr. f. anal.

Chem. 29. Jabr(j. S. fi«8. — 189) Hoffmann, Snper-

arb'triutn r K. »isscnvliaftl. Deputation für das

MediciuaUeÄtii voia 12 1 tbruar 1690, betreffend Bei-

setzung von Branntwein zu Obstweinen. VitrUlj. für

ger. Med. Bd. 53. S. 115. — 183) Jaqucmin, G.,

Ucber die Darstellung gewisser Aeiher mittelst Gährung;

La Distillirie Fran^Aise. No. 3^. — 18jla) Jesssn,
Friedrieh, Zar Wirknng des Saccharins. Areb. f. Hjrg.

IM. X. S Cl. — l?t) Jörgenst II
,
A)fred, Sarcina.

Allgcm. Uraucr- un l Hopfen YJ];. N j. 115. S. 15fi9.

— IS5) Dersolbo, .NIhtoi ri;an:--,:ne!i der Gähruin;s-

industric. Zwiiu- v- rm. u. viiii Aull Mit 41 Abb.

im Teit. 8. 1S(5 p}!. fiirlm. — isi'.^ Kayser, E.,

Etudes snr la fermentation du cidre. Ann. de rioat.

Pastenr. T. IV. p. ZU — 187) Derselbe, Stadien

über Obstwcingährung. Ibid. No. 6. p. 321. — 188)

Klaudi, Jo.seph und Anton Svoboda, Analysen von

Flaacbenbieren. Allgem. Dmonr- nnd Hopfen-Zeitung,
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No 147. S. 2079 - 180) Kornaulb, C. Künstlich«

Kaifoehohnrn. Chcin. f'fnfralbl. Bl. ff. S. 165. —
lUO) Di'i selbe, lieiträgo zur rht tnisclicu und micro-

MopMoboa UntersucbuDg des Raffe«« und der Kaifee-

MUfOi^t«. Htigtc*« Mlttheil. engew. Chen. Erlaogttn.

III. Heft. S. 1-55. - 191) Kuüscb, P.. Ucber die

chemische Unterscheidung von Obst- und Traubenwein.
Wein»). ui)d \\\inbandl. Ni . 11. Jahrg. S. — UV?)

Kalka, Anton, Uebcr das Auftretcu vun M)coderma
cererisiao in böhmiseben Bieren. Deatscha Uraaindustr.

No. 55. S. 1-294. — 193) Klomm, Ott<>, Ueber den
Fuselgchalt drr Triaklkniiatweine mit besonderer Be-

rQiekeiobticQiig in Denkt Tnrktuflieber Sorten. Inaug -

Disseri Dorpat. pr. 8. 87 8s. <-> 194) Laer, Ii. van,

FchleimpHhrijTigcn. Zuitschr. li, gcs. Braunes. 26. Jabrg.

^.11. 11)5) Lau gerauK , M , Des accidcnts produils

jiar les boissons renformants des eüsenceü: aK-iinthe,

aroer Picon, vuloerairc, iiqucrs. diverses etc. Frequence
toajours croisante de ces accidcnts, leur iufluence sur

1» depopulation; nw«aftiU d'ano repreatioo efficaee

contra Pusafte de en boliteii«. Boll, de 1*And. No. 57.

p. 83n. — 19G) Laurent, E.. Ucbcr die Kohlensloff.

ernähruDg der Bierhefe. Brauer- und Ilopfeu-Zeitung.

No. 153. — 19Ca) Lehmann, K. B., Zur .^ac^harin

frage. Arch. f. Hjg. Bd. X. S. 81. — 197) Leucht-
mann, S., Süsse Mcdicinalweine and ibro Vcrtälscbungen.

Wien. — 1!>8) Lind et, lleb«r deo Eiofluw der Kohlen-
sinre »af die Gäbntnir. Bull, de la See. obimiqae de
Paiia. Sit. III. T. II. Nn 4. — 199) Lindner, P.,

Raft Sareina im uotergahrigun Bier Krankhcitersobei-

BUDgen berror oder nicht? Wocb. f. Br. No. 8. S. 161.

— 200) Dersielbe, Ikber die Kssigälchcn. Deutsche
Mcd.-Zcitg. S. l'."». — -'Oi; Lir.ossirr, (1. u. ti. Hoax,
Ueber die alcohotiscbi Gahrung und die Verwandlung
des Alcohols durch dtn Soütpilz. Zeitschr. d. g^s.

firauvea. ib. Jabif. & 347. ^ S03} Haok, IL ond
R. Portele, Ueber di« scbwere Ve^brbarkeit and
die Zusammcnsetzuti^r des Preisselbeer^altts. Rep. der
Cbcm. Zeitg. No -JiK S. 278. — '202a) Mader, W.,
Beiträge lur Ki:imltii.>>s reiner Honigsoi tcn. Arch. für

Hyg. Bd. X. S. 39y. — 2ü3j Martius, Wilh:, Hand-
buch der dtotaeben Trinker- und TranksDchts'^rage.

Ein Beitrag aar soeialen Reform. Gotha. 1891. gt. 8.

Tl. 398 Se. — S04) Matthew Cbarlei, Gibmog
anter Druck zur Bestimmung der Gährkraft. Tbc Brc-
wers Guardian, p. 522. — 205)Med:(:us, Salicyl-

Säure-Nachwei.s itn Weine Charm CLTitralh. S. 322.
— 206) M üUer-Ihurgau, ü., Ucber diu Vcrgäbrung
des Traubenmostes durch zugesetzte liefe. Weinbau u.

Wcinh. No. 45, — 207) Derselbe, Ucber den Ur-
sprung der Weinhefe und hieran aioh knüpfende prao-

tiaohe TerfolgoBg und FolguranieD. Bbead. 1889. No. 4
V.41. Gkntrbl.f.Baot.a.Pinuitenkd. Bd.yiII. S.495. —
208) Neuroajer, Job,, Untersuchungen über die Wir-
kungen der vprscbiedcnen Hefearten, welche bei der
H'TtHurig wcingfistiger Getrankt vorkommen, aut den
tbicnscbea und menschlichen Organi.smus. Inaug.-Diss.

75 Ss. Ztscbr. d. ^csammt«n Brauwesens. 25. Jahrg.

S. 297. — 209) Niederbäasar,K.. VerHJMbaag dea
Kalfeei in Deutaehland. Rer. Intern. MeiBoat. IT. 57.
— 210) Peter.sf;n, Anl^'n, S.vrcin.i 'm lüf.re ohne
irgeud eine Kraniihelt*erschcinun^'- Ztitschr. f. d. ge-
sammte Brauwcsi n. Nu. I. — 211) Polenske, Kd

,

Ueber einige zur Verstärkung spihtaöser Getränke,
bezw. zur Herstellung künstlicben BnontwAim und
Cognaes im Handel befindliebe KaMDien. Arb. B. d.

Kate. Gea.-Amte. 294. — Posaetto, Aloool

Deterroinaiiono del fusclöh nel!j .sj/irit > di vini, se-

oondo Kose. Riv. ital. di tcrajj. u j^, l'u-cciüi;. 2S2
bis 287. — 218) Ravizza, Francesko, Das Bouquet
der Weine Chem. Ctrbl. Bd. 2. No. 15. S. G40. —
214) Rc j--Pailhade, Neue chemische Kigcnschaften
dea alcoholischen iixtract» der Bierhefe. Ballet de la

soc. cbim. de Paris vom 20. Febr. — 815) Dartelbe,
Sar de noatellea propri^tia obimiqB«! de raitmit bImo-

liqoe de lerure de biere. Ibid S^rifj TTT. T : le TU,
No, 4. p. 171. — 216) Hietcb und Martinand,
Ueber die Wirkung verschiedener Zaohlhctcn auf d««n

Weio. fiiedermaan'a Centralbl, Heft IX. S. 648. —
817) Roamler, A., Sor la possibMitA de «omnaniqa«r
le bouquet d'un vio de qaalit6 ä an rin commun en
changeant la levnre qui le fait fermenter. Bulletin de
la soci6l6 chimique de Paris. SOri^; III. Tome II.

No. 5-6. p. 297. — 218) Roos, L. et F. Coreil,
L'AcidiSoation d:s vins. Annal. d'Hjrg. T. 33. p. 56—
64. — 219) Saare, 0. v, Negerbier. Wocbenschr f.

Br. No. 24. S. 534. — 220) Sal kowsky, Ucber
ZttokerbildBDg und andere Fermentationea in der Hefe.

Kettiebr. f. physiol. Cbemfe. Bd. ZIIT. H. 6. — 221)
Soala, A., Sulla deterR!inA7,{cne dcllo impuritla nell'

alcool col mctodo di Röse. Ann. d, Ist. d*ig sper, d,

Untv d. lioma. II. p. 223—2t5 — 222) Sclavo,
Acbille, Doir analisi degli alcool sotto il riguardo

igicnica. Roma. FüL 18 pp. oon tavola illustrativa. —
823) S cbädli«hk«it dea danatnrirtea SpiritM Med.
Woebensebr. S. 475. — 984) Sehulttv, W., Heim
Prof. r>r. I;itiki-*H Finwünde ßegen die Abhandlung:
.Warum liier i;icht aus (Jl-lsL-rn ^'rtranki'n werden soll.*

Widerlegt. Lcipz. Lei -8. 20.Ss. — 22.')) .'^r h w c . .s •> i n

-

gcr, 0., Zur Untersuchung von liraoolwein auf dcna-
turirtcn Spiritus. Pharm. Centralhallc. No 331. S 141.
— 226) Sobwanhauaer, K, Beitrag zur axperi«

mentellen Unteranebong der ümoh« der GeanadMita«'
sehädliebkeil beüfttr&ber Biere. Dissertation. Greifswatd.

8. 81 Ss. — 887) Sidney, Birwise, The abatement
of the smoke nuisance. British J lurnal. p. 499. —
228) Sostegni, Livio und Antonio Sannmo, Ueber
die Krz' Ujjung von Schwef^lwasserstofT bei der Alcohol-

Gäbrung. Chem. Centralbl. No. 3. Bd. U. S. 112. —
229) Stutzer, .K. und 0. Rcitmair, Die Bestimmung
TOB PuaelSl im Spiritoa. Ztaebr. BBgew. Cham. S. 588.— 830) Thomas, L. und L. Rtoe, üeber die Art
der Bir.duiiß der .'^chwefels^iire in gegyp.sten Weinnn
und über eiu Verfahren zur Unterscheidung dor 'iypsutig

von der Säueruni; dutch Schwefelsäure. Com[it. rcnd,

p. 575. — 281) Ticht nnrr W. A. Zur Frage über
die Eipertise von gefälschteni ui ^;; LMUchtem ThM.
Pharm. Ztaebr. f. Rasalaad. JÜLUL Ho. 89-40. ~
888) Freaenius, R. W., Beitiige sor üntertuebung
und BeartheiluDg der Spirituosen. Zeitschr. f. analyt
Chemie. 29. Jahrg. S 283. — 233) Udränsky . L. v.,

^-Indien über den Stoffwechsel der Hierhe'e. I. Beiträga

zur Kenniniss der Bildung des Glycerins bei der alco-

botiichi ri (lährung. Ztscbr. f. physiol. Chem Bd. XIII.

I8S9. S. 359—551. — 284) Ueber das Bitterwerden
dea Rotbweins. Pharm. Centralball«. Mo 18. Jg 31.
— 885) Ueber Saccharin im Weine. Bbesdas. No, 9.

Jahrg. 31, — 936) Wein, E.. Analysen vom Salvator-

bicr. Allgem. Hr.iuer- ur- l n"| frnztg. No. 45 S. 5!>9,

— 2S7) Windisch, Giulimrübes Bier. Wocbenschr.
f. Br. No. 18. S. 354. — 238) Winkler, Die schäd-

liobcu Folgen des Alcobolgenusscs. Mit Benutzung
einiger von Dr. Kr uckner gesammelter statistischer

Angaben. Uekrönte Preiaschri/U Nordhausen. 1888.
gr. 8. 8 Sa. — 839) Zeebint, Mario, Ueber die Be>
Stimmung der Nitrate in dem \Vi iiir. Le Staz. Sperim.
Agiar. Ilal. Vol. XVUl. p 3.'.. — 240) Zur Beur-
theilung di r Kchtlu it vun ('.i;t;.:ic und ähiil ch^ n

Spirituosen. Ztscbr f. NabruDssmittel Untcr»acbung
Hfgiea. 1889. III. S. 887.

Carles (167) untersucht den Unterschied im

Kibnrartb xvisohen dam Bcnerdioga la ananZailangaB

angepriesenen, enlöltcn C a e .i o j.i u 1 v e r und d(>r

Chocolade, und spricht sich entschieden zu Qansten

letxterer aus. Das Fett bildet einen nicht unwatBBt-

lichen Theü des Nährwertbes, und verleibt zugleich

der Cboooiade Aranta and die anganehma, Miga B«-
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0ehaff»Dhdtt lAuM M sich dem CaoMpnlTer fMt
fintziphen, sn bätto flios manchen VoriU|< in Bezug ftuf

Kallbarkeit der Waare. Doch würde das Nährmittel

ftisdano noeh oovotbländiger, aaoh ist di«8 Temitt«1»t

rein mecbaniacher Vorrii btungen undurchführbar. Die

Bequeoilichkeit der Zubereitang de>a Cacaopulvers

sollte über den geringeren Näbrwerlh des Fräparaies

nicht binwegtaasobM.

Jessen (I83a) hat Untersocbungen übsr dii?

Eigenscbaflen des Saccharins, sowie über die Frage

der 8ebidli«bk*U dM SM>obarin>G«iii]asM fQr den

Organismus and über die antibaoterielle und anti-

fermenlativo Wirkung angestellt, wobei er zu folgenden

Resultaten gelangte: I. SaoobariD ist ein Qewürz von

liervorragonder Stisskraft and namentlich als «leicht

lösliclies Sarrlurin* eine Substanz. dii> auf das be-

qaemste und vielseitigste im täglichen Verbrauch vor-

«endber iet. 9. Dm „telobt IMiebe Seoebarin* iit

ohne Finfluss auf die Ver7.ucl(orung der Stärke durch

das Pt^alia, von gerioger rerzögeradei Wirkung auf

die Peptontiiniag daa Eiweiase». Diese Eigentobafl

theill es mit dem Zucker, Alcohol und wahrscheinliob

noch einer grösspren Zahl Trm Gewürzen. 3. Die Ans-

niilzuog der Nabruagsmittel, specieli der Milch, wird

satbal doiob groase Domo nm Saeahar. aohibne oiebt

bindernd bf einflnsst. 4. Irgendwelche Andeutungen

scbädlicber Wirkung konoten während eines drei-

BMBatliebeii Oebraoobes tob 0,1 bfs 0,2 g pro Tag
weder bei fünf kräftigen Männern noch bei zwei

Knaben und zwei Mädoben bemerkt werden. 5. Auch

einmalige sehr grosse Dosen (5 g) haben niemals

Störungen weder bei Uensch noch Thier hinterlassen.

6. Das Sacebar. purum besitzt in massigem Qrade die

Fähigkeit, Gihrnngs- und Fäninisspilze in ihrer

Lebenatbitigbeit la benmeB; anf patbegene Pilze,

denen ein guier Nährloden zur Vt-rfü^'ung stel)(, ist

es ohne £iuQuss. Von dem Saccharin, solubile war

nor auf Mflobalarebacillen eine aobwacbe bemnende
Wirkung zu cooatatiren.

Neumayer (208) hat durch eine grosse Anzahl

gründlicher Untersuchungen die Frage zu entscheiden

getnebt, wie die TenobiedeneB Cnltarbefen und

wilden Hefe arten nof den thierisrhen und mensch-

lichen Organismus wirken. N. experimentirte mit

Reioenltiiren iweier anterg&hrigen Galtarbefen, aireier

Weissbierhefen, einer Branntweinhefe, ferner von drei

wilden Hefen aus Bier und ebensolcher aas Trauben-

most, mit Reincalturen von Saoobaromjroes aptoulatus

BBd tweier Tonila*ArleD. Eine BeeiaHaaraag dea

Organismus durch diese Microorganismen war auf ver-

schiedene Welse möglich. Entweder können die tiefen

daieb tbre biosae Qeganvait in VerdaaaBgaeaBal

schädlich wirken oder das schädigende Moment sind

die durch den Stoffwechsel oder andere Lebensäosse-

rangen der Ilefezellen erzeugten Produole (PuselSle,

Alkaloide). Die hauptsächlichste Lebensäusserung

der üefe ist die alcoholisrhe Giihrung. das VermSigeB,.

Zucker in Alcohol and Kohlensäure zu zerlegen.

Bia »eilerea VenaSgen, velebea den Hefen la-

bannt) Bintiab die lavartirBBg vob aiobt direal T«r*

gIbrbafenZaeberarten, baoo aiebt InBetraditbenmeB.

da sich b<ii diesem Process keine schädlichen Neben-

producte bilden uod ausserdem verschiedene Verdau«

uDgssäfle in aelben SiBne wirbea, so daas die Hefen

an und für sich aebaa tmner Traubenzucker vorßnden.

Die RAsultato der wichtigen Arbeit von N. lassen sich

in Folgendem zusammenfassen: 1. Sämmtliche Hefe-

arten sind aebr resistent gegen alle VerdaanngaaUle

nnd können den fjanzen Verdanungscanal des Menseben

und der Thiere passiren, ohne dabei getödtet zd

werden oder ibr Qibrrem5geB an ferlteren.

2. Sämmtliche Hofearteo könoen io grosser Menge

und ohne jeden Schaden genossen werden, wenn dabei

jede Zufuhr einer vergäbrbaren Substanz vermieden

Wird.

3. Wird mit irgend einer liefenart, welche ein

neaaenswerlhes Qährvermögeo besiUt, eine rergähr-

baie Sabslam eingefSbrt, ee Ist Immer eine SebSdi-

gung des Organismus (Magendarmcatarrh) zu erwarten,

4. Das schädigende Moment sind weder die Ue(e-

selten noeb Ibre Staff«e<Aaalprodnete, sondern ab>

nerma Qährjjroducte, denn Bildung durch die hohe

Tempfratur des Korpers veranlasst ist. und die säiumt-

licben Uefearteo, sowohl den Gulturhefeo als auch den

wilden Hefearten inkemnL
5. Vorläaftdie Gähriitig bei niedercrTemperalur, so

vermag keine Uefeart diese schädlichen Frodoote sa

bilden oder wenigsteai alobt in aalaber Menge» daas

eine Schädigung diB OiganUnoa wabrgaBonnaa
werden könnte.

G. Die mit verschiedenen rein ooltivirten Ilefearlea

angestellten Giihrversncbe weisen darauf hin, dassdla

Hefen den Qeaobmaok dea Bierea aebr beein&uaNii

können.

7. Snbontan Thieren injieirt, ferbaltan aieh alle

Hefearien voilkomnien ähnlich, indeni sie niemals acliv

schädigend wirken, uod die Uefezollen immer sehr

bald der Veraiebtang anbelmfallen.

L. Roes und Coreil (218) behandeln das in

neuerer Zeit, specieli in den Gegenden, welche durch

die Kobiaus stark gelitten haben und in den Neuau-

plaasnBgen nlebt mebr dea Wala fMbarer Ott« a«

erzielen vermochten, immer rnebr sich verbreilende

Verfahrens dos Acidificireos. Mao fugt hier dem

geringeren Landweln «der dem Roataettweia, nn ibo

eine feurige Farbe und einen ansgepr&gtoren oharacte-

ristischen Geschmack zu verleihen, veschiedane Säuren

bei, wie Weinsteiusäuro, Schwefelsäure, Salpetersäure,

ader Phospborsäore.

Die Verf.isser führen verschiedene Methoden des

chemischen Nachweises an, scheinen aber diesen

Braneb der Veinbaaer nnd •Hiadler niebt gwade an

verdammen, vielmehr wird das Zusetzen von Phosphor-

säure wenigstens vom theoretischen Standpunkt aus,

siemlich günstig beurtheilt, und das Vorfahren als nar

wenig rerscliieden von dorn daieb Beziers vor-

^geschlagenen des Phosphorirens angesehn. welches

das (jypscn za orsetzoo habe, naohdem sich hier ge-

wiabtiga bygienlsoba Bedenbea erbeben und daa PnblU

BBn in Falga der erragten Disoaialon aiab anergiseb
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abiebnend gegen gegypsto Woine verhielt. Ob aber

die in den Ibnde) tr«»' rächte l'hospliorsiiuro allen An-

forderungen der Koiiiboit entipricbl, bleibt noch zu

anteniMlMa.

g) Hinvralische Gifte.

241) Garnier, Btodei aor les ust«nsilcs deouiüpe
en lironte d« oiek«!. Annate d'Urg. No 1. p 86—S9.
— 242) Oallowcng. H.. Arsrnhaltige Tapeten- Dri->g.

Ztg. LI. S. 834. (liei der Unlersuchang von 10*3 Ta-

peten von verschiedenem Preis, erwiesen üich nur 24

als arsonfrei, während 2ü Spuren von Arsen enthinlten

und die übrigen einen (Jehalt an arseniger Säure pro

1 Quadratmeter von 1 mg bis 600 mg hatten.) —
843) Klobakow, Nto. T., Ueber den Nachweis geringer

Mengen tob Anon anter Zabtlfnabme des Induotions-

funkenittroine». Ki«ehr. t. anal. Chem. 29. Jahrg. 5. 199.
— 244) J orba n , Mo. '.^l, Vf r^lcichendc Untersuchungi n

der wichtigeren zum Naebweis von Arsen in Tapeten

ond (Jespinnsten empfohlenen Metti i i n l> rp^t. 1881).

— 24.')) Pouchct, Pfcsence d« l'arsci ic (Jins Vita-

mage des uiteiisiaa Jcs'.iucs .i l'usag': ;ilinit;rita;rf.

ADoaltt d'Ufg. No. 8. p. 113-117. — 240.) Rahdc,
Alb., Ueber die Angreifbarkeit der Niekel-Kocbgcscbirro

dnroh organische SÜuri^n. Diss. Mnn.-tK'ii. S 1'.) Ss.

— 247) Rossbaeb, M J.. Tod durch arscnljal'.icc

Tap'l«'ti oder Ver^; mit l'hospbor. pr. 8. .Ii n i.

— '24t>) Sohi'ppe, M., Verbreilang von Uiei, Chrom,
Arsen und Antimon in Oebranebsgcgenstlnden. Inaug.«

Diss. Würzburg.

Garnier (241) untersuchte auf Krsuchco der

GeMtlaobaft «La Feno-Nickel* tvd Koebgefiss«
in Bpzn": auf ihr Verhallen zu Säuren. ,r>."ii weisse

(Nickelbronce)" besteht aus 75 j/Ct. Kupfer und

S5 pCt. Niokol, ist polirt gans den reinen KIckel

gleich, lä5St sich leicht bearbeiten, schmieden und

prägen. £a würde in der Kücbe einen hervorragenden

Platx einnehmen, liease sich seine absolute L'nscbäd-

liebkeit bei der Speisebereitang nachweisen. Dom ist

aber nicht so. Die chemische fr.tersucJuing ergab

wohl nur einen roinintaleD Metallverlust; doch ist es

fraglicb, ob ao klein« Metallnengen Tag fGr Tag in

die Verd.-iuungsorgane eingr-fülirt, niciit scblli'S.'-lli'h

tergifiand wirken. Die pracliscbe Intersuciiung bei

der ZobeielttiDg der Speisen fiel aebr ungünstig ana.

In den betr. Gefässen gekochte Znielelsuppe ver-

nr^aflite lü f'.i^os Erl rochen n.irh dem Genuss, die

andern Speiden ballen einen so aiisgesprocUen ue-

tnlliseben, nnaDgonehmen OoBdimaek, dass dies allein

genügen würde, die Verwendung dieser Mctall-

Biisobung zu Küchenzwecken zu perboresciren, ab-

gesehen davon, dass bei der Spelseberellnng die

mannigfachsienVoraiohtsmaasregeln beobacbtetwerden

ntiissten.

Poucbet [2ib} bespricht eine Ueihe von Er-

krankungen in Ptttersbnrg, welche unzweifelban anf

die Bonulzun? von K ii r h c n ^osc h i rrc n jurück

zuführen sind, deren Verzinnung arsenikbuliig ist.

Di« Getässe, welche Erkrankangen berrorriefen, sind

englischen Ursprungs mit der M;irke „Bolito". Die

Beubacbtungen sind geradezu als ein Experiment am
Menschen auftafassen. Sie zeigen 1. deotlieh die

Nolhwendigkeit einer Uel erwachung der fabrik:!i.,s ii

gen lleratellang von Oefäasen für Kücheagebrauch

I ÜBBRTRA0B4BK TtHRHKRÄVItUIUTiai.

nnd deren Veiainnong. wie auch der Löthung der

Conservenbuchsen. i.n Bezug auf den Arsenikgehalt

der verwendeten Metalle, 2. «eigen sie aber auch,

vi« wohl begründet der nenlieb« B««eblass d«a eonUd
consuhatif d'bygiene w.ir,- wi-K-her das Maiimura des

aulässigeo Arsenikgehaltes io dem zu obengenannten

Zwecken rerwendeten Zinn anf 0,01 pCt. feetsetate.

[Verfügungen, um Vergiftung mit Lauge zu Ter-

hüten. Zeitschrift f&r den nerwegiachen iratl. Verein.

S. 345—347.

Io Folge einer Königlichen Resolution ist eine

Verordnung über Verabfolgnog von Lang« f«lgendeii

Inhaltes erlassen worden: .Kali od>^r N;it;onIai;je

darf von Fabrikanten oder Ausverkäufern auf Bier^

Wein-, Punsch- oder llineralwasserflaseben nicht aus»

geliefert werden. Die Flaschen oder QefSsse, worin

die Lauge verabfolgt wird, müssen mit aufge-

kleisterten, sogleich in die Augen fallenden Etiquelten,

welche mit grossen, deutlichen und leserlichen Buch-

staben die Worte: „Lauge, Vorsichtig" enihniten,

versehen sein. Die Uebertrotung dieser Besticumangen

wird mit Oeldbusse von 2—1000 Hvonen bestraft.

— Scharffenberg schlügt vor, dass es den Kauf

ieulen auferlegt werden möge, jede Laageitllasobe mit

ein«m staeboligen Stnhldrahte rings am den Hals

herum an reraeben. Fr. Eklnod.]

8. Ansteckende Krankheiten.

a) Allgemeines.

I) Arloing, L'cxtinction des Kpi lemif». U»;v. scient.

Parif». 713—723. — 2) Candler, C. Ths prevontion

of neasles. 8. London. — 3) Carpentcr, Alfred, The
Bpidemio of Dipbtheria in Croydon. San. Reoord.

p. 274. '— 4) Catrin, La diphtherie cbea lea animaux
domeatiquea. Rbt. d'bys- P- 1051—1054. — 5) Chan-
veau, M. A., Mesures FrMphyliirt'.i'i. s i^. nfre la Trans-
mission de la Morve its autEoaux .i i'il <m(ne. Ann.
d'Hyg. T, -2^. p. 44—5C, — C) Ghazati, S . Dio
Streitpunkte in der Fuerperalfieberfrage. Samml. klio.

Vortr. No. 12. — 7) Disoussion sur la durde de 1*^0«

lemcnt dea onovaleecents d« maladies eontagieuaes ou
4pltt4diqa«s. Ann. So«. mdd.-ebir.deLi^.4SS—431.
— 8) Farquharson, Robert, The infectious Disease
(I'revcntion) Bill. San. Rccord. p. 55. — 1>) firess-
Wijll. iK A., The m it,aj;iT".ciit of oiiinmutiic.itile di>t.isa

Austrat. H. J. Melbourne. 564—576. — lü) Hamelia,
Rapport sur la question du sccret medical dana lea

relatioos aveo la deolaratioo des maladica dpidimiqoaa
et dea causes de deeftj par le nediein traitant. Mont-
pellier. 8. 21 pp. — II) Jahresbericht über die Ver-
breitung von Tbicrseuchen im Deutschen Reiche. Be-
arbeitet im kaiserl. Gesurdbcitsamte zu Berlin. 4. .1^.

Das Jahr li«39. Berlin. Lex -8. VI— 182 n. 81 Ss. mit
6 Uebcrsicbt.skarlen. — 12) Kuborn u. Janssens,
ilapport dt- la Coromission des epiddmies et des 4pi-

sotie«, charg6t) de preparer le projet de rdponae i
fihire A la dcpicbe ministerielle du 16. arril 1889.
Bull, de l*Aead. d. belg. p. 187. — 13) Laneereaai.
Mesures ä prendre contrc ia propigation >! s ntT. c'i-Mi

coiitagieuscs par les peignes, rasoits et autres oigels.

Annal. d'Hyg. No f>. y. 436-41 — 14) Layet.
A.. Principii che debono rei^olaro la profilassi delle

malattie contigiosc trasmissihili nt-lle scuol«. Uiv. ital.

di terap. e ig PiaccnzA 309, 939. — 15) Letull«,
Dereirs prophylactiquea des m^deoins pratieiens «n
prfaenoe dea maladiea infisetieaaas. Annal. d'Bfg.
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No. 4 ij.
.143-345. - 16) Löffler, Welche Maus-

regeln erscheinen gegen die Verbreitung fler D phtberie
geboten? Bcrl. Woch. No. 40. — 17) l.uUud,
Aagostft et W«lt«r D. Hogg, Nourelies etodea ««r
risolement it» eontagietu en PniiM «t en Angleterre.
Paris. 8. 64 pp- — IS) Menard, De N. nidcnti»6

de la diphthcrif humaine et de In li ^tittw-rie des
ciis.-iuv. Rov, 'Vhys. p 41i>-li:? 1 [)1 M * s n i I

,

Le ileveloppcmon t des (jpi'lemiüs diphteriques en Krancc
et Us mesuns piMpIijlactiques adoptie» dans !•

dipvtenent du Eböne. Anoal. d'hjrg. p. 158. —
SO) N«o mana, Oarl, Giebt es ansteokende Krank-
heiten, fliichilKe AnstcckungsstofTe, und einen Impf-
schutz dagegen? Göthen. 8. 33 Ss. — 21) Pilat,
Riipp' rt j^eiivral bur Ics dpidimies qui oul r^t;r £' dans
it's departement du Nord pendant l'nnvii-j 188i>. Lille.

8. 44 pp. — 22) Robinson, ü A , Am uai oration.

The duties of pbysiciau in regard do tbe provenlion
of diseases. Tr. Maine M. Asa , Portland. p. 909—998.— 88) Sehartau, neinrieb. Kin Beitrag zur Kennt-
niv d«r Actinomycose. Kiel. 43 Ss. — 24) Statis-

tiaehe Hittheilungen H'-s Cant' r.s iiasel-Stadt. Bericht

Ober den Civilstand, die Tüdcsursanhen, und die an-

steckenden Ivrarilvheittin im Jahre 1!?89. Basel. 4. 67 Ss.

2&) Sommerfeld, Tb., Uygieoo der ansteckeDdeo
Kraokbeiten. gr. 8. Wiesbaden. — 26) Valcourt,
Hararei lanitaint adopties aux Etat« Uniea «t en
Franca podr eonbattre la prop.agation des maladiei
rMfitajIcusC'^. Rov. d'hyg. p, 1051 — 10R5. — 27)
\V c is&tri bf.rg, Zur Uebertraguni; dir Apbtbtnseuche
auf Binder. Berl. Wochenschr. ? Gl. — 27a)

/iemsson, H. v , Die Verpflichtung der Medioinal*
Personen zur Anteig« ansteckender Krankbeiten.
Münch. Woch. j74.

Gatria (4^ be.spricht die schon oft aufgeworfene

und nach «wai entgegengesetzten Seilen beantwortete

Frage, ob die so hüufig beobachtete Diphtherie
'1er Ilausthiere (Geflügel. Katzen etc.) mit der der

Menschen identisch sei oder nicht, ohne sich selbst

deOnitir naeli einw KhditBng hin ta «rklireo. Die

Resultate derKIein'scben Verstichp.m Kühen geben den

in England so bänfig vorgebrachten Mutbmassungeo,

daasdie Mileb effiAnsteokoRgsnedinni abgeben kSnne,

gewissermassen eine wissenstliaf.Üibo iStüLzo, doch

ist die ganze Frage noch nicht sprucbteif, wesbatb

weitere Untersuchungen nöthig sind.

Chauveau (5) bespricht mehrere PStle von

tJebertragun g der Hotzkrankbeit vom Thier
auf den Menschen, und weist laranf hin, wie

büuGg derartige Fällo immer noch in Frankreich vor-

kanneD, (beils, weit die BevMkerang mit der Qefabr,

welche m.'iri sirli dm,!] rlie PHii'i^'o rlos ktanlicn Thires

aussetzt, nicht verlraat ist (die weoigstoa Landleate

wissen, dass dia Krankkell nieht bloss von Tbier tu

Thier, sondern auch auf dOB UoBSObSB übsrtragbar

ist) und ihre» Symptome, die je<?en erf.ihrenpn Arzt

irrezuleiten vermögen, wenn ihm keine Andeutungen

gagaben siad, niobt könnt, andreraeils aber «n«b, well

die Anzeigopnicht nicht catpgorisch nnd in der noth-

wendigen, präcisen Fassung auieriegt ist, weshalb

Cb. dem Comitj consaltatif d'bygieoe einen dies*

bezüglichen klar fornmlirten Antrag zur Beförderung

an das Ackcrbauministerium unterbreitet. Folgt eine

Besprechung des Falles Wallenhof, and einer

Heilung durch Mercurialeinreibungen, welche Qold
(Sevarioonka bei Odessa) enielte.

Lanoereanz (18) bMpriebt dia H8g1i«bkait der

U e K t r t r ,1 g u n c: a n s t e k e n d e r Krankheiten
durch Kämme, Ilasirmesser, Bürsten etc. Das

Beiern in seinen versebiedenen Pormeo wird in erster

Linie durch Bürsten, Kämme and Scbeermesser von

dem Menschen auf den .Menschen übertragen, doch ist

auch die Ansteckung durch das Thier möglich (Balle,

Unnd nnd Katze) und sollten die LaloB hierauf auf-

merkjnm jjcniarht werden. Am meisten ist aber die

Uebertragung der Syphilis zu fürchten. L. unter-

aoohto selbst einen Jungen Medidner, welehor aaf der

Wange durch das Rasirmesier des Barbiers mit

Sobanker behaftet war, der später secuodÄre £r-

seheinongen Teniisaobte. Bs wurde deshalb anf

Antrag des Verfassers beschlossen, den Pr&fekten um
li-Mi Erlass i-^iner In.slruclion folj^iimlLMi Inhalts zu er-

suchen. 1. in allen KrzioLungsanstaiton, wo Pensionäre

sind, mnas Jeder Sehülor eigenen Kamm und Bärste

liabon, und diese rpinlirh nur für sich halten.

2. Die Barbiere und Friseure sollen ihre Kundsohaft

veranlassen, so viel wie mSgUob ibrs «Igenon Toilette-

gegenstände mitzubringen; die gemeinsamen Qe-

brauobsgegenstände sind nach jedesmaliger Benutzung

zu dMinfleiren. Bürsten und Kämme müssen täglich

in Seifenwasser gereinigt werden. Soheeren und
ftnJero tiietaticn';' Qegjns'.ünda TOÖ<!S)>n in kochendem

Wasser oder in öproo. Carbolsäure desiuticirt werden.

Letulle (15) bringt eine lange Liste der, den

praclisohen Aerzten durch den Nachweis dermicro-

bisoben Bntstebungsarsacbe ansieokender
Krankheiten erwachsenden Pfllohton.SohoniDWnrla*

Zimmer fangt dio Ansteckun;; an. DiO Trsgbnbion

übermitteln dii^ gcfuhrLrin^on'len Keime von einem

Kranken luiu aitdecti , und eine Kette weilerer Uebel-

stände machen die „ internen FUlo*, woleho nieht mehr
vom fatali.'; tischen Standpunkt aus betrachtet werden

dürfen, so liäuüg. lu den Spitälern sollen biufort drei

Wartesimoier errichtetwerden, mit t Aufsehern,welehe

darüber zu wachen haben, dass kein Contact zwischen

den chirurgisch zu behandelnden und den andern

Krankon slatUlndet. Jedes Wartezimmer muss täglich

desinfioirt wnrdsn.

Jeder neu aufgenommene Kranke wird zuerst in

ein warmes Seifenbad vorbracht, dann mit Sublimat-

Utonng abgewasehen 1 p. kl., irrend die Kleider dss-

ifificirt werden. Da.s Mobiliar jeiles enllassoneri Kranken

ist so reinigen; man sorge deshalb für eiserne Stühle,

ÜBohttisehe, Bettstellen, welehe In im OesiBfeotions-

apparat untergebracht werden können.

Im Hospital Saint Antoine lässt Letulle Fusslöilpn

und Wände bis zuManuesbobe mitSnbltmat abwaschen.

PHleht des Anten nnd soinsr Assistenten ist, weder

einen Kl ankhoitskoim zu-, noch wegzutragen. Im Dienst

muss das Tragen der Blouse verfügt, und die Dee-

infection derSpitalkleider ligliohvorgenommen werden.

In der Privatpraxis muss der eine ansteckende Krank-

heit behandelnde Arzt, vor dem Besuch, wenn irgend

möglich seine Stadtkleidung ab-, und die Blouse an-

legen, nnd sich sorgfältig die Nägel bürsten. Nach

Besiohtigang das Kranken mOsaen HAnde und MSgot,
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^ amflli Am QMidit, weon «t In die HUm Im KrukM
gekommen war, pewaschsn werden.

Die Anzeigepüicht aosteokender Krankheiten bat

BMiMb» NMbtb«il», t. 6. b«i HotelbMitcern. Bt«r

luse man den Taot des Ar/.tos walten.

Löffler (16) fordert strengste Isoliioag Dipb-

tb«ri«krtiik*r, w luge si« noeb BMillen in ibren

Excreten beblfbefgen. Die Pernhaltung an Diphlherie

erkrankter Kinder ton der Schule ist minde.sten.s auf

4 Wochen zu bemessen. Alle Gegenstände, welche

mll doQ SxeMtoD DipbiborioknMker in Berübniag g«-

krtmmen sein können, eben:;» die Krankenzimmer, sind

xa desinfioiren. Die Pussböden wiederboU mit warnwr

SablliaaUteQDg (I : 1000) ta wbouero, Wind« und

Möbel mit Brod abzureiben. Feuchte, dunkle Woh-

nungen sind zu assaniren. Besonders beim Wohnongs-

wecbsel ist für gründliche Desinfection inficirt gewe-

Mner Wohnungen zu sorgen. Der Hilebhandel ist be-

sonders zu beaafsichligcn. In Zeiten, in welchen

Diphtherie herrscht, ist der Keinbaltung der Uand-,

Nasen- vnd Raebeobfible der Kinder eine besondere

Sorgfalt zu widmen. Es enipfelilen sich ausserdem

propbylacUacbe Muadauspülungen und Oargelungea

mit «rooMtlaoben Wiasem oder s«hir««bea SttbllDot-

lAnuigea (I : 10000).

Menard (18) wlJersprirbt der populären An-

nahme, dass man sich durch den liesuch dos Jardiii

d*Moliin«UtloB der Qefebr einer DIpbiberieinfe«'
tion durcb das dort befindliche Geflügel

aossetze. Die bactertologiachen Untersoohaogen von

LUffler, Cornil nnd Megnin baben festgestellt,

dass der GefliigeldiphlheriebaciUus and der, welcher

diese Krankheit beim Menschen erzeugt, zwei ganz

versobiedene Organisoten sind. Letzterer ist kurz, an

den Ecken verdiokt, angeflbr von der Länge des Tu-

herlietbacillus, nur dicker, nnd lebt nur in einer Tem-

perator von 22—*24^ ist auf Xahrgelaline von 18 bis

SO^ also niobl m sOobten. Bisterer aber ist gerade,

ähnelt dem Bacillus der Hühnorcbolor» oder der Ka-

nioobeosepUc&mie, and lässt sich leicht auf Mäbrgela-

tine bei 17~18* onltlTiren, wie auch aaf Kartoffel,

wo der Bacillus der menschlichen DipbthMio sldl

nicht entwickelt. Auch ili» Impferscheinnngen sind

total verschiedene, beiJon Org;iaiämen gemeinsam ist

nor der Name.

Dn Mesnil '19) berichtet über die Entwickelung

der Dipb tb erioepidemien in Frankreich und

die im Rbonedeparteoient adoplirten prupbytaotlseben

Maassregeln.

Die Zahl der Todesfälle durch Diphtherie nimmt

in Frankreich von Jahr zu Jahr in bedenklichem Haasse

zu, sie iii ersteigt die der Todesfälle durch Typhus um
ein hetriirlitliches, Ja oft um das doppelte. An vielen

Orten ist die Diphtherie endemisch. Bis vor Kurzem

aoob bftbeo sieb die Maassngela, welebe man gegen

die Verbreitung dieser mördorischen Kr.^nkheit atige-

wandt hatte, im Gegensatz zu den Erfolgen, welche

man bei Typhus und Blattern errungen , als xtemliob

unwirksam erwiesen. Gelegentlich einer heftigen Diph-

tberieepidemie inOnilUas, Depart. dnKbdne, erliesa der

Plifeet Jules Canohon auf Qrand des Beschlusses des

departemenulen hygienischen Gesundbeitsrathes Vi>r-

füguDgen an die ilerreu Moires, welche ihre Wirksaui-

keit dareb da« baldige B^ISsobon der Epidamio im
Departeoienl du Rböne auf» beste documentiren.

Die Terschiedenen Erlasse betreffen 1) den TraaS'

port der Kranken, der binfort nor in eigens dafSr be-

stimmten Wägen , welche jedesmal desiafloirl werden

müssen nn l den Armen unentgeltliob zur Verfügung

stehen, zu erfolgen bat. 2) Die Ausschliessung des

etkranktea Kindes nnd seiner Vmgebnng f«m Bosneb

öffentlicher Schulen während eines genügend langten

Zeitraumes, um die (Jebertragong auf die Mitschüler

n Yeibindem. 3) Die AnzeigepQiobt der Pfleger des

Kranken bei Diphtherie (diphtberitischer Angina ond

Croup), Blattern nnd Typhus. 4) Die Vortheile gründ-

licher Desinfection der Räumlichkeiten, Betten, W&sclie,

zu welchen Zweck ein Apparat naob Qonesta nnd
Herrscher 7ar Verfügung gestellt wurde, and

schliesslich Anordnungen über das Verhalten bei

Leiobeabei^gniaaeB, wobei die Mitscbiler gewdbotieb

den Srirg aus dem Trauerhause abholten, ihn selbst

und Kränze, welche den Leichnam berührt hatten

trugen , was fn Zokanfl in nnterbleiben hat. — Der

Maire von Ouillins, welcher anfänglich gegen die Be-

schlüsse des Gesundbeitsrathes Protest eingelegt hatte,

musste sich den ene^iscben Anocdaangen des Prä-

feoten fSgen, welche daa baldiga ibldsoben der Bpi-

deoiio for Folge hatten.

Valcourt stellt die sanitären Maassregeln,

welche in den Vereinigten Staaten ond in

Prankreiob iqr VorbStang dar Vorbreltnng
ansteckender KrankbeitoD fsbandhabt Warden,

in Parallele.

Der Vergleich hebt die versumpften französischen

Verhältnisse, wie sie durch eine ungenügende, den

Anforderungen der heutigen Wissenschaft in keiner

Weise entsprechende, und noch dasa in ihrer Hand-

babnng gans ' «neiobere GasetsgeVang gesobaffen

wurden, hervor, gegenüber dem friscben, einheitlichen

und in hohem Grade zweckentsprechenden Vorgehen

der amerikanisoben BebSrden, wetobe in ITew-York

eine sanitäre Organisation geschaffen haben, deren

segensreiche Wirkung nicht verkannt zu werden ver-

mag. AulTallend ist hierbei, dass gerade in den-

jenigen L&ndern, welche die potatalidie Preib^ aai

höchsten stellen, wie in Nordamerika Holland und

England, man am wenigsten gezaudert bat, strenge

Maassregeln, deren Beotoebtnng dnieh geseteliobo

Strafen gesichert ist, rorzuschreiben, nra die An-

steckungsherde erst zu i^oliren und dann zn zerstören.

In New-York bat jeder Arjl, elcber zu einem von
ansteckender Krankheit Befallenen g<riifen wiri, bei

Vermeidung hober Strafen, innerhalb 24 Stunden der
betreffenden Behörde Anseige sn erstatten. Br wird
ferner gebeten, eine mit folgendem Test bedmekte
Postkarte aaszufüllen nnd za «ipediren.

(Adiemnscite.)

„An das BQrean för ansteckende Kiankbeitoa.
njrgienisiÄe Section,

a09 Malberry Street, Mew-Terk.
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Bariolik fiter inateetend« KmaklMitoii.
Di« Aento ««rdes dfe An^be der AdulnistratioB

in hnb'-m f'iral-- • r'i i''^^:rll, trenn sie die Fraj!;eseite

diea«r Karte an dem iiraokeDbetle kusiuüen uud Mibe
in d«n n&ehaten BriafkMtW nvdm möchteo.

Mute des Patienten: ...» Alter: .... Woboaaf : ....

Stoekverk : . . . . Zahl 4er das gleiche ffam bewobnen«
den Familien: Wie wurde die Krankhrit über-

tragen: .... Adresse der von den Kindern der Familie

bMuditeii Seholen» ....

(Unterschrift): Dr. ....

«ohBt: ....

N')t(>. Bei dringenden Fällen an das PolizeibaveMf

das Tag und Nacbt geöffnet ist} telephoniren."

AwA dl« BiginthSaMr ?oo OmIMTm oder n6-

biirten Wobniniglii beben bei Vermeidung von Stnfe

Anzeige von einem in ihrem Hause rorkoDinmdWy AO-

Bteckenden KrankbaiUfalie zu machen.

lo derSUdt New-York sind 10 impioimidoAonto,

deren jeder seinen bestimmten Bezirk hat Sobald ein

Fall zur Anzeige gebracht ist, bat sich der betreffende

Intpootionnnt sofort ig da« infieiits Em so bogobon

und darüber za wachen, dass die für den betreffenden

Fall sehr bestimmt und klar gegebenen Anordnungen

der sanitären Stataten, welche sich sowohl auf das

Wokl dto Kranken, wie dasjenige der Umgebung be-

zieben, ausgeführt werden. Auch das Krankenzimmer

selbst bat er ta besichtigen und dessen sanitären

Zoftend 10 voriiieiioii. Sind AwulrangMrboilon

Ton ihm für notbwendig erklärt wordeü. so müssen

tio BOTenägliob ausgeführt werden. Der InspecUons-

•nt bot wiedoitokoninon om «lob von der AoaföbniDg

seiner Anordnungen persönlich zu überzeugen.

Alle ITauseigenthüraer in Xew-York sind ver-

pflichtet, behördlicherseits die Anlage der Latrinen

und allo BoosoDtvIssoningo-ATboitoii bogotoobton m
lassen.

Ist ein Laden oder irgend ein anderes öfltenlliches

BUblfsMinont io dirootor Vorbfodiing mit doin von

dem Kfonkon bewohnten Locol, so wird dio Sdilioiraug

des ersteren angeordnet.

An den Scbullebrer des betreffenden Kindes wird

rodende Kuto fooohioki:

„An d«D Tontond der Sdiale.

Strasse: .... New-York.
Die Gegenwart des Kindes Namens: .... krank an

.... wäre eine Gefahr fSr »eine Mitschüler. Der Be-
onoh der Soholo Ist Ibm untersagt.

Oaneiehnet: Dr. Edson.
Obeiinspeotor."

Xoon dor Krooko niobt so Honoo Torpflogt «ordoo,

.so wird er im besonderen Wagen, welcher nach jeder

Fahrt desinficirt wird, in das Spital rerbrocbt. Dieser

WagoB bodlont man sieb om oo liobor, ob Ihr Oo*

brauch nnentgelUich ist, oad OB VOrbotOD ist, ohne

Torhetige Benarhrlchtigong von der ansteckenden

Krankheit ein öffentliches Gefährt zu benutzen, iiier

ojnd femer nooh dIo Kootoa fir dosooB Doolnfoetioo

and Zeitverlust des Kutschers zu tragen.

Die bygionisoho Ablbeilang besitot drei Kranken-

binoor, bfoTTon oln Bisttomhaos, »ooMblimliob fir

o^bo KzoDko.

Ist der zu Hause verpflegte Kranke wlodwr fosimdp
so hat man folgende Karte abzusenden

:

„.'\n Dr. C^rus Kd-ion, Chefin.sfiectoi»

309 Mulberry Street.

(Name):...., wohnhaft:.... ist wieder gesund,
an bIttoC, Jesund sosa Oosinfloiroo so sohiokon.'*

Diese Desinfection, welche obligatorisoh tot* wird

mit peinlicher Gewissenhaftigkeit ausgefflhrt.

Wie weit sind wir in Frankreich von solchen Ver-

biltnloson ootfornt. Uno bindot do« AntogobefmolBs,

and wenn schon Broaardol der Ansicht ist, dass

dieses uns bei ansteckenden Fällen kein Schweigen

aoferlegt, .weleher Unterschied zwischen reden dSrfen

und verpüicbtet sein, Anzeige zu erstatten!' Die in

Paris bestehenden Verordnungen sind un/ureichend,

werden von den wenigsten Aenten gekannt, und ihre

AasfBhroog wird dorob niehto gorontirt. Was dio

Desinfection anbelangt, so wird die ärztlicherSOitO Ott-

gerathene in den wenigsten Fallen ausgeführt.

Zoblralob oiod dIo io Fotgo solobor OntorloMango-

sAodoo ton dOB Infeclionsherden ausgehenden Epi-

demien, und immer dringlicher macht s'''h das Be-

dürfniss nach einer entsprechenden sanitären Uigani-

sation nnd geselzliober Verpfliobtongt *icb ibr tn
fügen, bemerkbar. Gegen die Verbreitung anstecken-

der Krankheiten zu Felde ziehen beiast gegen die Ent-

Töllcoraiig Froakreiebs kinpfen.

ZI 0iDSsen(27a) hat ein vom k. Staatsministerium

de.'; Innern ToriaagtOB Qotachten betreffs einer Revision

der k. Verordnnni? vom Juli 1862, die Ver-

pflichtung der Med icinalpersonen zur An-
toigo onotoekondor KraaltboitOB ontorHoaoobon

und Thieren betr., im Auftrage des k. baycr. Ober-

medioinalaosscbusse« ansgoarbeitet und sich dahin

aosgoBproobont I. dass tob doa t. Z. anzeigepfliob-

tigcn Krankheiten (Blattern, asiatische Cholera, exan-

thematischerTj'phus, Uundswuth, Rotz und Milzbrand)

keine in Wegfall kommen könne, da es unbedingt

nöthig orsoboiat, doao dio StaotoboUirdoa ron dorn

Auftreten dl'"?": K-aokheiten in jedem einzelnen Falle

sofort Kenntniss erhalten. Dagegegen sollen den

obigon, tob proetiseb'bjgienlseboo Qo^chtspunkton,

folgende Infectionskrankheiten als anzeigepflichtig

hinzngefögt worden: Abdominaltyphns, Cerebrospinal*

meningitis, Pnerperalfieber, Dysenterie nnd von doa

Invasionskrankheiten dlo Triobinoso. Die Anfnabmo

des Abdominaltyphus erscheint deshalb wünschens-

Werth, weil bei der bedeatenden numerischen Ke-

daetioa dor Xronkhott in gaaioa Roiob, dio jotot öf-

ters auftretenden kleineren, circumscripten Bpidemien

mit mehr Erfolg in Betreff der Entstohangs- and Ver-

broitungsweiso dor Krookboit ontoiaoebt and stadirt

werden können, als dies früher der Fall war. Beim

Puerperalfieber wird die Anzoigepflifbt I ich! diräber

verbreiten, in welchem Umfange die Ibati^keil der

Bobanaioa odor dor Aonto doa PuorporallofiMrtionoa

Vorschub leistet. Ans dieser Frkenntr-';'; vr^r lnn aiob

Anhaltspunkte für die nötbige Kemedur ergeben.

Boxfigliidi dor Frage, ob dlo Bootinnocg (§ 1

Abo. i^t noob irolobor oinigo Kroalbotton wio Rohr,

88
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Hospital braod, blennorrhoiscbe Aagenentzändong etc.,

w*nn sl« in »ffftllender Verbrtitmif und
Aeftigkeit auftreton. rur Arrpij^o pplanpnn müssen,

aach in der revidirten Verordnung Aufnahme finden

wU, iprioht aieh 2. d*1iiD au, dua diWMlb« Unflfg

in Wegfall kommen soll.

Der Zweck dieser Bestimmaog war der, dea Be-

hörden reobtzeiüg Kenntniss von einer epidemfiolieii

Häufung jener Krankheiten zu verschaffen. Nun be-

sitzt aber die Behörde durch die oberpoIizeilichi>n

Vorsobriften vom 20. Not. l!^5, die Leichenschau

und die Mi d«r Beerdlgang betr., und »ptoitll lo

ZilT. IV, der Dienstanweisang für die Leichenschauer,

die Mittel ood Wege, sich über das Vorkommen roo

TodesflllaD an den b«tr. KraDkb»n«ii, dareo ZabI and

Herstammung doch den Character und die Ausbrei-

tung der Epidemie erkennen ISs?', nuf dem f-aufendeD

zu erhalten und jederzeit die Anzeigeplliotit der Aerate

ad baa ancMpiaehea, vano dia Aaabraitung und Bfia-

arti^keit einer Epidemie es nöthig erscheinen l&sst.

Die Anzeigepflioht dagegen stellt es in das Erme^a
d«« Antas, d«n Zeitpankt d«a Bagianaa damlbea n
bestimmen, in Folge dessen bei der grossen Verscbie-

denbeit der sulycctiven Ansobauang über den Begriff

^Epidemie* and der UnsIcherbeU der Diagnosan

(z. B. bei Dipbtherie) die Behörde nur zu leicht ein

unrichtiges Bild von dem Stande der Epidemie er-

langen kann, während die Beurtheilnng der Sachlage

danb des Amtent auf Qrund dar LaiehaaMha«'-

sabaiaa «{aao rial nTarUialgMan Maaaattab «bgiabt.

[Kngelatedt, S., Ora Kjoebenhavn'A Epidomi-

Teeaen. (Verf. giebt eine kritische Uebersicht der in

der Hauptstadt getroffenen Maassregeln gegen die Ver-

bnilang der apidaniacban Srankbeiten.) AmI Vlilk.]

b) Tobercalose.

i8) Coarmont, J., Sabttanoes tolablas favoriianles

fabriqu^es pai un bicille tiiberculeni. Lyon m6d-
No. 3. — ?9) Dyrcnfurth. M . Ui hor Heilstätten für

Sch« I
ii titige. gr. S. Berlin. — 30) F i n k e I n b u r g

,

Ueber die Hrrichtung von Volks>anatori<;n lür Lungen-
MbwIadsBchtige. Centraibl. (. 5ffentl. Gesundheitapfl

& 1. — 21) Fliok, Lawreaee« Special bospitais for

Um treatment of Taberealosis. Ttnes and R«gist«r.

March 15. — 32) Gasparini. H . 1) Burro Naturale

Come Mezto di Trasmissionf deil» Tuberculose. Giorn.

d'rialf societa italian. d'igicne. p. 1, — 38) Givre,
P., Dt: la toberculos« ches les ouvriers cn soic. 8.

Paris — 34) Günther, Ein Vorschlag zu wirksamer

Propbflaiis gegen Tuberoulose. Birl. Wochenschr.
Ma. n. — 35} Heller, Verhütung der Tubercnlos«:

yartng, gebaltea auf d«r 15. Versammlung d. d. Ver-

eins I3r Sffentltebe Gesundheitspflege. Vicrteljahrsschr.

f. nrsuiidheitsjifl. Heft 1. — 36) Hermsdorf, T'.,

Ueber {irimrire Int'-sliriiiUuberculosc, wahrscheinlich

durch Nahrungsinfert)on bedingt Inaug.-Dissert. 8
20 Ss. Miincben imi — 87) J uliusburger. Die

Sanatorien gegen die ächwindsncbt. gr. 8. Berlin.

^ S7a} Keeabaobar, Piiedriob» Die Tuberculoaa im
Laibaeber Stralbaas und ibre Bekirapfung. Ar«b. f.

Byg. Bd X. S. 174. — 88) Koclts, Cber die St.rb-

liehkcit an Tuberculose in der llhciiii.]r vinr, b.iügljcb
ihrer Abhängigkeit Tin in iuslr;cllLr Hcm bliftigiing.

C*nlnilbl. f. öffentl, GesundheiUpfl. S. 257. — 39)
Xratttabnar. Paal H., PaUfaVcaifll rewffth n,

stitntlooa for tba treatnent of baafllary phlhisia. Phi-
ladelphia Records. 188." — 40) Derselbe, Notes on
the prcvenlion of the iiului -iiaf j- cnnsumption. Coneord
N. K<-pnblic",%ti prcss associatioti 18Sy. — 41) Der-
selbe, Dcttweiier's Mclhod o( treating pulmonary eon-
sumption Kcpnot. from the New York Journal for

Fabraaqr 1& 1888. — 48} Daraelbap laatitatioaa

for tbe treatmeni of palmonarr eonramption la tba
tiniled States. Reprint from trarr i'-t-nns of the Ame-
rican Climatological AssociatioD. Juiiu 1S89. — 48)
Laiiceraui, Sur la prophylavi ii Ii tubercnlos«.

Hull. de l'Acad. p. 3G. — 4-1) Löwenstein, Julius,

Die Impftuberculose des Präpntiuma. Inaog.- Disaert.

Königsberg i. Pr. 1889. — 45} Lobnaan, W., Dia
Ordadang Ton Seilatitten fbr nabearittalte Langan-
kranke. gr. 8. Hannover. — 46) Nicaise, De l'eta-

bliasement d'an sanatonum poor lea phthisiques. Bull,

de th<rap. 30. Oct. p. 337. — 47) O.stcrtsg. An-
weisung zur Unter.suchung geschlachteter tuberculöser

Thiere. Berlin. S. 26 Ss. — 48) Sandberg, Dina,

Die Abnahme der Lungenschwindsucht in Kngland
während der drei letzten Deoennien nach Beruf und
Geaableobt. £ina atatistisebe Studie. Ztsebr. l Bje.
Bd. 9. 8. m. — 48a) Seblfer. Fricdr., Die Tnber-
coloso im Zuchthause zu Kai.sheim. Areh. f. Hyg.
Bd, X. S. 44&. — 49) Schubert, Kin Vorsehlag aur
Wirksamen Uekampfujig der Weiterverbre)tung der Tu«
berculose. Mcdicin. Reru« f. Balneologie. S. l. —
1)0) üchwartz. Wie kann der grosaea Sterbliebkeit

an Taberculose unter den Krankeapflegegenoasenaahaflea

wMaaai vorgebeugt werden? — 51) Wykowaki, 0.,

Ueber die Abnahme der Lnngenpbthisis in höheren

nordischen Breiten. Yierteljahrsschr. f. gcr. Medicin.

Bd. ÖS. S. 8t».

PinkalBbnrg (SO) filbrk ana, diaaiivarelaa

M " lümpfung der Tu bercnlose durch spflciflsche

Mittet nicbt möglich, wobi aber durob eine bjgieniscb-

diStatiaobe Mathada der KraakhaltababaBdiaag aia

grosser Theil der Erkrankten zu retten sei. Volks*

wirthschaftlich ist von Bedeutung, dass Ton den

160000 Menschen, die in Deutschland j&brlioh der

TabanmlaBe sam Opfer fallen, die Mebntabl aas Min-

Bern im erwerbsflbigsten Alter besteht.

Der Vortbeil der Bebandlong der Lungenleiden in

beaanderea Aaataltea tat haliw fani nana Boldaekang.

In Deutschl.inJ besteben aber derartige Einrichtungen

nur für Woblbabende. Die Befürchtang, daaa sieb

diaaa Anataltea sa eonoentrirtea InfeaUanabardaa aoa-

bilden, ist ebenso widerlegt, wie dia Annahme, dass

die meisten Fälle von Tuberculose angeerbt and einer

radicalen Behandlung nicht zngängig seien.

Aaa der blabar übliaben Bebaadlnag in den ge-

wnhnüchen Krankenhäusern entspringt fOrdieSchwind-

süchtigen selbst kein Nutzen, dagegen Gefahr für

Andere.

Bei der Wahl des Ortes für solche Sanatorien

wäre ror Allem auf durchaus reine Luftbe-HchalTeDheit

zu sehen. Eine bestimmte Höhenlage wird nicht ge*

fordert. Die vermeintliche Schwindsuchtsfreibenbober

fragen redncirt sicli auf den Umstand, dass hiT eiie

im Freien arbeitende Bevölkerung lebt aod die Boden-

«od OntBdvataemrblllDlaM gfiaitig ttod. WitkUAe
Immunität iat, waoB {ffeadwa, aar tn dao SaaMatea

za finden.

Für dia btaBaBliadtoabaa Ptoriiü«« tttätm wir«

ralna Laft, troakaBa WobaBBgaa aait aloht stag^irea*
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d«m QniQdwMMr, Sebati g«g«n Nordost- «od Koid-

weslwimle durch vorliegende Gebirgsrücken oder durch

Uocbwilder, nibig« Umgebaog. Solche Verbällnisso

•iod bowDders in der Rhein proTiDS an manchen Orten

M laden.

Znr Bekämpfung der Tube rcutose schlägt

Pliok (31J vor: 1. Anzeigepflicbt bei dem Board o(

Hoalth ?on jodom Fall bei Ibiueb odor Tbior. 8. Bim
behördliche Desinfection alles Infectionsm&teriels nebst

Umgebung. 3. Die Errichtung von apMiftUen Spit&lero

fBr di« Bobftitdliing der Tabvnmlosa. Das Land, wo
in letzterem Punkt bis jetzt am meisten geschehen ist,

ist England, wo schon 1791 das kgl. Seebad für

Scrophalös« in Kent eröffnet warde. 1841 wurde das

eist» Spital fBr LiiD^Dkranko in Brompton, London,

gegründet. Ander« wichtige Institute folgten. Nach

England tbat aioh Deutscbland berTor, wo die Sana-

toriott von Dr. Brohmor in CHfrbmdorf and Dtti-
Weiler bei Pnlknateio »intii horrwragMidoii Plata

•innebmen.

Eine Menge ihnliober Anstallen entstanden in d«r

Jflagtten Zeit, da aber in Deutschland die meisten nur

gegen Bezahlung Kranke aofnehmen, ihre Patienten

alao aas den wohlhabenderen Klassen •otnehmen, so

wird M Uer Mlnriertg«r, doa propbylaotiMben Worth

dieser Isoliranstalten nachr.nwphpn, als in England.

Hier ist die Heduction aller Krankheiten von 1848
bis 1888 5,12 per mille, odor SSpCt, dor Oowuni-
Sterblicbkeit; an Lungensohwindsaoht 1,485 per milie

oder fast 50pCt. der Sterblichkeit an LongetiS' hwind-

sucbt. Für andere tabercalöse Krankheiten (wirk-

Uebo ond mt|^boiireiw tuboiwlSae zu.sammen)

beträgt die Abnahme 4,513 per mille oder fast 30 pCt.

der Sterbliohkeit durch diese Krankheiton. Ein irre-

Itthrmdor Pastor fn d«r ODglkwbon Statistik ist dio

Vermischung der Momenclatur von Lungonsrhwind

tnebt und Bronchitis. Später ist die Abnahme der

Sehwindsnoht graduell und stetig, und beträgt im
Oanzoo 40pCt., eine Abnahme, wie sie keine anders

Nation zu verzeichnen hat. Paris hat eine höher«

Sobwindsncbtstetbliobkeit als vor 20 Jahren, die Ver-

siiifgiOB Staaton woison ofoo Zanahmo iw 80 pOt.

auf. In Deijtschland ist in Köln und Breslau eine

Abnahme za constatiren, in lotstoram betrigt sie

80 pCt. seit 1 86S. Pia Hiho von Dr. Brobm or's

Anstalt ist mtttdoftsns als auffallendes Zusammen-

treffen mit dieser exceptionellen statistischen Tbatsache

anzusehen. Jedenfalls steht in England die Abnahme

dor Tabsienlsso in fODan ontsprodundon TorbUtaiaa

rn der Zunahme der Spectalhospitfiler fi3r ihre Be-

handlung, und ist bei dem ansteckendem Cbaracter

dor Ktankbolt nlt allor Bsreohtigang ansonsbrnoa,

dass bier Ursache und Wirkung zu suchen sind. Die

Frage der Errichtung ron Specialfaospitilern ist da-

durch nicht mehr bloss eine Pflicht gegen den NSoh-

stan, Madarn schon durch den Selbsterhaltungstrieb

geboten, zum Schutz gegen eine fast immer tödttiche

Krankheit, an der za Grande zu geben die Wahnehein-

liehkott fw 1 a« 7 fär ms bsatsbt.

Gfiothor's (S4) Vonoblag ist, dis sabliwloboa

Gsrorto, dio aoa dor wrbaoOtlran ZaH auf vosora

Tage übergegangen sind, ohne sich in die Forderungen

der Wisaonsobaft so fügen und in denen zahlreiche

Gosoado abanngslo« nobon Kranken wohnen, zu

assaniron and zwar dnrch energisches Vorgehen

gegen die Hotelindnstrie. Dies könnte dadurch

gesobehen, dass eine Aerategesellsobaft (a. B. die

Bari. «tod. Gesollsobaft) aof Oraad boroobtiflor of.

festzustellender Klagen seitens der Curärzt^, die

Ilotelindustrie vor die Alternatire stellte, entweder

dio gofordortan hygleDisdieB Maaasrsgdn «hna Usi-

stände auszufahren, oder foroorbia aof dioBupfabling
des Corortes «o verzichten.

Heller (36) führt unter Zugrundelegung einer

Statistik, weloho naoh den In palholaglaiiiiSB Institai

in Kiel gemachten Sectionen zusammengestellt ist,

den Nachweis, dass die grosse Sterblicbkeitssiffer an

Toberealoso, die grasae matoriene Sobtdigang

während der langen Krankhoitsdauer und 3. die

grosse Ansteckungsgefahr für Andere, den Sobloss

gerechtfertigt erscheinen lässt, dass es im wesent-

liehen Interes^^e von Staat und Gemeinde liegt, wann
irgend eine, dann diese Krankheit zu bekämpfen
und ihre (Quellen nach Möglichkeit zu verstopfen. —
Eiao Corfo, «olebo die Tuboioalosoalorbllobkoit naoh

Stadt und Land getrennt für die einzelnen Regierungs»

besirke Proaasens darstellt, ergiebt ausser dor über»

aos grossen Hftvflgkoit der Toborenloia aaiMatUoh

die grossen Verschiedenheiten, welche aviaobon den

einzelnen Gegenden und zwischen Stadt- ond Land-

iMVölkerung sich ergeben. Da sich diese grossen

Dntersobiedo ans Uimatisobon and goologlaehott Ver-

hältnissen nicht erklären lassen, so müssen dieselben

in socialen Verbältnissen begründet aein, d. b. in Ver-

biltnissan, deren Aendernng borboisofSbreB niohC aus-

sichtstös sein dürfte,

Zanäobst bandelt es sich um die Frage, in welcher

Weiss dsr Tnberkolbaoillus dem Menschen zngefBbrt

wird. H. sucht zu beweisen, dass die Vererbung im

engeren und weiteren Sinne als bedeutungslos für die

Verbreitung der Toberculose anzusehen ist. Beim

HeMwben ist es bisher siobt gsglfiokt, IMaie Tober-

culose nachzuweisen. Von Vererbotig könnte aber nar

dann gesprochen werden, wenn Täterliche oder

nriUtarHoha Zangungsstoffe «der holde boraita ntt dao

Keimen dos Taberkelbacillus behaftet wären oder dor

Fotu-» nnchträglich dnrch den Vater odor durch die

.\lulter angesteckt wird. Die Seltenheit dieses Vor-

kommnisssa orhellt ans den Erfahrungen der Soblaobt'

bäuser. Während z. B. im letzten Jahre ii^rr HpCt.

aller im Kieler Soblachtbaus geschlachteten Kühe

tnborenlds gefandon worden, waren nntar 6300 fettea

Kälbern nur 5 — n,070 pCt., unter 8300 nüchternen

Kälbern kein einziges tuberculös gefunden. Unter

800 todtgeboreoen Kindern, welche zum Tbeil von

tuberculöson Müttern stammlen, fand H. keinen Fall

von Tuberculose, trotzdem die Mutter eines dieser

Kinder kurz nach der Geburt starb und in der Uterus-

Sablsimbaat, in allaii Onganaii ond sogar in dso BIai>

babnsii TabarksIbaoiUsn RMSsanbaft vorhaodan waren.
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Di« TobanmiMi tritt Im 8Sogliiigi*1tor «tsI d«ini auf,

wenn lüp für di? Rntwickplunj^ dor nach d^r Ge-
burt eingeführten Üacilleakeime nothig»
Zeit •rstriehen Ist Onter 541 Snuglingea bis

cnm Alter von 9 Wochen bat H. nur einen 9 Wochen
alten tulicrculös gefunden. Epstein bat nachge-

wiesen, dass dre Kinder achwindsüobtigu Malier, ge-

sunden AniB«Bn dfo Bnist gifsbMi, tddit tabenmISs

weHpT», bei ihren eigenon Müttern dagegen dieser

Kranitheit erliegen. (Viertelj. f. pr. Ueilk. 141.

S. 103). Nneb Bellinger (HöDoli. msd.WoflIiensolir.

!88$. No. 20 Q. 30) kam im MönchenerWaiseDhause

in 12 Jahren bei 613 Waisenkindem oar 1 Pall ron

Taberoulose vor, obwobl mehr als die HSlfte der-

selben Vater oder Matter oder beide an Tnberealose

erloren hatten.

Die Vererbang tasst sich also beim Menschen aos-

sohlleaseB md die Tbatsaehe, dast in vielen Pamillen

(!ie Tubereulose sehr z.ihlreiche Mitglieiier hinrafft,

moss dadarch erklärt werden, da^s ein schwiad-

sfiebtiget Familienglidd d«nb maaaenbafte Anssaat

Ton BaeUlm (dis mit «in«m Hnslenstoffe aasgeworfene

Sputummeng:e von 3 ccm enthält "500 Millionen

Tubörkelbaolllen) die übrigen Familienmitglieder and

besonders Kinder iniloirt.

Die Hauptqnelle. aus welcher Tuberkelbacillen

verbreitet werden, ist der schwindsücbtigi) Mensch,

«elcber, wenn er aaob nnr einmal in dar Stande

hustet, 7 300 Millionen Tnberkelbaoillen pro Tag
«oUeert.

Die directe Uebertragung der Sehwindsneht Ton

Tuborculüsen auf Gesunde kommt oft vor. In Neuen-

burg (1300 BInwohner) sind alle 10 von einer tnber-

culösen Hebamme im Laafe eines Jahres entbundenen

ans gans gasnadeo Famlllea stammendea Kinder an

tuberculöser HirnhaatentztinfiunR jfpslorbon. Die Heb-

amme pHegte den Kindern bei maagelhafter Albmaog
Loft einsoblasen etc.

Nach Com et üind von 4028 barmherzigen

Schwestern und 2099 Brüdern in Preusson r,2,a«i pCt.

aller Verstorbenen der Tubercalos« erlegen. Nach der

Absterboordoong bat «in Honaeh, der da« 17. Lebens*

jähr überschritten bat, in Preassen noch 41,17 Jahre

durobacbniltlich zu erwarten, in den Krankenpflege*

oiden nur 19,67 Jabro. Diese Vorkftnang des

Lebens kommt wosontliob aaf Reobnang d«r Tnber-

oolose.

Nach Cornet enthielten von Krankenhäusern

47,6 pCt., von Irrenanstalten 17.G pCl. von Privat-

wobnungen Schwin Jsüohti^tT 4 3.0 pCt ,ilie Tuberkol-

baoillensporen im iStaube. Da mehr als ''/^ der von

Sebwindsfiebtigon belegten Rinme die Tuberkel-

bacillen im Staube ftc. enthielten, während '/j solcher

Itäume frei davon waren, so sind die Tuberkelbacillen

offenbar niobt (wie man geglaubt hat) allerorts vor«

banden and oa mass möglich sein, die Um-
gebung von Schwindsiirht ic'on iJurch zwocli-

mä SS ige Maass regeln vonAnsteckungskeimen
frei zu hallen. Da« Uebertriogea dar Oimbaat>
taberotttos» Ni kloinea KIndorn ist darin bogrfindet,

das« dieoelbon aar donli dl« Na«o aihmea and da««

die im Staub enthaltenen Sporen von der ^^1.son-

schleimbaat aus in lien von Key und Ketsius nach-

gewieoenon Lymphwegen geeignete ?«rbraitangswege

gorad« naoh den Binbiaten bin findea.

Weiterhin lonimt die Verbreitung dor T'i> i^rculose

darcb Milch (Bollinger, Bang eto.) in Betracht,

weloh* I«tat«r« oamentlieb bei der sogen, rererbtan

Tabercolose der Kinder eine Hauptrolle spielt. Von
weit geringerer Bedeutung für die Taberoaloserer»

breitoog ab die Milob, ist das Fleisch.

Di« MaasSTSgeln gegon dl« Vsrbroitang d«r Tn-
bercalose sind:

1. Anzeige- und Desinfecttonspilicht bei Sterbe-

f&llen tuberculöserMonscbea, and zwar mass nicht nur

•In« Torsebriflsmlssig« Deoiofsotlon d«r Wbeb« and
Betten des Verstorbenen, sondern auch der Käume,

in denen er sich aufgehalten hat, stattfinden. Nachher

in «olohe Wohnungen Einziehende sind sonst io hohem
Grade gefährdet.

Auch in Bezug auf mit Zubereitung und Verkauf

von Lebensmitteln besobäftigteSchwinds&cbUge werden

Maaasregeln an «rgr«!!!»« «rin.

2. Anzetgepflicbt der Rindertuberculose und

tbierärzUiobe Ueberwaobung und Desinfectioa der der

Tttb«reak«« verdichtigen Stallungen. DieaaStallangoD

mOssen unter tbierintliobe Controle gestsUt «nd
jedes Thier, welches an Tnberealose erkrankt, mass von

der Milobgewinoung «usgesctiiossen und geschlachtet

werden.

3. Vorkehrungen zur ReseitiRang; des Auswurfs in

allen ölTealliobeo and soweit möglich privaten» dem
M«nsob«nT«tfcebr dl«tt«nd«n Q«biad«n and Binrteb«

tunjjen. besonders Schulen, Vorkehrsanstalten. Kranken-

häusern und QefängDissen. (Anfsiellung von Spaok-

uüpfen nnd regelmässige Reiniguni;; und Desinfectioo

d8XB«lb«n, sowie Gebrauch der von Dettweiler an-

gegebenen Hostenfläsobchen statt des Taschentuches

ond Damentlich regelmässige feuchte Keinigung der

RKom« atatt de« so g«flUirH«b«n troob«D«B Aa«k«bi«M
and Abattnbona.)

looks (38) fiustsaln« «llg«m«ia«n B«lraebtang«n

der die Tnberealose fördernden Momente dahin

zusammen, da^s die industrielle Beschäfligung den bei

w«it«m nngünstigsten Slnfiaas aof die Phlbiaissterb*

lichkeit ausübt. Verf. unterwarf die l^heinprovina

einer dahin gehenden Untersuchung und komnit zu

dem Resultat, das der Einfloss der induslrieiien Be

scbäftignng auf die Pbthisiaatorbliobkeit ancb bei den
Bewohnern der Rheiniande zum Ausdruck kommt,

wenn es auch nicht immer gelungen ist| deoseibea im

Bina«lD«n n«eb<n«r«i8«o.

Sandberg (48) hat statisUsehe üntersnobnngen

über die Frage ausgeführt, ob bei der Landwirtb-
schaft treibenden und bei der industriellen Be-

völkerung Englands während des Zeitraames von

lSb8 bi« 1886 «Ib« Abnabm« d«r Pbthi«t«m«ria-
litlt naobweisbar Ist.
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Durch^buittlicfa von je 10,(X)0 Lebeodeo
starben in EngUad pro iBhr, M dar

Zeit- agriMkn iadutrielleii

BevSUwnioc BttvSIkunng

über- an über

banpt FhChiau baupt Hhtbisis

1858- 1867 201 U S4S 27

1S68— 1877 190 889 88
1879— 18BC 181 17 808 18

Aus diesen and anderen sUtisUsohen Ermitte-

langen ergaben sich folgende SoblSsa«: 1. Die tu-

nehmende Verbesserung in den eoglisohen Lebens-

verhältnissen, w olcbe sich in der Abnahme der allge-

meinen Sterblichkeit ausspricht, wird in Yergrosseriem

Huaartalw durob die AbnabiM d«r Sdnrtodanobt«-

sterMichkeit ausgedrückt. Die letztere bift. t l.iher

einen besseren Uauntab für die Beurtbeilang öffcot*

Uab«r Gesiindbtftnastiad« dar, als die aUgeoBetn»

Sterblichkeit. 2. Die Landwirthschaft treibende Be-

Tölkernng Englands hat, trott der ärmlicheren Lebens-

verhältnisse and des geringerea Sohutzes vor Unbilden

der WUteruDg viel weniger von der Sdiviadmcbt la
leiden, als die industrielle Revölkerong. weil die

Arbeit der ersteren in freier Laft vor sich gebt, die-

JaiHg» der letetMVB dagegen ai«t«( in gMebloaiMira

Räumen. 3. Die Abnahme der Schwindsucbtsstorb-

licbkeit in Sogland sprioht tat das zanehmende Ein-

6nngm Tern6n(tiger hygieniseber Ansichten in die

breiten Volksschichten. 4. Die Abnahme der Lungen-

schwindsucht in England war während der 36 Jahre

1850—86 eine stelige. 5. Diese Abnahme ist bat

dan FiMan stirker «aagapiigt mla bai dm Hlontm,
so dass die Sterblichkeit an Schwindsucht bei dem

weiblichen Geschlecht in den agricolen Bezirken wih>

raiid dar 86 Jabra Dthato auf di« Bälfta b«rabga>

gaagwi ist. 6. Da dia Abnahme der Lungenschwind-

sucht in dem Quinqnennium 1H73— 77 die verhält-

nissmässig stärkste war, so ist man berechtigt, hierin

dao Einlnaa das bis jatzt noeb v«n bainam Staate er*

reichten englischen Gesdndheitsgesetzcs von 1872 zu

erkennen, welches 1875 mit vielen anderen sanitari-

eb«B Oaaettao fn dan groMan anftiaeboi QeaDadbeita-

Codex zusammengefasst wurde. Dass die Abnahme der

Schwindaacbt unter dem weiblichen Geschlecht am
grössteo war, Ist darauf surückzafäbren, dass die Frau

an das Hsus mehr gebttodta ist als der Mann and dass

die Verbesserung derWohnunp^sverhältnisse i'Verbütung

der üeberfüliang^, sowie die Trockenlegung der Wohn>

biaaar mittatet dar Batwiaaaraag das Baagrundai in

dieser Gesetzgebung eine hervorragende Berücksichti-

gung findet. Man braucht in letzterer Beziehung nur

aa dia danbwttrdig« ÜBtarsnebong Ton Boabanaa

.Ueber den Einflass der Bodenfeuchtigkeit auf dia

Bänfigkeil der Lungenschwindsucht" 7.u erinnern.

Sohwartz (50; schlägt ausser den von Cornet

ia Minar Sehrifl »Wia aebiitst maa al(A gtgaa dia

Sabwiadiaobt* 9«gtbiB«a V»raidu1(l«a aodi

falgaada Vaaaafagaln vor: Aastalloag aiaaa aiobt aar

für den gewöhnlichen flospitalbetrieb, sondern auch

für einen höheren Krankenstand, namentlich für Epi-

daoiaa «nsitiobandaB Pflegepersonals, so da» aiao

gesundheitliche Regelung des Tag- und Nachtdiooatat

ermöglicht wird. Anstellung eines besonderen Perso-

nals für die Verrichtung schwerer, mit dem Kranken-

dienste niobt Ja aamittalbarar Baiiabnag stobaadaa

Bausarbeiten.

AusschluM aller sohwächlichen, mit Krankheit»-

aalagan babafletaa Panoaoa tob dar Pilago tabafw*

löser Kranker; in grösseren Krankenhäusern Verwen-

dung dieser Personen zur Pflege chirurgischer Kiaokar,

Augenkranker nad RaooBTalaaoaatan. Möglichst frfib-

zeitige Behandlung aller beim Ptlegepersoual auf-

tretenden Erkrankungen, aitbigeo Falls längere Be-

urlaubung desselben.

[1) Meyer, Ueber die Sohwindsaobtplaoato. Zeit»

Schrift für den norwegitohen ärstlieben Verein. Zett-

schrift für practi^che Medicin. S. 155— 162. — 2)

Ostvold, Noch mehr Über diu öfTeutlichen Anschläge

in Betrefl' der Schwindsucht Ebendas. S. i'.'j4 — 257.

(0. verlangt behufs Verhütung der Schwindsucht,

da$.s in allen Schulziinmern Plaoate aafgebäogt

werden nit Insobrift: «Spucke nicht aas auf den Faas>
boden, aondeni in den Spucknapf," and dasa dieaa

in allen Schulen eingeführt werden müssen.) — 3)

Eitasson, A., Tuberoulose, durch directe Ansteckung
von einem perlaaebtkraakaa Biad?iab «Btrtaadao. Bin.
S. 387^38«.

Meyer (1), welcher der Vcrsammiuits der norwegi-

schen Aff/te don \'i>rwurf macht, dass ihre Schwind-
sucbtplaoate zu minutiös uud vuluminös sind, hat
in seinem Bezirke öffentliche Anschlägd folgenden la-

haltes vertiteilt: 1. Longenacbwindsucbt ist eiae aa-
steefcmde Kraakbeit; der Ansteckungsstoff findet sieb

im Auswurf. — S. Ein jeder Schwindsüchtige muss sich

genau in Acht nehmen, auf den Fassboien, auf die

Wände, in'.s Sohnupftuch oder in's Bettzeug zu spucken;
er soll iu tuii n Krug, der zu einem Viertel mit Wasser
gefüllt ist. auspucken; der Inhalt wird mehrmals täglich

in's Feuer geworfen oder weit vom Hause weggebr^ht.
3. Jeder Schwindsüchtige muss sein eignes Tischmesser,
Löfiel und Gabel, und, wenn möglich, saia ei|pies Bett
haben; — 4. Das Zimmer, in welehem ein Schwind-
süi^htiger sich aufhält, mo'-s häufig gescheuert und ge-

iiiiut werden; nach seinem Tode soll es dreimal in

Zwischenzeiten von zwei Tagen, wobei es au.s^'elüftot

wird, mittels Seifenwasser oder Lauge gründlich ge-

scheuert und gespült werden. — 5. Die Kleider und
das Bettaang dca Kranken, basw. Terstorbenan darf
mit den übrigen Kleidern oder dem Bettseoge der
Tamilie nich! in Burührung kommen, auch dürfen .si'j

von Ai;di.'ri,-ii iiichl i,ther btuutzt werden, bi.s sie wah-

r-.nd einer ganzen Stunde durchgekocht uder •:in ganzes

Jahr hindurch im Freien dem Luftzug« ausg<!äet£t g<:-

wesen sind.

Oer von Eliaasaa (8) beobaobtete Fall betrifft

einen $t jUr. Arbeiter, der sieh beim Seblaebton eines

per^suehtkranken Rindviehs mit dem Schlacbtmesscr

den linken Mittelfinger vcriftit hatte. Vier

Wocli'-n .spat-.-r wurde die .Narbe und ihre Umg'ibunk;

etwas scbmertl^ia^r, nac h weiteren 14 Tagen zeigte sich

an der verletzt g- wi scncn Stolle eine ungefähr 3 mm
breite oad 2 cm lange (leschwulst, die Uber der Um-
gebnng ein wenig erhaben war und beim ersten An-
blicke wie eine mit dünner Kpidcrmia bekleidete Narbe
erschien. Die mit dem Fingoruagel leiebt aosgekratzten

StOckobao daa sahr lookarea QowoIms SMftOB aatsr dost
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57i BBIOB, QmmMaunrruMi am» tinmucBAn TMWiiBi—Wü.
Kioroaoope GnnoUtionigeweb« mit RiOMOMllW, ttttd

MMh darlirbang im «iagstcMkoetdo Mtm «mUMmd
Tgb«ilwIlM«i11«a ia g^w«•B Mtagw. Du fTiMnkbKfte

wurde mit dem Volkman n'schcn Löffel energisch aus-

geschabt and die Oberfläche mit Zinncblorür leicht

«Mtwteirt IIav»Uftliidi|» a«ilniig. Ir. WkkuL

Chl«powslti,F^., Riiiditnb«Mniloie and die rituelle

mosaische Pictsohbcschaa. Nowicy lekarskie. No. 2, 8, 4.

Der Verfasser vergleicht die Verbreitung derTaber-
culose beim Riode mit deu Oesuadheitsverbältnissen

der Bevölkeroog. In poloia«beo Gegendeo, betondeie

raf den Lende, wo die Oontrole der Plekohbee^v
SU wenig etreog durobgeführt wird, ist die Sterbliehkeit

an TubereoIoM der jQdiscben Bevölkeraog im Ver-

gleiche mit derselben der christlichen, eine bcdoutend
geringere. Der Meinung des Verfassers nach liegt die

Ursache theilweise dann, dass nach dem mosaischen

Rittti nur jenes Fleisch geuie^sbar ist, welches einer

ritaeilen Controle uaterzogcn wurde, dieselbe hat

keine etnng wis^enMbnftliQhe Basis, ist jedoob Jeden-
Mb bener, als gar keine. Er gelangt delier za dem
Schlosse, dass überall auch auf dem Lande, sowie das
in grösaeren SU-idtcn üblich ist, eine strenge, durch
Fachmänner durchgeführiL 1 1 ischbeschau einzuführen

•ei, wodurch hoffentlich der Kampf g<>geB Tub«roalose
ein irfel «riDlgniehenir «ein «iid.

IrjAekl (KrnkM}.]

o) Blattern und Impfung.

bi) Caogit, V., Hygiene de la Variola. Vaoci-

nation et Revaecination
; Dangers des raccinations du

braa ä braa; Subatitotion da vaeein de gham» au
Taoein hunuin; Techniqae de la Tsednation} Crfatiea

iToolon d'oQ Institut vaocinogene. Toulon. Id. 9pp.— 53) Hankel, Krnst, Die Einführung der Impfoogen
mit Thierlymphe in den Jahren 1882— 1886 im Medi-
cinalberirke (Jlaachau. Vierlelj. f. ger. Med. Bd. 52.

S. 158. — 54) Hay, M , Die Kuhpockenimpfung in

Oeutacbland, Holland, Belgien und Uei^terreioh. gr. 8.

Wien. — 55) Hervieii, U., La vaccioe obligatoire

ao p«int de vna de la difense nationale. Bullet, de
rAeadlmie. Hb. 89. — (6) Langstorff, G. v., Das
Wesen der Packenpasl«! Wiesbaden. 1891. 12. l6Ss.
— 57) Leoni, (>., Rciazione sul servixio del l.senestre

del 1890 e sugli studi eseguiti intorno al fattori dell'

attivita specifica e paVogeua del Vaccine. Roma. 8pp.— 58) Maresohal, Note sur l'emploi du vaccinostyle

indiridael. Bat. d'lirg. p. 49S. — &9) Pfeifler, L.,

Jenner-Lttentor. Oataleg der Bibliotliek von Dr. L.

Pfeiffer in Weimar. Naumburg. 8. IV. 108 Ss. —
60) Yaccination metbcds in Texas. San. Ree. p. 403.

Haraa«bal (58) kiltigiit dia Irt, io dar bti dar

I m p f anf varbfenD wird nod dla dflait sa Infactionaa

Veranlassonö; )?iebt.

Liest man die Berichte über die verschiedenen

Bpidamlan tan Phlegmonen eth. in Foiga tob Impfnng

and Impfsypbilis und die hierdurch hervorgerufenen

Diacossioaea, so sieht man hauptsieliUob die Aaf-

uerkiankaH anf dia Katar des lopMoffea oder das

Impfsabjectes, viel weniger aber auf die Desinfection

des Impfinstranieates gerichtet. Verfasser glaubt aber

diesen letzteren Paokt um so mehr betonen zu sollen,

als seltene Ausnahmefälle abgerechnet behaaptet

werden darf, dass man sich in der laafenden Praxis

inuaer desselben Instrnmentes bediente, um eine grosse

Manfa ton Pefwaan ta inpfaa, daaa dia Impbadala

nad maki aaeli dla Laotattan ra (liauar iind, um naoh

jader InpfaDg weggaworfan wardea m Unnas. Dm
von Ilervieui vorgeschlagen e Verfahren, nach joder

Impfoperatioa das lostmmeot an steriüsiren, klingt

theoretisch sehr annehmbar, ist aber in dar Praxia in

Anbetracht des Zeitrerlostes und der Unzoverl&ssigkeit

des Ililfsp-^rsonsls fast undurchführbar, iedenfalls in

vielen Fällen wegen mangelhafter Ausführung lUu&o-

riaeh. Da aber nadi Anaieht das VadSHaan i» daa

meisten unglücklichen Fällen die Schuld anf das In-

strument SU schieben ist, so schlägt er, wie früher

aehan Faarniar, vor, für jedea IndlTidonn als

eigenes lostrament sa verwenden, das nach der Ope-

ration weggeworfen wird. Nach Versachea mit

Mascbineonähoadeln etc. und Stahlfedern warde letztere

als am geeignetsten mit folgenden Verinderangen

acceptirt: Statt der Spalte hat sie eine Rinne, and

ihre Spitze ist so verschärft, dass sie zom Stechen wie

aam Sohnaidan and RUaan taagliab fü. Tor dar

Operation werden die neuen Impfstifte in eine Subli-

matlösung getaucht, oder besser noob, im Trockenofen

sterilisirt. Im OperatloasDionaDt wird dar van jadar

antiseptischen Lösung freie Stift von dem den Impf-

stoff haltenden Qehilfen eingetaucht und dem Arzt

überreicht. Ist er diesem za klein oder oohaudUob,

aa ttaekt man ihn aof alnaii Fadailialtar. So baan

man per Minute 3—4 Personen impfen.

Bei 500 innerhalb 2V4 Stunden aof diese Weis«

geimpften Soldaten bat Varfaaaar aiiob aiobt den ge-

ringsten Fall anomaler Entwickelung erhalten. Der

Erfolg betrug 73 pCt., also nicht mehr und nicht

weniger wie bei den gewöhnlich gebrauchten Insira-

flsantan. Kidit beeh genug anzusoblagaB iat hiagagaa

das Bewnsstsein, die betrefTenden Personen keiner

andern als der Ulattemimplang ausgesetzt zu haben.

[Book, 0. ?t Fuaaeg paa an Fiematilling af von
Vaadnationsforhetd. ügeskr. t Laeger. XXC p. IIS.

(Verf. bespricht die Impfverhältnissc auf dem Lande
wie in der IJauptäitadt und schlägt die Kmchtung
dreier neuer Impfinstittttt, aiaa für Jütiand und zwei

für die luseln vor.) Asel OML]

d) AbdominaltypUus.

«1) Pratini. Portonate, Solla DilVeolta della Dia«

gnosi del Bacillo del Tifo Adomminale in Rapporto

Celle esigenze dell' igiene. Giornal d'reale .societ.i

italian. d'igiene p. 336. — 6'2) Karlinski, Justfn,

Ein Beitrag zur Keuntniss dt:«» Verhaltens dei> Tjpbus-
baeillus im Trinkwasser. Aroh. f. Bjg. Bd. X. S. 464.
— 6S) Weiss, Darmtjplins and Wasserleitung. Ctrbl.

f. aftDtL GaiundheilBpl. S. 57.

a) Sypbilis «ad ProitUatiaa.

ß4) Baer, .AI fr. N., Die Hygiene der Sjphilis, ihre

l'iupbylaie und Bthandlun»j, mit besonderer Berüek-
sichtigung der J^yj hilis und Khe. Berlin. 1891. gr. 8.

66 Ss. — 65) Braus, Die Syphilis und ihre steigende

sociale Gefahr. 2. Aufl. gr. 8. Düsseldorf. — 66)

Buret.F., LaSfpbilis i tiavaia leaagea. La Sypbilis

aujoord*bai et ebes lea andeua. Paria. ZI7. $57 pp.— 67) Butte, L., Prostitution et sypbili.s. Action du

dispensaire de salubriti de la Ville de Paris, pendant
lea tiaata daratirai aaafai. HiU. S9 pp. — 68)
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CommeDge, 0., RecherobM sur loa nuladies vto»-

rieoaMii P4iis dMia leara impporla atm 1» pnMtitatlon
rfslMMDteii« de 18TS i im. Psris. 6S pp. — 69)
DooOkD, Bulkley, Od the dangers arisiog from sjrpbi-

Hs in tbe praotice of dentijtry. Med. News. 26. April,

p. 449 — 70) Dupouj-, Edm.. De prostitutie by de
vubikuu der audhcid. Suciaalhygu'nisohe studie. Met
afbeeldingen. Amsterdam, gr. 8 284 pp. — Tl)

Eckstein, Ant, Oer Staat in der Prostitutionafrage.

Leipzig. 1891. gr. 8. 83 Se. — Ii) FaQser, A.,

Dil» flftndkdbaog d«r «Miit&tapoUMiUaiMn Pnpbjfau«
fwiwruelmi Knnkbnten in Stattfirt Wfirttemb.

Correspondenzbl. S.25. — 78) Fisher, Irving, Tewkes-
burj Mass., The necessity of social and Statute rccop-

nilion of sypbilis. Boston Jouro. ."il. Juli. — 74)

Gambenni, P., La bacteriologia in attioeuza ooUa
sifilide e coHe dermatosi. Bologna. 8. 24 pp. — 75)
Oer 1 lag, F. W., Die leibliche und Reiatig« I^ttitotton
wmtmr Zeit Vortrag Leipzig. 9. M Sa. — 78)
Hahn, Willy, Wie schützt ihr euch ver der Syphilis?

Ein erriütcs Wort an Männer, Jiiiigluigo ül'fr die Be-
deutung und Verhütung dieser Krankheit München.
8. 3 Ss. — 77) Leloire, U, Traitement preventif

glotral de la sypbilis. Ctermont. 1891. 8. 3 pp.— 78) MilUor, F. W., Mene-Tekel-Upharsia! Bio
aroft« W«rt über die sittlicheo Mängel untrer Zeit,

anmtX die Pfoetitution. Regensborg. gr. 8. 88 Ss. —
79) Neisser» A., Ueber die Mängel der zur Zeit

üblichen Prastituirtenantersuobong. Leipzig 8. 12 Ss.

— 80) Neu mann, Regelung der Prostitution, iieit-

und Streitfragen. IV. S. 3. — 81) I^asquale, 0.,

Coustdcrazioni sulia sifilide ercditaria in rapporlu alla

transmissione ereditaria delle malatie infettive negli

•BioialL Milano. 8. 18 pp. — 83) Bibbiag, &, Die
sexuelle Hygiene und ibre etiriaeben GenseqmiiMi).
Deutsch Ton Reyber. gr. 8. Leipzig. —• 88) Richard,
E,, La Prostitution .\ I'aris. l'aris. VIL 3i>5 pp. — 84)

Tarnowsky, ti . Prostitution und Abolitionismus.

Briefe. Hamburg und Leipzig, gr. 8. XL 883 Ss. —
86) Tbirjr, Hygiine sociale III. de la prostitatiea«

La presse meücale Beige. 42. annäe. No. 35.

P i s h e r (73) schlägt Maassregeln zur B e k äm p f a n g
QBd Elaaobrtakonf eyphliitieober Kraakheitea
Tor. Dass sie Infectionskrmkheiten sind, wird von

Niemand geUagnet. Alle anderen infectionskraakheiten

antarliegen bebOrdlfohen YerordonngeD, dem Blattora-

and Leprakranken wird die Berührung mit Andern un-

möglich gemacht und der Arzt darf nicht straflos den

Behörden das Vorkommen solcher Fälle in seiner Fraiis

Terbeimlichen. Die Sypbllii aber wird gehegt and ge-

hätschelt, das Arj!?frf heimniss deckt .^ie wohlwollend

la und gestattet ihr, , ihren Feathaaob nach jeder

Riebtaag bia an veibraitoa, wo aia fiebaldige aad Ua-

aobuidige zu Opfern erwählt". Hat aber der Staat

eia Recht, diejenigen seiner Aagehörigen in Gewabr-

aam sa bringen, ron denea der meaaoblioheD GeaelK

sobaft Gefahr droht, so bat er dazu speciell die Pdlabt

bei Individuen, von denen niobt ntar die heutige, son-

dern auch die kommeadea Geaerationen geaobädigt

weidea. — Van Mira 1689 bis Min 1890 wardaa

in dem dem Autor unterstehenden Spital in Tenkes-

bar; 1058 Männer aufgenommeo, Toa deaeo 551 oder

nebr ala 52 pCt. syphilitiaeb warea. Bs aallte sobald

als möglicb gesetzlich bestimmt werden, dass wenig»

stens diei?nip»n syphilitischen Männer und Frauen,

weiche unter LehordiicheControle kamen, wie in Zuoht-

blaMn, Qeflbigiriwtii oder aolidio, wetcbe der Qe-

SMiadt ate. sor Luk JaUoa, nkbt frei aosfetioA dixCni,

aba ala gaboilt wardaa aad elaa beatimeita Zeit aater

ärztlicher Autsicht gestanden haben. Freie Aufnahme

sollte jedem Sypliili&kraokea in den allgemeineo oder

apeoleUea Spitilera geatatlet aete. Hierdarob wdrdaa

viele geheilt, ehe ibre Constitution gänzlich geschwächt

wird, und würde eine Statistik möglich gemacht,

welche als erzieulicher Factor gebaudhaU werden,

and den geaetslioh su ttaffeodea Maaaaragela alsPAbrar

dienen könnte. Es ist ferner Zeit, dass das „Amtage-

hoimaiaa'' aiobt mehr dazu beitrage, unmoraliaohe oder

anob blan aaglSeUtoba Praaaa vad Miaaar so varaa-

laaaen, Krankheit und frühzeitigen Tod einer uoscbol-

digen Nachkoromenaobaft zu vererben. „Die »aatia-

digen Mütter und onaohuldigen Kinder babea Eteobta»

welche nicht ffoo einer ungezügeltao Miaorltit fllit

Füssen getreten werden dürfen,"

Riebard (83) weiat nach, daas die Uoterauob*

aBf«B der Gonmission aaaitalia naaloipala biahar iwai

Thatsachen festgestellt haben:

1) Daaa die Sohwankangen der Tenerischen
Kraakbaitea ia amgekabrtem VerbUtaias atebaa «a

der Zahl der den Prostituirtoa aeferlegten ärzt-

lichen Untersuchungen, in Folge deren die BetreiTende

event. gezwungen ist, sich einer ärztlichen Behand-

lung zo untertiebeo, aad daaa 2) die Regelung dar

Prostitution, so wie sie tbatsichlich in Paris besteht,

statt die Prosiitairten su Toraalassen, aich freiwillig za

dlaaaa UatersBobaafea sa TwfBgaa vad ia avaat. Be-

handlung zc ^c/rnben, diese im Gegontheil veranlasst,

aicb aum Verderben der öffentliobea Gosuadheit beidem

sa aatiiebaa.

Da die Einregiatrlnag das einzige Mittel ist, um
eine Controle der Frauen f>r?n<>t?liehen, welrh? die«es

Geaobäft betreiben, so muss diese autrechi eriialieu

Ueibea, daeb moas biar Jad«r Zwaag aaagMabloaaaa

sein; die Anmeldung hat freiwillig zu erfolgen. Trotz-

dem die Gefahr der Ansteckong darcb Minderjährige

keiae geringe iat, «an aaeb aar der Talljibrigea

geatattet sein, sich als Prostituirte anzumelden, denn

ein so etTister Schritt verlangt so gut wie irgend eine

unbedeutende Handlang, die bei der Minderjährigen

als nicbi laaMakrifUg aagaaeben wird, die gaaetslioba

Reife. —
Die Zahl der untersucbeDden Aerzte ist zu ver-

aiebrea, ea aind ia Taracbiadaaaa Stadttbailao, am den

Mädchen die weilen Gänge zu ersparen,' Inspections-

aimmer zu erricbtea, oad 2fflalige wöchentliche Unter-

«aobaag der PraatitoirtaB iat gabotaa. Dia irttUcha

BelumdlaDg ia einem Spital ist obligatorisch, doob

mnss man, um diese Bestimmung durchführen 7.a

können, umfassende Vergrösserungen oder Neuerrich-

tangaa vaa Spitilera foraebmaa. 8o bat Fanroier
im n^pital Saint Louis von 100 syphilitischen Frauen,

welche eine Aufnahme naobsucbten, 81 wegen Platz-

aiaagal abweiaen miiaaea. Die Bebaadlang der sypbt-

litUoben Kranken bat der aller andern Kranken glelob

IQ sein. Es ist die höchste Zeit, dass die im Volk ver-

breitete Ansicht, das Spital für Syphilis sei eine Art

saaitären Zaobthaaaes, corrigirtwerde. Vielmehr sollen

liabaTdl« Bebaadlang, lalattva Fteibait, Erriobtnag
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von Werkstätten, m» die Frauen Besohäfligang finden

nnd sich selbst einen gerinffen Verdienst verschafTen

können, den Aafenlhalt angenehm machen, gtinstig-

•ten Falls 81* Eio» «d»r Ander» sa «iisliBdfgen

Lebenswandel zarückfiibr»r.

Oroseeo Vorsehab leistet der Verbreitung vene-

rieeber Krenkbeiteo die popnllre Ansieht, sie seien

eine Schande für den Befallenen. Alle die niederen

Angestellten der Magazine etc., welche Dienst haben

zur Zeit der Spitalsprechstonde, rertrauen sich den

Qaacksalberu an, die bis in die qilte Kacbt ihre

„Offio-o" geöffnet lassen, kaufen nm schweres Gold

wertblose Arzoeiea and versohleppen die Krankheit.

Man seilte, trie in Lyon, Anstolton errlebten, «elohe

bis Abends spät functioniren. wo mit dei grössten Dis-

oretiOD den Hilfesacbenden anentgeltiiob Medicameote

and IntUober lUtb «nr Verfügung gestellt werden.

Viele Tensende könnten aof diese Weise erspart wer-

den, denn all' die sich rationell zu Hause Pflegenden

ersparen der Stadl die Aoscballung von Spitalbetten

in enlspieobender AnsnU.

Keisser's (79> Vorschläge sind:

1) Die bisherige, in eiofaohei lospeclion, Speca*

lamantenaebang, HnndhSUenbesiobtigung bestebende

Untersuchung ist zu vervollständigen durch die

microscopiscbe, auf Qonococcen geriehtete

üntemohong des Urethral- nnd CervicalaeeietM.

2} Dtoiittliobe Tbätigkeit in den Untennobongs»

stunden, tn welchen sich die Prostituirten zwangs-

weise einzulinden haben, soll niobt bloss eine einfach

oaiefsniAende, sondern mgielob etne embalfttoriBOb*

behandelnde sein und zwar gleichermaassen aus: 1. hy-

gienischen und propbjrl&otisobeD Ueaiohtspankten,

wi» 3. »m RtoMolik «if dio IhMaikl]* Bilnstang

der die KottendsrSeiiitItspoUzei tretendenConmanen.

0 Cholera.

86) Charrio u. Metter, Uesoree priiee oontre
le cholöra AnnaL d'hjy. No. 9. p. 194—208. — 87)
Dujardin-Beeomets, Mesorea i prendre en cas
d'äpidimie eboljriqae. Ibid. No. 9. p. 304—SIS. —
87a) Dobroslawin, AI., Ueber die Bexiehan^''!) der

Cholera zu den Wa<iaerverhäl(ni*sen in Peterhof. Arcb.
f Hvfi. IM. X. S. 55. — 88) (iiaza, V. de, Le ba-

eilte da cholira dan» le sol. Annates de micrograpbie.
— 89) HüDpe, Ferdinand, Was bat der Arzt bei

Droben and llerreobea der Cbolei» sa tbon? BerL
Wnebenebr. 8, 7W. — 90) Sob iiier. Zum Verhalten
der Errtgor der Cholera und des Unterleibstyphus '.n

äüm lubalt der Abtrittsgroben und Abwässer. Arbeiten
aus den .keiMrl. Oesondbeitsente in fieriin. Bd. VI.

Heft S.

Charrio und Netter (86), die Delegirten der

französischen Regierung haben, um die Verschleppung

der Cholera von Spanien nach Prankreich zu

verhüten, an den Orenzetationen Cerbere uad Uendaje

einen SaaitEtsdienst orgenieirt, der bis jetit eilen An-

forderungen entsprochen hat und, kurz gpf.i5s(, wie

folgt ausgeübt wird. Die aus Spanien ankommenden
Pasaegriere treten einer neob dem andern bei den Aixte

an, welcher das Allgemeioverbalten, Zunge und den

Pols notenaoht and eine Reibe von Fragen stellt, ist

eine Person verdächtig, so tritt sie s i weiterer Unter-

suchung in r>in Specialztmtner ab. Die Kragen be-

ziehen sich haupuäcblich auf Erbrechen, Diarrhoe und

StOraagen der VerdananfMrgane. Damit Behaftete

werden im Lazaretb zurückbehalten. Es werden dann

die Sanititspäese ausgestellt , die Keisepässe expedirt

ond die Ontersnchnng der Wbebe mgeoommen. Alle

schmutsige Wäsche wird sofort oonfiscirt, mit Nummer

versehen (der Bigenthümer erhält die oorrespondirende

Zahl ausgehändigt) und in den Desinfeotionsapparat

verbracht. DieDesinfeotion gesobiebt in einem Apparat

Ton Qeneste und Herrscher, unter sorgfältigster Ueber-

waobuog von eigens angestellten Beamten durch zu-

Torllasigeo, vobUnstrairtes Personal, für deossn Sebnta

gegen Infection geeignete Maassregeln ^^t.'orTcn sind.

Aebnlich wird an den übrigen Grenzstationen ver>

fabren. FrSohte, Bettgegenstiade, Lampen oad Felk

dürfen die Grenze nicht passiren. Dank diesen Maase-

rogelti. welche die Ueisenden keinen Unannehmlich-

keiten oder Zeitverlust aussetzen, wurde Frankreich

bis jetit Tor der Gbolem bewahrt Darob das deppalto

Passsystem wird bei den Reisenden noch an ihrem

Bestimmungsort eine Zeit lang eine gesundheitliche

Oebervaohung ermögüebt Der Anfisntfaalt an den

Grenzstationen beträgt nicht mehr als 40—&Ü Minuten,

was früher auch zur Gepäckrevision aufgewendet wurde,

die sanitären M&assregeln hemmen weder Handel ooch

Verkehr, und haben doob bis jetxt beseem Bcfalg» «r-

7.ioU, als dem rlgorOsosten Qnaiantineawang Mher
gelungen ist.

Dajardio-Beaamets (87) ilblt in einem Brief

an den Präfekten die im Fall einer Choleraepide-

mie zu ergreifenden Haassregeln auf, deren Uaapt-

paokte bestehen in : 1. Anmeldeswang der Gbolerac

erkraoknngen. 2. Schaflang eines ärztlichen Corps,

welchem die Aufgabe zufällt, das Vorhanr^fn^eiD und

den Grad der angemeldeten Krankheit lesuastellen

nnd tber die püaktllobste Aosfiibmag der forge-

schriebenen Desinfectionsmaassregeln zu wachen. 3.

Zar Deeinfeotion des Kranken und seiner Umgebung

wird anssobllesslieb Kapfervitriol (solfato dt eoim)
verwendet, da.s dem Publicum zur Verfügung gestoUt

wird. Starke und schwache Lösungen hiervon dienen

zur Desinffrclion der Uejeciionen, der ächmutzigeo

WSsebe, nun Wasdien des Gesiebtes und der Hände.

4. Für die Desinfection der inficirten Locale Erhaltung

nnd Vermebrung der Deeiofeotionsaostalteo, iaspec«

toren inr Ueberwaebnng der Desinftotfon. Sie wird

mit schwefliger Säure (durch Verbrennung von

Schwefel), mit Sublimatlösungen (zu Wascbangen)

und vermittelst beweglicher Apparate, etuves, (f&r dla

Bettgegenstände und Wäsche des Kranken) ausgeführt.

Sofortige Anschaffung von 10 beweglichen Desinfec-

tionsapparaten für die 20 Aroodiesements von Paris.

5. Transport der Kranken In eigens dafir bestimmtem,

gcheiztf'n und n;ich dein Gebrauch zu desinficirenden

Wagen. 6. Evacuiruug der Häuser and banpteäobUob

der mdblirten Wohnnngen, wo die Cholera anfgetreton

ist. 7. Einrichtung eines speciflsohen Choleradienstes

in den dasa beotimmten SpitUern. Alle Vorboreiton-
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g«n daiu sind sofort za treffen und das Personal ist

mit den prophylaklisclipn Maassregeln für seine eigene

Sicherbeil bekannt zu machen. 8. Schliesslich sorg-

aitife Anardbrung allw bygiraftolwD Vonohriftoii tär

das privnt^ tmd öfTentliche Leben, welche dem All-

gemeingesundheitfistand zu Qute Itommen. Gutes

TriakirasMr soll dir Biviaktning rim Pari» »ififulkrt

g) Lyssa.

91} Buchanan, George, Öf Hydrophnbia and a
isit to the l'asteor Institute. Paris. Glasgow Journal.

N«« 1. — 9i) Dnenioflki, Joieph, Sone fortber

ralMliwM «a uttraMo fukm^a isoenlatioin. Braord.

Newrwk. Vol. 33. No. 18. — 93^ naltier, M V.,

Lb Rige ä Lyon, du 1. novembre 18ä') — au 1. no-

vembro 1890. Mesures propres a dimiiiuer le Nombre
des cbiena errants. — 94) Gibier, Paul, Sensations
produced hf the anti-bydrophobio Pastenr inoeulations

as desoribed by inoculated subjects. Boston Journsl.
CXXIII. No. 8. p. 181. — 95) Gordon, C. D., Tho
Prevention o( Rabies and Hydrophobia. Lancet p. 695.— 96) USgyes, Andr., Die eiperim. Basis der antira-

bitehcii Schutzimpfungen Pasteur's. gr. 8. Stuttgart.— 97) Karlinsky, ,Jastin, Pyaemie oder Lyssa?
Präger Wochcnschr S 171. — 98) The prerention of

rabies and hydrophobia. Lancet. p 416. — 99)

Spring, Clarence W., A Hydrophobia seare. Boston
Jooni. SS. Ook — 100) Wilbur, B. G., A ewe of

bjdiwpItvUB. Ibid. ToL OXZIII. No. 1«. p. 367.

GlBreBO* Spring (99) bMpriobt di« Wirkstm»
knil ile-:, in New York erölTneten Institut Pasteur
io Bezug &af di» Impfungen gegenWuthkrankheit,
ond htbt beitor, t« sei, um den Werth der Impfung

BQ prüfen, vor allen Dingen nothwendig, dass in

jedem einzelnen Fall die Frag?, ob wirklich Wutbkrank-

beit bei dem verdächtigen Thier vorliege, nicht kurzweg

d«fob TSdtBDg dMadbtB BbfewbBitlAB ««rde. Di«

Untersuchung nach dem Tode (Section) ergielt oft

negative Reaollat«, Tährend doch die Folgen für

positiv mliaadM gawaaeBe Wathknoltheit sprechen.

Es ist dringend zu wfinaobeo, daat dorch l&ngnm Bt-

obachten des verdächtigen Thieres die Diagnose so

sicher wie möglich festgestellt werde. Nur wenn die

Zabl der sweifelbaften FUIa anf ein HlaiaraB radoolrt

ist, lässt sich über den Werth der Pasteur*8cben

Impfungen urtheileo. (Der Werth derselben ist äbri-

f»ns seboB dttreb die Tbatsaabe featfastelll, dsss die

Patienten nicht an Wuih erkranken, obgleich sie

schliesslich mit fast Toll TiroleDkem WatbgiA gaiotpft

«erden. Kef.)

b) AottaofBjooi*.

[ A m m e n 1 0 r p , 4 Tilfaelde af actinoDj^eosia boniBis.
Nord. med. Ark. Bd. XX. No. 23.

In zwei der beschriebenen Pille war der Ober-
kiefer, in f ini'rn d>'r Unterkiefer bt^trofTen. Der vierte

Kranke litt an Lurigfüiactiiiomycose und dieser Fall ist

dadurch bemerk«nswerlh, dass Vorf. glaubt eine In-

fection durch Inhalation als erwiesen annehmen zu

vfisses. Der Patient war nämlich .5eit mehreren
JabraB von «iner, im Varlanf einer Febr. typbeidea
«rworbaBen LaiTBiataaflsa bctnriliw vaA maasta doraii

«la« TMobeBleaaUle Mspirina, «adnrab Badavs Wega

•^fr Iiifcction als ausgeschlossen f'rschienen. L'ebrigeas

war in keinem der vier Fälle die Art und Weise der
iBÜMliaB ather sv «raalaaB. L VUlk.}

9. Gewerbahjgione.

I) AI bertin, Note sur 1« mal des Confiseurs

(Ooixis et Peri-Onizia profesioQoUes.) Gas. bebd. p. 173.
— 2) Arnett, The Plumbers croft and educatioo.

Tho San. Reo, Vol. VII. p. 174. — 3) Becker, L.,

Anl. zur Bestimmung der Arbeits- und Rrwcrbien-
fäh((!keit naoh Verletzungen. 3. Anfl. gr. 8. Berlin.

— 4) Bertillon, Sur la morbidit^ et »pecialement sor
la morbiditö professiunnelle Rev d'byg. p. 1005—
1032. — 5) Cook, Arthur, La mortalitö des profe«-

sions en Anglett-rre Annal. d'Hyg. N<i 4 [>. 289—
294. — 6) Duchcsne, Des porcelainicrs. (Btudo
d"h}t;icuu professionnelle.) Rev. d'hyg. p. 413—421.

7} fingalbara« Dia QuaakaUbarrergiftiuig bei der
FtltbatCabrfeatiOB. Württanb. OomapendeDsbl.
— 8) Eine neue Melkmaschine. Jahrct'ber. d. hoher.

Landwirthschaftsschule zu Acs für 1888/89 u. Molk.

Ztg. 40. — 9) Fahre, Paul, La l'atht.lö^nc des

hooilleres. Communication fait« ä rAoademie de me-
declne. Paris. 15 pp. — 10) Fleury et Raynaud,
La diformation thoraaiqn« des Paaaeaeatiers. AanaL
d'bjg. No. 8. p. 188-151. — 11) Oirardia et Be-
sangon, Los poussi^res de plorab. Rev. d'bjg. p. 516
bis 518. — 12) Greiff, F., Leber die Koblenoiydver-
giftung bei Theerdestillation. Viertclj. f. ger. Med.
Bd. 52. S. 359. — 13) Kraft, Darstellung der

neuesten Vorrichtungen und Hinrichtungen für Ar-
beitenobate ond WohlfahrL Naoh den neuesten ein«

scfaligigeia Gesetzen and Verordoanmi, der einsohligi»

gen Statistik in Deutsoblaod and Oesterreich. Wien.
1891. gr. 8. Krste Hälfte 888 Ss. mit Abbildungen.
— 14) Lan^o, Walther, Wie organisirt man eine p;e-

meinniitzuje Bauthätigkeit? Ein I/eitfa4en zur Gründung
von Baugenossenschaften, Bauvoreinen und fC-'mein-

nützigen Actien-BaugeselLschaften untf^r Beifügung der

Satzungen, Geschäftsordoungen, Vertra^ü .ic. bewährter

Kinriobtangen. Lflbeck. 1891. — 15) Lauenstein,
Carl, Zur Beartbeilung plötzlieb entstabeoder Semiea
vom Gesichtspunkte dei Unfallversichsrung. Deutsche
Wochensch, S. SuS. — li^) Lconhardt, o., Blitzab-

leiter. Gesundh.-Ingen. S. 177. — IT) Derselbe, Die

Ausstellung für ünfaliverhütung in Am^iterdara. F.ben-

das. — 18) Derselbe, Berichte vnn lier Deutschan

Allgemeinen Aasstellong f&r ünfaliverhütang. (Baa-

hygiene and neuere RraaosfBhrungen bei. laitiUap

tionen.) Ebendas. S. 53. — 19) Lodge, Samuel, La
maladie des triuurs de laine (Charbon Br jn^'ho-pulmo-

naire.) Travail du laboratoire de Strauss. Arch. de

m^d. eipöriment. No. 6. — '20) Moiugeard, Sigues

d'identiä des ouvriers exer^ant la profession de rha-

billeors de meulei. Annale i'Bfg. Mo. 7. p. 89—43.

— 91) MSbias, P. J., Bemerkaagea Uber Simulation

bei ünfallnervenkrankcn. Münch. Woch. S. 887. —
22) Mooren, Sehstörungen und Entschädigungen.

Centralbl. f. alljc. Gesundheilspf. S. 217. — 23) Na-
pias, Note sur letravaii de uuil de !vmm»s,employ^e3
dans Pindustrie. Rev. d'hyg. p. 247-256. — 24)

Panieäski, Ueber gewerbliche Bleivergiftung und die

sa deren Verhütung geeignetea sanitätspolizeiliobea

Maassregeln. Viertelj. f. ger. Med. Bd. 53. S. 881. —
25) Panizza, M., Rcsultati dell* inchiesta instituita

da A Bertani s;ille condizioni sacitari" dei lavora-

tori dcUa terra m Itaha: riasunto e consi ierazioni.

Roma. 4. LXVII u. 398 pp. — 2C) Proust, Le

travail de nuit des feromes dans Pindustrie, au point

de vue de l'hygiine. Rev. i'hjg. p. 481—491. —
87) ftauaier, G. et L. Bargoet, Note aar an stig-

aMtft profiBSsionBel importaat des boolaagars. Gas.

habd. d. aa. mtd. da Maaiiwl. p. B8lk — 98) Bseban-
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berg, Karl r., Die Krnäbrung der Handweber in der

AmUbauptmannscbaft Zittau. Leiptig. 1891. gr. 8.

V u. 80 Si. — 29) Rollet, Etieone, Tatouages et

ouoroidM eatute d'origine profeaaioiMUe elm toa oa>
frien, qoi fabriqmat les briquettea de bovllle. Gas.
hebd. No. 44. p. 5JJ. — 30) Roth, E., Arbeiter-

•ebnts nnd Unfall»erh5taog. Viertclj. f. ger. Med.
Bd. 52. S. 366. — 31)Reuss, Les cuisines des rt-stau-

rants parisiens. Ann. d'hyg. No. 6. p. 481—496. —
32) Le Roy des Barres, Le Charbon, pustulc mkligne,
oedem roalio, obscrvi i Saint Denis chn lea eiiai«n
et lea m^itsiers. Ibid. No. 5. p. 496—MS. —
Rays eil, W. P., TentoonstelliDg tot berordering vss
Teiligheld eo gezondbeid in fabrieken en werkplaataen
tbe .\m.sterdam. Woeliblad van het Niedcriandsch tijd-

schrift voor geneesisunde. No. 1. — 34) Scbaefer,
Friedr., Ueber Arbeitspausen. Diss. Berlin. 8. 40 Se.
— 35) Sohmidt-Rimplcr, U., Ausstellung ärztliober

Atteste über die Krwerbsunfähigkeit nacb Unf&llen.

Berl. WoebeDsebr. No. 34. S. 784. — 96) Sei ffert,
A., Die Leiden, welefee efeb ane der Besobäftigungs-
WOisc der ZahnkiinstItT entwicifeln. Dresden. — 37)
See) i g tn Ql le r, Krfahrungen und liedanken zur Frage
der Simulation bei Unfallverletzten. Dtsch. Wcbschr.
S. 663. — 88) Derselbe, Erfahrungen und Gedanken
•ur Frage der Simulation bei Unfallverletiten. 2. Ab-
bandlang. Ebendaa. — 89) Sojatlowsky, V. Y.»
Manafaetura of ralpbftt» of loda in bjrgiene ralatione.

Vraeh. St. Petenb. 771. 793. 817. — 40) Tkatchcf,
L'Bygi^e des oarriers en Russie. Lc Mans. 8. 12 pp. —
41) Yerbandlungen des Centralcomites der österreicbi-

seben Commission zur Ermittelung der zweckmässigsten
Sicberbeitsmaassregeln gegen die Eiplosion schlagender
Wetter in Bergwerken. Wien. 8. %ii Sa. S8 Tafeln.

4S) Webmer, R., Die biaBgitM QoraildhotlHti^
mngen d. Alpiniiteii, ihn Terbtttaag «. onto Bebud»
lang. gr. 8. MBsdlon.

Von cw«i Seiten anfgefordert, sieh mit dir Stelle

alber zu befassen, sah sich Bertillon (4) zu ein-

gebendem Stadium der Horbidit&t und speoiell der

professionellen Morbidität reranlasst. Leider

wnrdtB die Ergebnisse sobr beintriohtJgt doteh die

nach Terscbiedenen Grundsätzen und zum grossen

Tbeil Hiebt grändiich genug gehaliene Statistik der

TenehiedeBen Linder. Eine rflbmiiebe AosDebme
naebt Uer Italien. Es wäre deshalb für diesbezüg-

llehe apiUece Ziblangen xa beobachten, dass eine

MerbidHitatabeHe aar dann ron Werth ist, wenn sie

ausdrücklich das Alter der Goscllschaftsmitglieder (ob

gesund oder krank) und das Alter der Kranken an-

fährt. Der sehr beträchtliche und sonst unerklärliche

UatenoUed twMiea des eagllebeB, fraaiteiaobea nad
Itallentscben Morbiditätstabellon ist nur ein schein-

banr, oad hingt mit nngenügender Definition xu-

tamnea. laae MerUdilitaitatiettk man Uaweblwia,

KrankheiteB «oa koraer aad solche von langer Daoer
und Gebrechlichkeit auseinanderhalten, und über diese

Tier Ausdrücke präcise Definition aufstellen. Sie mass
die Art der Ursachen der ArbeitsnaflUiigfcelt aafBluta.

Eine Morbiditätstabelle kommt der Mortalitätstabelle

an Werth sur Beurtheilang der Qesundheitsverhältnisse

irgead weleher Oesammtbeit afebt gleiob, denn es

giebt nur Eine Auffassung des Wortes ^Tod", aber

viele des Wortes .Krankboil**. Nur in der militiri-

sebea SUtiatik ist „Krankheit" scharf definirt Auch
stimmt die Armeestatistik der verschiedenen Länder

siemlieb ibeieitt. Merbidilil aad Mectaiitit siad aaoh

den englischen Tabelle« aiedeiar aaf dem Land als in

kleinen Städten, in grossen am höchsten. Die Mor-

bidität der Erwachsenen weiblichen Qeachlechts ist

giCeser als die des miaaliebea (Seldeaarbefter in

Lyon).

Cook (5) äbersetste für den Uoaitenr des Assa-

rances die Tabelle dee Registrar Oeaeral vea Qreas-
britannien, welche die Sterblichkeit nach dem
Beruf eintbeilt, nachdem auf dem internationalen

Congress für Statistik von Bertillon der Vorschlag

aosgegangea war, die Reftierangea allet earapüaehen

Länder mögen eine diesbetügliche Statistik einführen.

Die Cook'sche Tabelle bat den Fehler, nicht ixbersicht-

lieh sagelegt sn sein. Die böebsle Storbliebkeit wei-

sen die in Wirthscbaften, Tavernen etc. Angestellten

auf mit 22,6 pro mille, dann folgen die Wirthe selbst

(18), während die Gärtner mit 5,5 nnd die Pfarrer

mit 4,6 sich der geringsten Sterblichkeit erfreaen.

Dacbesno (C) bespricht die Arbeits- nnd Ge-
sundheitsverhällnisse der Porsellaninaober,

«elcbe im AUgemeiaen eehr giaslige eiad. Keiae

Professionskrankheiten, keinerlei Verwachsungen . keine

Übermässigen Anstrengungen. Nur die bei den Brenn-

ifea aagestelltea Arbeiter babea la dea kleiaena Fa<

briken harten Dienst, da sie in abnorm hoher Tempe-

ratur sn arbeiten haben. Es hängt dies mit den

Stenerverh&ltnissen tusammeo. Die Fabriken werden

aadi dem Banaiahalt dar BnaaMsa besteoeci and

nicht nach der Menge der gebrannten Waare. Je

öfter ein Ofen brennt, desto geringer sind die Taxen.

Man gönnt ibm also keiae Zeit inr Abkfiblnag nnd

die Gesundheit der Arbeiter trägt alsdann die Kosten.

Bngelhorn (7) prüft die Vorsichtsmaassregela

aar Verhätang der Hg- Vergiftung furPilse»

rinnen und kommt sa dem Schlnss, dass eine ent-

schiedene Besserung der Gesundbeitsverhältnisse der

Arbeiterinnen sich ergab. Ferner, dass die Einath-

maag der Hf-Dimpfe der banplaloblieihste Weg ist,

auf dem das Gift in den Körper gclanpt, daher die

wichtigste SohuUmaassregel ia der Ventilation und

kfihlea Tempetatar des Aibeitsloealas bestebt Die

übrigen Maassregeln, die sich auf grösste Reinlichkeit

beziehen, erkennt Verf. als nützlich an, da möglicher-

weise bei ihrer Nichtbeachtung Bg in den Magen ge-

laagt Praglieb ersabeiat ikai, ob Hg dareb die Hast

aufgenommen wird. Den Nutzen der vorgeschriebenen

Schwefelbäder sieht er im Baden an sich, nicht in

einer speelfisoben Wirfcnag des 8, den er liebet «eg-

gelassen säbe, da er die Abneigang gagen das Baden

vermehrt.

Die Vorsichtsmaassregeln sind: 1. In den Arbeits-

linmea mdssea Qefisse mit Wasssr aam Verdunsten

aufgestellt werden. 2. Dieselben sollten möglichst

nicht über 12** R. haben und gut gelüftet sein. 3. Es

mftssen eigene Arbeitskleider ans glattem Staff ge-

tragen werden, die nur im Arbeitsraum gewechselt

werden dürfen. 4. Der Qennss von Speisen und Ge-

tränken im Arbeitsraam soll rermieden werden. Die

Hände sind TOT Jeder Kablseit sa waschen. 5. Die

Haare soUea ndt sehr aagiBKiBaon gekimmtwerden.
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6. Kam (kttvnm im Hond afMua mit Kai. ehlor.

1 : 500. 7) All« 8 Tage ein Schwefelbad nehmen

nnd alle 14 Tage den Raarboden mitEiweiss waschen.

8. Das Tragen von Kopftüchern ist xa empfehlen.

Pleorj und Keynaud (10) beschäftigen

mit der Deformation des Thorax bei den Posa-

mentierern. Der Webemechanismus der genannteo

Arbeit fcriuft «In hhillgas AntobiMa dw Brait an

einen Balken des Apparates, and xwar geschieht die«

mit der Uilfte des KörpergtwiobtM, vibrood di«

Bind« mit dtn OiduM d«r Pidw beiebifUgi dnd
und erieugt im Lauf der Jahre je nach Beschaffenheit

des Webstuhles oder der Arbfit entweder eine vordere

theilweise oder gäoslicba Verliotung dra bruslkastens

•dw «ja» aeitlloha (eioMlttg odw doppelseitig). Es

kommt nnrh noch eine 3. Variet&t Tor, die aber aus

Mangel an einer genügenden Ansahl exacterHessangen

Hiebt g*DM beieieboet werden Itann.

Es Hesse sich durch festes Anbringen eine.s mit

Luft gefüllten Gammikissens oder durch entsprechende

Yerinderung des Apparates, wahrscheinlich leicht Ab»

bilfe schaffen. Uebrigens sind die Sterblichkeitsrer-

bältnisse bei den Posanaontierern relativ günstige,

Tobennloee findet sieb trotz dieser zu Britrankangen

dar BMpifatloDaorgane prtdiapooirendeii Veiinderang

nicht so hSufig wie bei den Lyoner Seidenarbeitern

oder den ^liberioseo. Hiergegen fordert der Krebs

nnd iw«r nwbteas Kagenltreba, tabirelebe Opfer.

Tuberealofl« regislrin mil 14,45 Ton hundert Todes*

fällen, Pnenmeniö und Bronchopneumonie n^it 11,04,

Oehira-Krankbeiten mit 10,13, Krebs oiit ^j,Ai und

Biooobitia Ott 8,41.

Ge'rardin u. Besannen (1 1). Der durch die

Bleibearbeitaog ereeagte Staub terharrt länger

acbwebond in der Lnft ab die HebRaiU anderer indu-

strieller Staubarten, und wird in Folge seiner unge-

heuer giftig wirkenden Eigenschaften hierdurch dop-

pelt gefährlich. lo der Bleiweissfabrik rue Cbateaa-

des-Rentiers, wurde zur Aufsaugung dieaee Staubes

ein selir energisch arbeitender Aspirator angebracht,

der aber die gehegten Erwartaogen insofern nicht

gan* erfailte, als in dem cor Anfnabne des Stoobes

bestimmten Raum der Niederscblag auf die beständig

nass gehaltenen Wände nicht erfolgte. Beim Oeffnen

des Lomlea eDtstrtDte ihm der Stanb In diabtenWol*

ken. Oer gewünschte Erfolg wnide dann durch Ver-

mischung der riflitiv trockenen, Tom Aspirator aufge-

saugten Luit mit Wasserdampf glünxend erzielt. So-

bald die LnA mit Ftaobtigfceit geiittigt irar« ver-

schwand jede Spur -schwel rnden Staubes. Seit einem

Monat dauert das Verfahren, dessen Wohlthat Ton den

Arbeitern ae anerkannt wird, daaa es keiner Brmth-

nnng zn dessen gewissenhafter Portführnng bedarf.

Greiff (12). In Folge eines bei Pecbdestil-

lation Torgekommenen Ungläcksfalles, wo der Ar-

beiter, weieher mit dem Entleeren der Retorte be-

schäftigt war, durch Kobienoxydgasvergiftonp zu

Grunde ging, wurde die Aufmerksamkeit der Staats-

MwaRaobnft mf die Art daa Batriabaa getankt und
dnieb VacandM aait*!» taebsfaebar Stdtfantliidifar

faatgestellt, daaa bei dem Znatmmentraffen beaondera

unglücklicher Umstände (wenn nämlich im Innern der

Retorte ein Kern mit CO-haltigen Qaseioanhiässen vor-

handen ist) die natürliche Ventilation in der Retorte

nicht ausreicht, nm Unglücksfälle zu verhüten. Es

wird deshalb vom sanitätspolizeiliohem Standpunkt

aus darauf gehalten werden müssen, dase künstliche

Ventilation dnreb Pialaion oder Sangen wibrend der

Enlle(?rung erzeugt wird, oder dass man horizontale

Retorten, in welche derArbeiter nicht bineinzusteigeo

bttn«ht» Mwandat.

Lnttanatein (15). Wenn auch als feststehend

anzuerkennen ist, dass ein Bruchsuck sich allmälig

bildet, so ist docii auch der alteu Laienrorstellung,

daaa der Brneb pldtslieb entsteben könne, niebt

jede Berechtigung abzusprechen. Namentlich jetzt

nach der Einführung des Arbeiterunfallsversicbernngs-

Qeseties gebSrt die Beaitheilang der sog. plötilieb

entstandenen Hernien mit zu den schwersten .\urgaben

des Arztes. Die Qrönde liegen nicht sowohl daran,

dass es immer Verletzte geben wird, welche einen

alten Bruchschaden als Folge ihres erlittenen Unfalls

hinstellen werden, als vielmehr darin, dass unter her-

vorragenden Sachverständigen eine völlige Ueberein-

stlmmnBf in dteaar Saabe sieht berraobt.

W. Rosar, eine anerkannte Autorität auf diesem

Gebiete, behauptet geradezu apodiotisch, dass die

plStsUebe Bntalnbimg einaa Brubaaokaa niebl vor*

komme und könnte diese seine Anaiebt, in die Praxis

des Lebens übertragen, leicht zu ungerechter Benr-

theiiung eines thatsächlichen Verhältnisses führen,

wenn seine Aaffuanng nnwidanpraaban bUaba.

Lanenstein führt nun folgendoD F¥ll einaa

plötzlich entstandenen Bruches an:

Ein 33 Jahre alter Werkführer der Uamburg-Ame-
ricanischen Packetfahrt - Acticngcsellschaft war vl>i>

einem SchiOe 5 Fuss hoch rittlings in ein Boot ge-

inllen, so dass er der Damm* nnd Hodenaaök-

geiend aQ^iaedüagaB war.

Bei der Aafbune des TerleMen im Hoipttal fand

sich eine sehr erhebliche, mehrere Fäuste dicke, bis

zur Tjetstenf^egend sich erstreckende Schwellung der

reobten ScrotalhäUte, welche von prall elastucher Con-

sisteaa, leeren nach dem Abdomen au lympaniiist-huu

Beiklang zeigenden Schall bot. Die Haut dieser Hälfto

aeigte bis sam Damm bin ausgedehnte, tiefdunkle,

blauiobwsm, an den Bindern Ina Oelbtlehe spielende

Blutunterlaufungen. Während der linke Hoden nor-

male Grosso hatte, gelang es nicht, den rechten Hoden
dl.; h Gefühl oder Gesiebt Ton der (ksehwulstmassB
ZQ trennen.

Der Verletzte gab mit Bestimmtheit an, bis zum
Tage seiner Verletsong nie einen Bruch gehabt su
haben. Da Patient nicht ielwrhaft war, weder Br-

brecben noch sonstige Störungen der Darnpassage
zeigte, wurde er einige Tage beobaebtet und dann su

einem operativen Bittgriff an der irreponiblen Meti-

hernie geschritten.

Nach Kri ffnang des Brnchsackes fand sich in dem-

selben der grüsste Theil des Omentum roajus, d&i

nach unten und innen mit der Innenfläche desselben

frissb verklebt and im Leistenoanal derartig einge»

scbnbrt war, dass die Abtragung der gesammten Neta-

masse (1'/, Pfd. Gew.) nach ÄnleEUCg v jii >Tisscn-

ligaturen notbwendig war. Ausser dem Netz fand sich

noeib im Bm^nek der indlmmittr entwlekelte, niebt
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Tdllig li«tabgMti«geM HadMl, dawMa Saoenatrang der
liintwon Wtod des BracluMkes fnt angelegt war.

Die Radicalorjeralion der Hernie wurde in der
Weise aosgefübrf. <]ms der aus seiner Umgebung ^e-

lösle Processus vaginalis peritonei sammt dem darin

entbalteoen Hoden in die Bttuobbüble verlagert wird,

während binterber der LeistencaDal v>illkümineD durch
Natralaenniiit« venoblonea wird. Der T«rl»af DMh
der Operation vorde venögert durah eine ]»art{e11e

Gangrän der rechten Hodensackhälfte ; aber Pat. konnte
schliesslich mit fest verschlosscuora LeislLncanal ohne
Hernie entlassen werden.

Bezüglich der Verhaltnisse seines rechten Hodens
machte Patient folgende Angaben: Auf die That^he,
dass er aar eioea (linken) Helen habe, sei er erst im
Aller von 19 JtihM» beim Baden roo aeinen Freunden
nnfmcrkii» fsniebt worden. Einen Sraobsel»den
bnbe er frBker nte gehabt, vielmehr bebe er sehon
in seinen Lehrj.ihrea als Klempner schwer arbeiten

müssen. Vom Militär sei er als dauernd uiit*iiKUch
befreit worden (wohl wegen des Kry ptorehismns).
^tci Jahre sei er bei der Pacitctfahrtgesellsobaft zur

2[»hff n und habe als Werkführer der Klemp-

nerei r'^k^^ Schiffen beromklettem mfimn, «etobe

Arbeit er bi^s^^*sfoem üniUI Jiabe ebne Beediwerden

besorgen ki.iDnetiu'**^'»'^'^ ^inem llwSehentl. Gelenk-

rheumalismus se: er nJHR" gesund ge>fescn. I'at. war

seit 7 Jahren vcrheirathetca<Liat't' fi^'-" halbjährigen

Sohn. Seine Fran hatte in deo^n^en Jahren der Ehe

an UnterleibNDtBftodoDg gelitten. bandelt sich

hier also um einen SBjUirigen lUnn, adSipkwobl mit

einem congenitalen Leistenbroebaaek bebaHfiJi^ bi* nn

flfMr. - rüttenen Unfall keinen Bruch hatte; der firuch-

saek war von (ieburt an vorhanden, verursachte

dem Triiger bis zum 33. Lebensjahr keinerlei Be-

schwerden und wiire der Zustand des ietsteren wohl
i'hne den Fall vollkommen unverändert geblieben. Die

Hernie nuat in dienen Falle ela dir«ete Felipe dea er>

Httenen Unfiille nngeMben werden. JedenlSilb eiMheint
CS dringend erford^irlich, die Bezeichnungen Bruchsack
und Bruch, die Uoser promiseae gebraucht, scharf

nnseinander zu halten.

Der leere Brucbsack ist couditio sine qua non de«

Braebe, wird aber erst zu diesen dtimb d«ii Bintritt

den Eingeweide* in denselben.

S. Lodge (19) berichtet über die Krankheit der

Wollsorttrer, ('woolsorters disease), welche 1837

zuerst in Bradford bemerkt wurde, als die ersten

-^41SSt|fi'> Hnhnir und Alpnga dort «{ogaflibTt wurdMi«

und w#lr!ip ro'her vollkommen gesunde Individuen

innerhaU^^^iger Tage binwegraffle. Üie iofectioa

findet gew6bnliob in den Broncbien bis nnr zweiten

Tbeilung dar^ Sporen statt und erzeugt Lungenmilz

brand, welcher \nur selten und dann sehr langsam, oft

mit RuckfitUeD |n Heilung übergeht. Seit 1884 sind

strenge prophjclactische Maassregeln durchgeführt

worden, welche ^a^ Vorkommen der Krankheit auf ein

Minimum reducirten; und in fortgesetater Abführung

des doreb die Arbeif^iMCften fitaubes, welefaer so-

gleich verbrannt wird» iK'iufigera Tünchen der

Wände mit Kalk, täglichem Waschen des Fussbodeos

mit desinfioirenden Lösungen n. s. w. besteben. Den

Arbeitern ist das Essen in den Arbeitsräumen unter-

sagt. Die Hände sind Öfters zu desinfiriren, und be-

sondere Kleidung für die Zeit der Arbeit ist zu tragen.

Der einsig mnngelbafte Punkt der Vorsohrfften ist die

Reinigung der Wolle, welche nur durch heiases WaMOr

gescbiebt, aUo roUkommea ungenügend ist.

Hoingeard (20) beschreibt die be! allen Arbeiten

derselben Gattung oharaoteristisobe Art der Hand-
•rlatiuQg, weleban die Mftlilstainpiokar fast

ausnahmslos aasgesetzt sind. Ihn Beschäftigaog be-

steht darin, die durch das Mahlen ^h'.i gewordenen

Mühlsteine wieder rauh zu machen, wozu sie eine in

einem Heft steckende Art Heissel aus Stahl verwenden.

Die linke Hand deckt die Rechte bei der Arbeit, und

ist ihr kleiner and der vierte Pioger den abspringenden

Stabttbeiloban an meistnn mcp«olrt. Dies« beiden

Pinger bedecken sich nun am vorderen Glied anf der

Aussenaeite mit einer Hasse kleiner, scbwaraer Punkte,

«elohe duroh oft siemtioh tiaf in dio RMt «iqgo-

drungene Stahltheilchen bervorgebraobt» dea Fingen
ein tätowirles Aussehen vorleihen. Besonders grosse

Splitter müssen herausgezogen werden, die kleioeo

bleiben stoohoii «ad nrleiboa der Bandofdsehr «baiMle-

risiisoboa Qopifgo, w«l«hM soittobsns niebt forlonn

gebt.

Möbius (31) constatirt zan&ohst, dass eine Reibe

von hervorragenden Autoren sich für die fTäafigkett

der SImnIation aasspricht und dass die öSenüicha

Meinung unter den Aersten hiervon stark beeinflnsst

wird. Dass Simulation vorkommt, ist nicht zu be-

streiten; ob ihr aber der ßine oder Andere öfter be-

gegnet, da« hingt lodigKoh von Zufall ab. Aonh

-^/^^(fasser blickt auf eine ziemlich lange Reihe von

Fällen, in denen er ünfallkranke an untersnoheo

hatte, zurück, |;Qst«ht aber, reine Sinnlation nienali

gefunden sa halMO. Dagegen seien nur wenige noter

den Kranken gewesen, welche die Aer7.t» nifht für

Simulanten erklärt hätten, äcbon der Vorwurf der

SfnidaUoD ronehliniure den Zoataad rioler Etankar

und führt bior VorCiMor ein Boispiot aas Mio«
Praxis an.

DerToneUagSe eligm 91 ler *s, ProvIntial-UBhll'

Krankenhäuser zn errichten zur Entlarvung von Simu-

lanten ist kein glücklicher. Solche Ar-Stallen könnt«

mau nicht Simulanten-Schulen, sondern ^inwirkangea

aar Torsdilinnornng nnd Ausbreitang ier H^terie

nennen. Hier würden die LeichtkrankeX «st zn

Schwerkranken. Aach der weitere Vorsobla| Seelig*

nniler's betr. dio BeatrafoDg dar SinolaotA hoav.

Entschädigung solcher, welche ungerecbterwiise für

Simolanten gehalten worden, eröffnet eine geadeza

eotoettliebe Perspective. Ein Armenkranker gvitk

zuerst wegen seiner Krankheit in Noth und EIm{i

wird dann noch dazu für einen Simulanten erklärt^

welche Geldeniscbädigung kann das gut machen?
^

Ab vorsflgliobstas Hlttel tor bossoren Erkanntniss

der Siniulation empfiehlt nun Verf. den Aerzten, sic^ j

eine gründliche Kenntniss der Hysterie zo etutthtM j,

Qttd kommt dann des Näheren auf die tranDatlsoP* ^

Neurose und deren Diagnose zu sprechen. Aach '

Symptome der Hysterie sind von sehr strenger Gesel*'^ >.

mässigkeit. Schwierigkeit macht hier dem Arzte ouk*

dar Umstand, dass dies« Synptom« psjrebiscb ver-

mittelt werden, wodurch der Anschein der Willlär'

entstehen kann and dem nur pbjaiologisch nod aioht^
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psyohologtsoli D«Bk«ndMi Soli«i«rigkeil«i «nTMliiMi

könneo.

Das Wiobtfgst» ist ein« gvoRm OntonnefaqBg dM
Kranken für den minder Erfahrenen, namentlich in

Bezog Ruf Alles, WM fom Netvensysiein zu uoter-

•ohM ist.

Am siehMRttn gebt der Arzt, wenn er sich zunächst

an diejenipn Erscheinungen hält, welche nicht simn-

lirl werden können, z. B. Uogleiohbeit der Sebnen-

nli«x«, lliwk»tidiiraiid. ORdtm« ete., rUm YRrtoda«

rungeo, welche der Neurn^n zukommen kCDDMi,

ohne dass grobe Läsioneo vorbanden sind.

Ib S««ltor Uafo «ind diejenigen Symptome to b*<

achten, dereo ÜRohabmang ein solches Maass von

Kenntnissen roranssetzt, dass ihre Simulation höchst

nnwabrscbeialich ist. Hierher gehört ror Allem der

grosse hysterisch« AdMI, di« fMrtMl* AnistbMl*, d«r

cicsf itt Tn Lippenzangenkrampf etc.

Soiiwieriger wird die Saobe, weoo die bysterisohea

Sympton» fohlen und' nur ammstbwfwh« verluiiden

sind. Aber aaob hier ist für den Simulanten ein so

eiogehendös Studium erforderlich, wie es von den

PRtifDten gewöhnlich nicht tu erwarten let. Solehe,

welehe eohOB 6fter in Kliniken waren, sind natflrlioh

genauer zu beobachten. Auch empfiehlt sieb hier

heimliobe Beobachtung, oamentliob zur Nachtzeit, auch

der Venmeb, ob der Krtake sieh «nr VRTiRtioB und
Vermehrung der Symptome seiner Krankheil verleiten

lässt; Terwerflich aber sind alle Foltermittel, immer

wird mon te iSefahr kemnen ein nngereohtee Drthell

RR rällen.

Im Allgemeinen wird eine peinliehe Beobachtar^

nur in wenigen Fällen erforderiicb sein. Meistens kann

der Saehrenlladlgo ImI der ersten Dnteranohang die

niagnose stellen. Umstände, w^1''h(> dem Unerfahrenen

auf Simulation deuten, äberraschen den Sacbferstän-

d^n nioht. So r. B. daas sieh die Beeebwerdea oft

erst Wochen nach dem Unfall entwickeln. Zuweilen

tritt wesentl. Besserung ein, sobald dem Verletzten

eine Rente zugesprochen worden ist, das ist auf die

in Folge dessen eintretende SeeleonheRoruckzuführen.

Auch Furcht und Hoffnung haben auf viele Symptome

grossen Einfluss. Endlich ist sieber, dass mit dem

VRohweta der Sinnlation oieht an«h der Neebweie der

Gesundheit erbrarht ist. Siraulati<in i.st selten, L'eber-

treibang häufig, namentlich treibt bjrpocbondriscbe

QemflthssUaininng viele Kranke anr Oebertreibnog.

Verf. kommt oROh diesen Ausführungen zu dem
Rf3ult.ite, dass der ünter.«iiicher in vereinzelten Fällen

trotz aiier Mühe zu einem non liquet gelangt.

Mooren (SS) fBhrl Rae, du« die Uafallrer-

eicberung dieSchStzung einer vermindeiten Arbeits-

leistung in Zahlen auszudrücken suche, um hiernach

die H5he der Bnlsebidignng bemessen tn kSnnen.

Zeheadsr stellte nur. eine mathematische Formel

anf. die den Qrad der Erwerbsbeschränkung bei

Verlust des einen Auges, beziehentlich Beein-

tiiohtigaag des Sehvermligens auf dem zweiten Auge

leicht berechnen lassen sollte. Allein diese Formel

ist nur eine Function der Grösse der Sehschärfe. Die

Qbrigen zum Sehaote nötbigen Bedingungen , wie

iotaote Energie der Augenmuskeln beim binoonlaren

Sehen nnd die von der normalen Ansdebnnng des

Gesichtsfeldes abhän^jige Leichtigkeit desOrientirungs-

vermögens sind nicht mit in Rechnung gezogen. U.

empGeblt den von Josten gemachten Vorschlag, die

Erwerbsbeeinträcbtigung nicht gelten zu lassen, so

lange auf beiden Augen S — V ., sei. Im Gegensatz

snr Mehrzahl der Personen, die trotz halber Seb-

sohirfe hemrsflhig blelbon, stehen einaelne Fllte, die

trotz ausreichendem Sehvermögen doch für ihren Beruf

untauglich sind (z. B. Keurose des Ciliark(irper«>

Nystagmus). Bei soloben Poraien von Bemiksllbiing

kann die Zehender'sche Formel nicht herangezogen

werden. Sodann unterFneht Verf.. wie es möglich ist,

die Veriustquote, welche auf den Verlust des binocu-

laren Sehens nnd den Aasfall des QesidhtslUdes fallen,

in Zahlen auszudrücken.

Napias (23) tritt für endliche Sanctioniniog

eines Oesetnes ein, welches die Pranen arbeit regelt

und der schwangeren Frau und dem jungen Mädchen

gegen die Aasbeotang der Industrie Schutz gewährt.

EineEoqadte, welche bei den inspeotenrsdirisioonairea,

den obamhres de comoeree, ehänibres eonsnltattfii den

arts et manufactures etc. angestellt wurde, ergab

eine grosse Stimmenmajorität für die Unterdräckang

der Naohtarbeit; die ehambres de eemneree allein

sprachen sich für die Beibehaltung aus nn<l führten

als Grand die Freiheit des Handelns an. Es ist aber

anzanebnen, dass Betraehtnogen Aber das Wehl der

Arbeiterinnen hier nicht ausschtsggehw4 waren.

Soviel diese selbst sich zu äussern vermochten,

wünschen sie die geselzliche Aufbebung. Die in den

grosieo Ateliers in Paris besohlfllgtsn HIherionen

dürfen, wenn Nachtarbeit angekündigt werde, die-

selbe bei Strafe sofortiger Entlassung nicht ror*

weigern. Sie haben dann gegen IS— 1 Uhrdnreh

grosse Strecken der Stadt zu gehen, om nach Hause

zn gelangen, und ein nicht unbeträchtlicher Tbeil

mit hier der Unsittlichkeit nnd ^titntion in die

Hände. Bs soll sich der Mehrzahl dieser 6ber ihre

Kräfte angestrengten Arbeilerinnen eine grosse Math-

losigkeit bemächtigt haben, als sie von dem aber-

maligen Soheftem des Oesetxes gegen die Naehterbett

der Frauen vernahmen, welrhes doch vom mornlischen

und bygieniscben Standpunkt aus nur zu unter-

slütsen ist.

Proust (26) verbreitet sich über die Nacht-
arbeit der Frauen vnm hygienischen Sfandpunl»l

aus, eine immer dringender und ernster werdende

Frage, weldie Jetst mehr als Je die elasflhilglgen Be-

biiJrder be?chSftifrt, denn die durch die Nachtarbeit

den Frauen drohenden Gefabren sind ausnehmend

schwere, nnd hingen ehensowohl von den, den Fragen

eigenen physiologischen Bedingungen, wie von den

Localitäten ab, in welchen sie zur Arbeit angehalten

werden. Es sind Maassregeln nothwendig, um der

Ueberanstieogung der Frauen bei industrieller Arbeit

und 7n lange dauernder, sitzendLT Beschäftigung: b(>i

Naben, Putzarbeit etc. vorzubeugen. Diese Maass-
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regeln sollen so viel wie möglich die NaobUrbeit der

Fnwien rerbieUo» und dort, wo sie sich niobt gans

OBlerdriokdD laut (denn es wäre, abgesehen tob

dem bierdutth httbsigvfübrten Ruin einzelner Indu-

striezweige, unter Umst&ndeii Grausamkeit, der Frau

die Mögiiohkeit eioM ebrlicben Broderwerbs für sieb

und ihn Kindtr n «»totolMB), dtoM Arbeit den

Kräften ud der QMOndbelt der ArbeiteriBMii bo»

passen.

Sobwiebltebeo FrsaeB mqw sie gänzlioih unter'

sagt werden. Ebenso im IntmiM der Matter and des

Kindes schwangeren Frauen, solcher, welche erst

entbanden baben, und solchen, welche ihre Kinder

UllM.
Bs wird sehr schwer sein, soweit die Frage an

öconomiscbe und sooiale Momente geknüpft ist, welche

niobt genügend T»rberg«eeben werden Mnoen, sie

endgiltig und liefriedigend zu lösen, auch werden alle

diesbezüglichen Maassregeln die Nachtarbeit iooerbalb

der Wohnung ausser Belraoht lassen müssen.

Da jedoch die HaaptgeCabren der Nachtarbeit

zum grössten Theil von dem schlechten sanitären

Zustand der betreffenden Arbeitslooale kommen, so

niise deren AtMntravff Mveordnet nwi vor Bllen

Qlerwacht werden. Das „Cotuite consuKatif d'hygü-ue

publique en France" hat am 17. Dezember 1884 auf

einen Beriobt Ten H. eine ZnnmmeDBtenong dien»

bezüglicher Satzungen aufgestellt, deren wichtigste

hier in Erinnernng gebracht werden: ..Alle indu-

slriellen Etablissements, ManafactureD, Fabriken,

HoebSfen ond Metallverke, Bergwerke, Schiffswerften

und Werkstätten aller Art, die der Familie allein, wo

kein fremder Arbeiter beschäftigt ist, ausgenommen,

ntOsaen anter der Contrele etnor Verwattangebebtede

allen Vorsicblsmaassregeln unterzogen werden, welche

die Atbeitsrerricbtung unter den günstigsten Salubri-

titi» und SIeherbeitsbedingungen pwährleisten. Die

Looale mdiaen vor oder nach den Arbeitsslunden

mindestens einmal täglich gereinigt werden. Die

Wände sind oftabzuwaschen, so oft alsnotbwendig frisch

u tftneben. In Loenlen, we mit «vgnnieeben Stoffen

gearbeitet wird, sei der Boden undurchlässig, die

Maaero rergjpst oder mit einer dioken Schicht eines

inpermeBblen Anitriobi eneben. Winde and Plafond

sollen hier mit dMinficirenden Lösungen häufig ab-

gewaschen werden. 'Nieiiials dürfen der Flalniss

unterworfene Rückstände im Looal verbleiben j sie

Büeeen abgefdbit aad sofort deoinfieirt werden.

Die Luft muss gesichert sein gegen irgend welche

Zoslrömung aus Cloaken, Aborten und ähnlichen An-

lagen. Bei Btablisaemente, welebe ibr AbwaaBOr in

öffentliche oder Priratcanäle' entleeren, muss die Ver-

bindung mit letzteren mit einem hydraulischen Inter-

ce(>u>r, der mindestens einmal per Tag gereinigt wird,

reneheo sein. Die Aborte sind in geeignetem Zustand

und genügend ;in Anzahl herzustellen (auf 20 Per-

sonen je I). Die gesobloMeneo Locale dürfen nicht

öberfuUt werden; dem Arbeiter etebe ein Laft-

njinimum von S cbni, in Räumen, wo die Art der

Arbeit der Athmung schadet, oder specielle gesund-

heitssohädliche Bedingungen schafft, aber mindestOM

24 obm frischer Luft pro Stunde zur Verfügung.

Alle unangenehmen oder nngeeanden Gase mössen

im Augenblick der Produotion abgeführt werdta, ob«

eine Vermischung mit der Luft des Arbeitsraumes

stattbndet. An allen stanberzeogenden lUecbinen

mieten kriftlg wirkende Aeptniorea dieien Staab

aspiriren und in Staubicammern oder Verbrennungs-

räume binaosfübreo. Für die schweren Gase, wie

Qoeeksilbwdämpfe etc., hat die Ventilation per

descensum stattzufinden und jeder Arbeitstisob in

directer Verbindung mit dem Ventilator 711 stehen.

Watirend den Arbeitspausen, währead den Habl-

leitOB worden die Riame Ton HonadMB entleert nnd
die Luft vollständig erneuert.

In keinem Arbeitsranm dürfen die Arbeiter ihre

Hablxeit einnebmcn.

Die Arbeitgeber haben ihrem Personal die Höglich-

keil der persönlichen Reinhaltung zu gewähren, dorob

Wasobeinrichtungen mit gutem und trinkbaremWaeeer."

Durch derartige Veranstaltungen würde die Nacht-

arbeit der Frauen weit weniger gefährlich , und für

Industriezweige, in denen sie unumgänglich noth-

wendig ist, wflrden ibre Naobibelle gewlas betriobtllcb

verringert. Es ist dringend nolhwendig, dass diese

hjgienischeo Bedingungen auf dem Wege des Gesetzes,

welebee Usber nnr in sebr angenügenden Immo die

Gesundheit der ArbeiterM lieh«» im Stand* war, mit

mit aller Enervis ertwnngen werden.

Heuss (öl) zählt in seiner Eigenschau ak Ver-

einaant der Pariser K5«h« dio MlNlIind« aaf, weloho

in den dortigen Restaurationsklnbon herrschen,

und deren verderbliche Wirkung mf die darin Be-

scbiftigten. Dio Pariser nnd Fremden, wolobe olob in

den vergoldeten Speisesälen zu Tisch setzen, ahnen nicht,

in welchen Localen die Delicatessen bereitet wurden,

an denen sie sieb ergötzen. Selbst in den grossen

Restaurants ist die Beschaffenheit der Kiicho meist

unter aller Kritik. In einem Raum ohne Ventilation,

im Souterrain gelegen, Tag und Nacht duroh Gas he-

lenobtet, dorob rleoigo Herde erbitst, mit ein paar

Luisen zu ungenügender Lüftung versehen, durch

welche inmitten der tropischen Hitze (40 ' sind fast

normal) eiskalte sebarfabgegrenste ZaglaftsMmnagnn
eingeführt werden, in unbesohreibliobom MiiObgMmb
derSpeisen, menschlicher Ausdünstungen, verwesender

Kttchenabfäile, des Gases, und oft auch der Pissoirs

in Gestalt von oinfaob anfig«esteUton OofliiiB, hnnttoon

hier bis zum Morgen von Schweiss triefende Menschen,

immer stehend, gebend, durch beständiges Versuchen

der Speisen sieb selbst den Appetit ranbend , ge-

zwungen die Glühhitze der Küche in unvermitteltem

Wechsel mit der Eiseskälte der Vorrathskammern zu

vertauschen, eine beklagonswerlhe Sorte von Arbeitern.

Anch leiden die Tausende, welche Renss zu unter-

suchen Gelegenheit hatte, an den gleichen Krankheits-

sjmptomen, wie ihre Klagen über den Aufenthaltsort,

in dem sie verdammt sind, die gleiohen sind. Rbon*

matiscbe Schmerzen, Entrundungen der Luftwege,

Djspepsie durch den Missbraacb alcoholbaltigo' Qe-
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ttialw rnid Lmgmnhwindsacht, dabei AÜMÜMiMt
wie sie sonst nnr unter den Tropen vorkommen, richten

ihre Verbeeruogeo unt«r diesen Leuten ao. Jetzt bat

•ioh eiiM stidtttobt G(N»«i{«f0n mit d«a U«b«lstiiid«a

näher befasst. Deschamps arbeitete einen Bericht

darüber aas, welcher mit deo bjgieniscben Anforde-

TUDgen soUieMt, denen sich die Wirtbe in Zakaoft to

unterwerfen h4ben, n&mlich Regelang der RMUTer-
h&ltnisse (diese sind naob Ansicht des Verfassers mit

8 m L&Dge, 2,ö0 Breite und 2,80 Höbe so gering ver-

aoMblagt), ttiflang, B«leQ«hUrog, Blerlehtimg «law
Ab7iie;svorrichtung. gesonderter Spülraum, unJurch-

Icsaige Fusflt>od«a und theilweise solche Wände mit

OdMMtrich, Aosgass mft Abflu», Aiüago vnd Vanti-

latioD der Vorrath- and Speisekammern, gans sepa-

rirter Abort mit Wassercloset, Abzugsröhre anddirectem

Lafteiiilass und ^iehtbenuttuDg von Schlafkam-

«m in der NilM der Kfi«ba md SpalMkaaiBtrB

0. s. w. Werden mit Abstellung dieser mannigfachen

Nachtheile auch nicht alle Leiden der Kuchenbe-

«obiillgtan ven^windw, lO wird doch aiD* gromo
Anzahl letzterer vor Anämien, Rheamatismus, Tober-

oaloae, Dyspepsie und rielleicbt aaob ror daot Alco-

boUsoiaa bewabrt bleiben. Um letzteres za verbätaB

siod aber der Arzt und der Architeci unzureichend,

bier sind der ernste Wille and die Enthallsankait der

Betreffenden in erster Linie maassgebend.

La R»]p das Barrat (SS) bariahtat ilbar da»

exfernen Milzbrand, welcher in Saint-Denis, wo die

VerarbeitoDgTon ausdem Ausland importirten Häuten
and Raaran alntn badaataadan Bnrarbasvalg bildat,

sianliah h&ufig auftritt. — In erster Linie wardan die

Weissgerber, dann aber die Ifaararbeiter ton der

Krankheit befallen. Die Verarbeitung des fransöschen

KahoMtarfala hat bia jatat naob kabw dararttgan Fiall

bervn-rrfr-jfcn am huQfjgslan Sipd die Erkratilcirfrf r

in einer Weissgerberei, wo wao Ziagen- und Zicklein-

falJa aoi dan Amland vararbaltat} dia Zahl dar Br>

krankungen schwankt in geradem Tarbittniw mit dar

llaase der sa bearbeitenden Häute.

Der Verf. beschreibt ausführlich den Verlauf der

einzelnen zu seiner Beobachtung gelangten Fälle, den

Erfolg der nebenher gemachten Impfungen an Ver-

soohsthieren, and sammelt die Ergebnisse seiner Be-

abaabtongan fn ainar aabr klvr angalagtaB Tabalia.

Zum Scbluss schlägt er vor, der nächste internationale

Hygienecoogreaa möge in sein Programm Vorschläge

propbylaotisabar llaaaai«galn wn Abwandong dar Ga-

fahr für die Arbeiter aufnehmen.

Schmidt-Rimpler (35) schildert bier zunächst

nach einem Hinweis auf die Wichtigkeit der Unfall-

varaiobarnngagaaatxa aaob fflr dia Aarsta In

grossen Zögen die durch dieseGesetxe vorgesrhriebf-nen

Einrichtungen and t>a8pricbl sodanu des Näheren die

Sebwierigkeiten, ««laba «leb bti AbCiantBg dar er-

forderlichen ärztlichen Gutachten ergeben. Erwächst

do«h schon aus der juristischen Definition der Körper-

verletzung, worunter auch die Störung der geistigen

Fanetienan an Taiatabao ist, die so aebwtarifa Bant»

tbaiinsf dar trumatiaeban Naunaa (daran Bstttans

t. B. Fraf. Saallgaftllar fa aeiaaa intartamatan

Ausfübrangen: Erfahrungen und Gedanken zur Frage

dar Simolation at«. Dtacb. med. Woch. S. 960 aller-

ding* TarnainL Raf.). Brbablieb arMbwart wird dia

Aufgabe des Arztes aber auch durch den Umstand,

dass das Gesetz keine Definition ron Unfall gtebt. Es
ist nur erforderlioh, daas die Verletzung oder der Tod
die Folge eines bei dem Betriebe sich araigoaodaa

Unfalls ist. Ursächlicher Zusammenhancr 7wi?rhpn

Unfall aod Betrieb sowie ein dem regelmikS3ig«n Gange

dai Batriaba» firaaidaa abnonaaa Braigniaa, danan
Folgen der Gesundheit schädlich sind, sind die Vor-

aosaetzangen der Entschädigungen. Verf. zeigt non

aa ainar Balba ton Baispielen, welche grosaa Badav«

tung den ärztlichen Gatachten bai dar Baaatwortanc

der Fr/Vi?«, oh obige Voranssetznngen gegeben sind,

beizumessen sind. Eine grosse Rolie spielt insbason»

dara dia Ftaga» ob naabtiiflioba waitara Bricraakaagan

oder Fnnctionsstönmgen noch als Folge der ursprüng-

lichen Verletzung anzasehen sind, oad ob die Ver-

soUinoaniBf aioaa banita m dam Uofül varban-

dencn krankhaften Zustandsdiesem selbst zuzuschreiben

ist oder nicht. Andererseits unterliegt der ärztlichen

Baoribeiluog nicht, wie weit die Körperrerletzang der

Zaitt dem Orte etc. nach als in den Betrieb faliand

aasaiaben ist. Das ist Sache des Richters. Doch giabt

aaab bier Verfasser einige interaasante Beispiele an.

Dia sa «iobtiga FNfa, «raleba aMi anf dan Grad
der entstandenen ErwerbsunTähigkeit bezieht, sollte

von den Aerzten nur mit grösster Varaicbt and Zurück-

baltong beantwortat wwdaa. Insbaaondara aotltaB sieb

die Aerzte der Ton einzelnen Baratsgenossenschaften

gemachten Zamuthung, den genaoen Procentsatz der

tbeilweisenErwerbsoDfähigkoit anzugeben, entschieden

widaraataaa. Bina darertige Seblbang bat salbst für

Fachleute etwas willbnrliche?. kfin^nfalls k^nmt man

mit allgemeinen Normen dabei aus. Zum Beweiüe

diassr Aasiabt sind anab biar Tarsobisdana Baiqiiala

sowie Entsobaidaagaa das RaiehsvanidbsraBisantss

beigefügt.

Am Soblossa sainer Aasführongen weist Verfasser

darauf hin, dass sich die ärztlichen Alleste statt

streng an die gesetzlichen Vorschriften halten müssen;

sie dürfen niobt durch persöolichea Mitleid beeinflassk

«ardaa, aoab «aatgar abar dan Simalnalaa aad Dabar-

treibern eine Stütze geben.

Seeligmüller (37) verbraitat sieb hier zunächst

tbar daa grassan Minbranab, dar vAi dsa Onlaabtan

und Attesten der Aerzte ron Seitaa dar UnfallTar-
lelzten und Simulaitf»n ^'«trieben wird, und spricht

aodann von den Schwieiijjkeilea, weiche bei dieser

Saablaga aiaar «Irklidi ol^«eti?an aad garaeblaa Ba-

urtheilung des einzelnen Falles PTit^:''f^''n.';tf h^n,

namentlich bei der E»nt8cheidung der Frage, ob der

Orad dar Brwarbannflbigkait richtig, d. b. niebt

zu hoch, aber auch nicht zu niedrig abgeschätzt ist.

Zur Vermeidung dieser Uebelstände macht nun

S. folgende Vorschläge : In jeder Provinz des Deutschen

Reichs soll ein Prorinzialunfallskrankenhans arriebtat

wardan, in waloliaa auf Variangan dar BaiafsgaBaassii«
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sob&ft jodar Unfali :'eizt», w«nn er nidit auf Cot-

scbädigang von vornherein verzichten will, ?obaM e«

seio Zustand «rUubt, gebracht werden muss. Hier

wird BOB «ater g«aaaw Beobaohlang nitons basoD-

ders angestellter Aerzte und Wartet der jeweilige

Zustand und Qrad der Erwerbsanßbigkeit featgestelU.

Bai dar BnUaaBODf wird dam Varletztan aurgegeben,

aiab nacll dB« gewissen Zeit zar wiederbolten Unter-

suobnng zu stellen. Aufklärung nber tecbnisohe

Fragen and über den Grad der jeweiligen Erwerbs-

iinflUi%Ml sali dan Aantacollegiom eine baaandara

CommissioDTonBanfagaiiaaaaDfBBndvarksflitfataniato.

gaben.

IHa fibrlgan Voraehllga S.*« basiaban il«b aof di«

Bestrafang der Simalation resp. Genugthuung und

Enlach&digang solohar, die irrtbümliob für Simulanten

gehalten waidaa.

Der Verf. bespricht sodann die eben erwähnten

Vorschläge im ainzalnan and banarkt biarxa aogalühr

Folgeadea:

Das ProTintialltiMltaDbaaa bedarf etoar basenderaD

Einrichtung insofern, als die Exploranden wenigstens

SU Anfang rollständig zu isoliraD und unbeeioflusst

vaa aodacra ta baebaebtea tiad. Die Aastalt Bnwa

daahalb aus mindestens 2 grösseren Abtheilongen be-

Btaben: einer Isolir-Abtheilung und einer Gemein-

•abafts-Abtbeilung. In der letzteren sind diejenigen

BntarnMagMi, bei watobaa Siavtatim ran totb*

berein ausgeschlossen ist. Die Direction ist einem

allseitig wissenschaftlich durchgebildeten Arzte von

grosserer Erfabmng, insbaacMidera io dar UdMI-
sache selbst zu fibertragen. Unter diesem stehen ein

oder mehrere Assistenzärzte und ein wohlgeschuIt«s.

zuverlässiges Wartepersonal. Qeist, Zucht und Ord-

nung der ganzen Anstatt veriangl der Verf. «streng

militäriscb'* ; woilliche Personen müssen der Dis-

cretion (?) wegen vollständig ausgeaoblossen sein. In

dfeae Aastalt naa maaa jeder üafaltTerletite, deaaea

dauernde Schädigung der Erwerbsunfähigkeit von

Anfang an nicht unzweifelhaft ist, sobald als möglich

EBT UBterauobang gebracht wardea and iwar bbb

folgenden Gründen: einmal weil die erste Behandluag

oft für den ganzen Verlauf entscheidend ist, sodann,

weil spätere Beobachter über die erste Periode nach

dar Verlettaaf aoa dea Aetea meiataas aiohta aat-

aabmen können.

Dem Einwurf, dasa eine solche Anstalt zu grosse

Dimansioaen Baaebaiea aiBaae, will der Verfaaaer aiit

der Behauptung begegnen, dass — eine genügende

Anzah! Aerzte vorausgeset7.t die meisten Verletzten

nioht eine einzige Macht in der Anstalt zubringen

mOsatea« aeadem gleieh »m Tage ihrer Ankaaft wieder

abreisen könnten. Der Transport der Verletzten selbst

wird nach Ansicht S.'s deshalb nur geringe Unkosten

veravsaehea, weil diaaelbea ja die Staatebaba be-

nutzten (!). Unfallverletzte, welche den Transport

nicht veriragea, müssen Tom Direotor oder einem

AsaisleataB «a Ort aad Stelle aufgesucht und der

Befund featgeatellt werden. Der Transport hat zu ge-

scbeben, aebald ea der Zaatand dea Kraakea erlaabt.

Zur endgültigen Peststellung der Untersnobmi^

des P]iploranden müssen jedem Provinzialkrankenbatise

Speciaiärzte aggregirt sein, und empfleblt es sieb des-

balb, die Kraakeabittaar aalbal, wo immer m«gUeh»

in einer Univer«itrit ^'iJt zu erri'hte-i

Ist der jeweilige Zustand der iürwerbauofähigkeit

festgeatellt, ao wird der Uafalherletite eiaatwellea

entlassen und bat sich nach bestimmter Zeit wieder

zu neuerlicher Untersuchung zu stellen. Vielleicht

Hessen sich auch Stellen für inspicirende Aerzte ein-

richten , welcbe lediglich auswErilga Kraaka ta ba-

Sueben bezw. zu überraschen hätten.

Den Vorschlag, dem AerxteooUeginm eine Com-

miasiOB rea BerafaganaaaeB, Fabrikaataa «ia. beiaa-

geben. begründet Verf. zunächst mit Anführung eines

Beispiels : Ein Kupferschmied in einer Zuckerfabrik

bat in Folge eiaer Qoetaebaag dea Ringfinger der

linken Hand verloren. Die Frage, ob dieser seine

frühere Stellung wieder voll ausfüllen kann, könne

nur eine Commission von Sachverständigen entscheiden;

ebeaao will Verf. die Bataobeideag, ob dea se Sebadaa

Gekonsmenen eine Schuld an seinem Unfälle trifft,

dem genannten CoUegium ubertragen. Eine weitere

Aafgabe desielbeo beatiade in der Prüfung der

ArbaiUttbigfceit der Kranken.

Was nun die Bestrafung der Simulation betrifft,

so hält der Verfasserden § 263 R.-St.-Q.-B. nicht für

aaareiohaad, aadwfiaaoht deshalb ein Gesetz roitbeeoa*

derer TT^rv^rliebnng der Strafb^arkeit der Simulation.

Die diesbezügUoben Strafen hätten zu bestehen in: 1.

RSeksablaog derUakoatea, S. Gallagaisa mit Zwaags-

arbeit, 3. Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte (2 u. 3

ansammen bildea den lobalt unserer jetsigen Zucht-

bausstralil!!), 4. öffentlicherBekaantraacbnng des Ver-

gehens ia dea geiosensiea Zeitungen. Umgekehrt soll

jeder ungerechter Weise als Simulant Behandelte

eine möglichst grosse Qenugthunog und Entschädigung

erbaltea. Ueber eiae aibere Spootalttiraag derselben

schweigt sich der Verfasser Irilr- voli.ständig aus.

Die Vortbeilo all' dieser Einrichtungen bestehen

im Atigemeiaea daria, dass die Aertta Ihr Gataobtan

af sieber gestellte Tbatsaohen aufbauen können,

dass die bestehenden Krankenhäuser und Kliniken

möglichst entlastet werden und dass eine Einheitlich-

keit der Beobaehtaag ia dea PiroviasialkraakaaUlasoni

erzielt wird.

Ein nicht geringer Knizen dieser Anstalten be-

stünde eaeb noch daria, dasa dieselbao fortrafRiobo

Schulen für Kreispbysiker, Strafanstalts- Aerzte, an-

dere Medicinalbearnten, welcbe an solchen ABatalteo

einen Curs durchmachen mössten, wären. —
Deraalbe (38) weadet aich zunächst gegea

Ström pell nnd Oppen h ei m , welcbe die von ihm

behaupteten Häufigkeit der Simulation leugnen.

Strfimpell aeant das Kraekbeiiabfld dar aaage-

sprocbenen traumatischen Neurose ein so characleristi

sohrs und eigenartiges, dass er kaum verstehen würde

wie es Überhaupt simulirt werdea kann; Oppea»
heim gesteht, nur in einzelnen Fällen Oelagtahait

gehabt sa habaa, aiaan Simalaotea la eatlarraiR aad
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Simnlatton alter KraiilrlieitBnMliBiniiiigvn nadmi*

weisen und uieint sodaon, dass wenn andere Autoren

SimuliUii*n in einem beträchtlichen Procenlsat/, iler

von ihueu beobaoblelen Fälle fesigestellt zu haben

gUnbto», M li«g» der arund einmal darin, daas alcli

die eigentlichen Simttlanten einpr Beobachtnng im

Krankenhaus za entziehen suchen, hauptsächlich aber

darin, daas die Begrfiodiing der Simiilation aiobt

aalten eine der heutigen Auffassang von dem Wesen

der traumatischen Nfnrose und Payohoae nicht benror-

ragend Rechnung tragende ist.

Oppenheim fand unter 73 Unfailverletsten

6Simu!anten, also4' jpCt.; AU in der Klinilt zu Halle

unter 130 Kranken nur 2 Simulanten, also nur 1 '/«pCl.

Hoffmann dagegen eonatatirt« in dar Brb'aohen

Klinik in Fleiilelherg unter UnfaUf«rlalat»n SSimO"

lanien, mitbin 'i'i VapCt.

Saaligrofiller selbst fand unter tl UnfallTer*

lettten, nbar die er Gutachten abgeben mussle, 3,

welche ganta Krankbeilabildet aimalirten, aUo fiber

25 pCi.

Dtaaa alob {n aa bobam Naaaaa widarspraebenden

Angabf-n lassen «ich nnr dadurch erklären, dnsj

Oppenheim und Strümpell das Wesen der nach

Unällea beobaobteten SUrongen dea HerTensystems

lediglich in psychischen Anomalien und andeion

functioneilen Störungen suchen und liegt nun die

Frage bezüglich der Häufigkeit der Simulation in der

Beantwortung der Frage, ob es eine traumatische Vea«

rose imSintieOppenheim's uriJ StrrimpeH's giebt.

Diese Frage hat der X. internationale Congress in

Berlin raneint.

Prof. Schalt/ e wies nach, (^ass das Krankheits-

bild der sogenannten traumatisclieo Neurose in der

Tbat niobt existire nad sebloss seine Aasfübningan

mit d«n Sätzen, dass es wohl verschiedenartige Pl^*

cbosen nnd "N'eurosen g;nbe, die durch ein Trauma

hervorgebracht werden können. Diese seien aber

ainialn an diagnoatioiraa nad ja naobdani ala tiaa>

malische Hysterie, Melancholie etc. za bezeichnen,

ferner dass die concentrisohe Einengung desOesichts-

feidH nnd ebanaowenig das biar und da beobaobteta

Auftreten von Anästhesien in keiner Weise als cbaracte-

rislisch anzusehen seien. Dasselbe gelte von den

nervösen Erscheinungen seitens des Herzens; endlich

mfisse häufig über die Frage, ob jemand simulireoder

nicht, seine Glaubwürdigkeit allein ent5cheidet'..

Zur Kritik der eioseloen Erscheinungen der tran-

matisobaa Manraaa ergab dieDlsraasian neob fölgendes:

Die roncentrische Einenj^ung des Ge.sichlsfeldes,

auf dieOppenbeiio für die Diagnose so sehr Gewicht

lagt, ist nnr iuaaiat aalten gefunden worden nnd kann

daabalb in ktinar'Waisa ab cbaiaatatiaUacbaaSymptom

galtan.

Mandel theilte noch mit, dass viele vonüppen-
bottt^s Kraakan anab von Piof. Hiraabbarg nnter-

sucht worden seien und dieser zu wesentlich ab-

weichenden Resultaten gekommen sei, was aber

Oppenbain wabl gewnsst aber vanebwiagan babe.

Bbanaawanig baantan Sabnltaa, Mandel n k.

deren Vorbandanaain batAnistbeala, daianFaBlatelUng

auf ausserordanüreha Scbwiarigbaltaii atSaat, aina Ba-

deutang: beimessen.

Auch die gesteigerte Herzlhätigkeit ist ohue Ue-

dentong, weil sie anab abenaawobt anf Atbaran be-

ruhen , als durch chronischen M--'^;b-,ni:-h von Tabak

und cbronischen Alcoholismus hervorgerufen werden

kann.

Darüber endlich, dass die psychischen St^mngen,

aufweiche Oppenheim für die Diagnose der tran-

matisdhen Neurose so riel Werth legt, leicht simulirt

werden können, sind Alte einig.

Nach die.<;fr RekSmpfar>f!f der Oppenhetm'schen An-

sichten gebt Verf. sodann über zur Frage derHäufigkeit

der Simnlattan und aobildart hier snnlebnt die Lage
der wirktiih kranken Unfallverletzten vor der Pin

fuhrung desReiobsb&ftpfliobtgeseizea und während der

Herrschaft desselben. Dia Binfflbrang der Reieba*

kranken versicberungsgesotz«^ der Jahre 1883 und IdM
bat die Zahl der Simulanten um ein erheblicbes ver-

mehrt und ist mit der Fürsorge um di« Unfallverletzten

anab deren Begabrliebkail in aiaobreokandarWaiaa ge-

wachsen

,

Verf. schildert hierauf, wie ein Unfallverletzter, von

aeinen Prenndeo dareb den Hhiwais anf aotobe, waleba

sich durch Doctorattesie UntavstAtanng seitens der

Versicherung erschwindelten, gandattt aar Simnlaticn

verleitet werde.

Das Gelingen der Simulaiiun selbst hangt ab ein-

mal von dem Grade der Schlauheit der Simulation,

dann von der Sacbkenntoiss, Gewissenhaftigkeit der

Aarsta.

DieSimnlanten iheillSeeiigniüllor in grobe und

feine. Die groben können allerdings nur unkundige

Aente hinten Liebt fuhren; ander« die feinen. Diese

sind namaatliab cntcr den gebildeten Arbeiterklassen

2u finden, nnd haben die vnn ihnen simulirten Krank-

heiten geradezu studirt. Sie machen ihre Studien

vMti bbm am BHaham, aondem anob in den KKnikan

nnd Krankenhfiii'^Tr. ^t. _H 'hschnlen der .Simn

lation." Diesen geriebenenen Simulanten gegenüber

bedarf es ?or allem grosser Saebkenntnlss aeitans das

Arztes; dass die.<ie nicht immer vorhanden, zeigen zwei

von Seeligmüller angeführte Beispiele ganz eclatant.

In dem einen Falle bat die bei der Mehrzahl derAerzte

fsblaada Kaoatnfaa ron neurologischen Untersnebongs-

methoden zu einer ganz falschen Dia^rnose geffihrt!

Der andere Fall betrifft einen gesunden Locomoitv-

fllhrer, dam die Simniation aina jihrliebe Rente von

über 2000 Mk. einträgt. Sodann Ist es .lucli noih

wendig, dass der betreffende Arst eine gewisse Er-

fahrang besitzt nnd sind deshalb junge Aente

sicherlich zur Beurtheilung von Simulanten wenig ge-

eif^net. Schliesslich kommt anch die Qewissanhaflig-

heit des Arztes in Betracht.

Bringt der Arst die Klagen dea Eiploranden

lediglich 7.n Papier, ohne sie einer genaueren Würdi-

gung zu unterziehen, dann stimmen freilich die von

dam Kranken angegebenen Braabaiaangaa mit dem
prfaamirten Kranhbattabilda dar laanmatiadian Naa-

9»
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rose überein. Kommt dann nocb btnzo, dass sich der

Arzt über das Urlheil älterer Collegen oder Unter-

sttchungsresullale von Spezialärzten einfach hinweg-

sttet, dftim ia( es freilieh nfiflieb , di« SimutolUm

leltf^nes Vnrkommniss zu erklären.

Auch ist es nicht gutzubeisseo, lediglich den That-

bMtMd festcMtelleii und alles «ödere der Oewteeeii'

haftigkeit desRichters zu überlassen : haben Jocli beiilo,

Arst and Richter das gleiche loleress» daraa, ob Wahr-

heit oder Lüge siegt.

Dass Unfallverletzte übertreiben, ist bekannt.

Manchmal genügt (-in ernstes Wort, um sie davon ab-

xubringen; meistens hilft das aber wenig oder nichts.

Viele wdleo eiafeeh nieht rageben, den sieh ihr Za-

stand gobossort hat. nur um die süsse Gewohnheit des

Ilicht«tbaDS Dicht aufgeben zu müssen, uamenllich

wenn der der Arbeit entwöhnte Körper Mbwerßllig

oder fettleibig geworden ist. Was den letzteren Punkt

betrifTt. so kannten hier die Krankenhäuser dadurch

abhelfen, d&ss sie wenn möglich wenig anstrengende

Arbeiten Tornehmen leseeo.

Der Verfasser sphliess'. sodann seine A«sfühning«n

mit dem Resultate, eine traumatische Neurose im Sinne

Oppenheim*« giebt es nieht; ein Ant, der nech den
Schema dieser nicht cxistirenden Krankheit untersucht,

geritb in Gefahr TonSimulaoten getäuscht zu werden.

Bei den jetii mögliohen Gelegenheiten ta nntersochen

ist der Frooentsatz der Simnlanten 25 pCt.—30 pCt.

;

eine sichere Beobachtung und Untersuchung ist nur in

besonders hierzu eingerichteten Krankenbäuaero mög-

li«h nad einl deshalb die beslehendea Unfallgesets*

dieser neuen Kinrichtung anzupasser; nrr)lioh die der

Simulation Ueberfübrten sind mit aliet i>lrenge zu be-

strafen und ist daher eis besonderes Geset« mit den

bezüglichen Strafandrohungen zu erlassen.

Im letzten Tbeile seiner Ausfährangen veröffent-

licht Seeligmüller noch 2 von ihm abgegebene sehr

«mfangreliohe Qataehten, auf welche hier wegen dieses

Umstands nur verwiesen werden kann. Das eine be-

trifft nach Strümpeir» Einiheilung einen Fall von

tltcemeiner, das andere sioen soleheo loa looaler

tranmatissher Memoie.

,
Suii ilit ilbfcrholdciic paa Itaiiders Ryiimbanen.

Tidskrid for Sundbedspleien. i. Bi. 6. U. (Die
IrrSnItliehen CSerandhdtSTerbiltnisse der Klsenbabn-
functionäre an einer Bahnstrecke im östlichen JQtland
werden auf die maogelbafteu Wohnungen derselben

surfiehgeführt) Attl llrlh.]

10. Gemein nnt^ii^e An«tAlt«a.

a) Schule.

I; Abel, W. JeokiiuoD, Schoolhygien« inciuding
simple directions rtspccUag Ventilation, eyesigbt, in-

fectioos diMases, and Aist aid in injuties for sohoole
and faniliee. London. 12. fil pp. — 2) A ken , S. van, De
gyronastiek in de volk.'Oipvocdin^. Hottcriiait!. 3. 48 pp.— 8) Albizki, J. A., Itifin-nza vi srhcol nn physi-
cal dcveUpment. Vrach. St. I'ttirsb. 5t>4— :)76. —
4) Altschul, Th , Zur SehuiarzUr.vt;' Lex -8 Prag.
— 5) Derselbe, Hcricbt über dic Kinlührunx von
S«buliint«n in Prag. Präger Woeheneohr. 8. 147. —

6) Axenfeld, T., UDtersurbang mehrerer Marbarger
Schulen aul Kurzsichtigkeit. Dissert. Harburg. 8.

;'>0 Ss. — 7) Harthes, K., Manuel d'h>gienü scolaire.

l'aiis. 18. — 8) Bonguertil, Beschreibung des neuen
Sohalgebftades (Neue Realschule). Strassburg. 4. 4 Ss.

1 Pbete^. und il Tal^ — 9) Broaardel. M. P., Sur
les amelioratioBt intredoites par le CooMil anperienr
de Tinstruction publique dans to regime des itablisae-

roents d'etiseigneroont secondain; (ia/.. des Hosp. 29.
— 10) Derselbe, Regime des Etablissements d'en-

seignement second^irc Amelioratioos» iniroduitos par
le eenseil snp^rieur de l'instructiou publique. Ann.
d'Byg. No. 2. p. 114—12& — 11) Bargera teiB,
I. , Ueber bygienisebe ünterraohnng der Sehalverbilt-
nisse. Wien klin. Wchschr. 975—978. — 12) Bur-
stall, R., Tbu Ttacbing ul l'bysiology in Girl'» Srhools
San. Record. p. 180. — lo) Dreyfous, Note sur
rinspcction mvdicale des ioolcn k Paris. Rev. d'byg.

p. 19—25. — 14) Gelpke. Theod., D e .^ug n der
Blementarscbüler und Klementanebfilerinntn der Haupt-
und Residenzstadt Karlsruhe. Eine statistische Unter-
suchung. TQbingen. 1891. gr. 8. 136 Ss. mit IS Fig.
— 15) Gcsundheitsregeln für die Schuljugend. Zusam-
raengestnllt vor: der Hy/^ier.esecti in des Berliner Lehrer-

Vereins. Mit einem Ueglcilworle von W, SieRcrt.
Berlin. 1591. 16. 22 S.«, mit Abbild. — IG; G i r ode,
L'Enseignement de l'Uygiiae et les Instituts en Alle-

magne et en Autriche-Hongrie. Ann. d'hyg. No. &.

p. 445—447. — J6a) Grass I. Zar Sohabetormfrage.
Friedreieh't Blltter. 41 Jahrg. 8.999. — IT) Holle-
rung, K., Die Medianschrift. Eine ärztliche Studie

über den Sitz, da.s Schreiben upd die Schritt in der;

Schulen. Wien. — IS) Kafemanti, R., SchuUinter-

suchunften des kiiidlicben Nasen- und liachäuraumes
an 2288 Kindern, gr 8. Dansig. — 19) Kaller, G.,

Hy^aiMbe Gjanaatik fär die «eibltohe Jngend wih-
rend des tehulpflidittgen Atter«, nebet «nem Anbange,
enthaltend U^ t untren mit dein I,arj!;iarder'schen Arm-
Und lirust.stiirker für Klassenunterricht und Lun^eu-
gymnastik. 2. Aull, /.üricb. 8. 75 Ss. — l'O) Key,
Asel, Die Pubertatsentvriokeiung und das Verbättniss

derselben zu den Krankheitserscheinungen der Schul-

jugend. Wien. klin. Wcbsebr. 3. 660. — Sl) Koll-
mann , J.| Die Sehnlbjgiene nnd ihre neueste Forderang.
gr. 8. Fteiburg. — 22) Kotelmann, L., Francis

Warner's Bericht über die änliobe Untersuchung von
vierzehn Londoner Schulen. Zeitsohr. f. Scbulgesund-
heitspfl. Hamburg-Leipzig. 697—715. — 23) Lagrauge,
P , li'hygiene de l'exercice chez les enfants et les jeu-

ncs gens. Paris. — 24) Lehmann, Wilb., Ueber
Hereditätsverhältnisse und ophthalmMoopiscben Befnnd
bei der Myopie. Inaug.-Diss. Kiel. gr. 8. S7 Ss> —
SS) LSwenfeld, Leop., Zur Mittelschulreform in Bayern.
Hemerkongen vom äi/tlichen Standpunkte. München.
1891. gl. S. 22Ss. — 2f) Motais, La Myopie et l'^cole

en France. Paris. 8. II pp. — "27, Nelson . T, Kdu-
cation in its relation to the development of mental
faculties. Birmingh. M. R«v. 321—339. — 28) Ost.
Die Fnge der Sehalhygiene in der Stadt Bern. Bern.

I8S9. 9498e. — 99)Piehery, J. L., Gymnastique des
^coles. Av 30 fij;. 8. Paris. — SO) Rh ins »ein.

J., Die YerindBruDgeti dtr bcbülerauKen in Btiug aut

Refraction und Augenspiegelbefund, lestgestellt durch
in Zwischenräumen von mehreren Jahyen wiederholte

Untersuchung derselben Schüler. Dis&ert Würzburg.

8. 21 Ss. — 31) Siebter, SL, Hygiene als Lohr*
gegenständ an iendwirtbsebaftliebea Lehranstalten.

Budwcis. 8. 7 ?s — ^T, .Schmidt, F. A , Die Slaub-

schädigungcn bi im llalli-nturnen und ihre Bekämpfung
mit besonderer Rijelt^ieht auf die Lungenschwindsucht.
Leipzig, gr. 8. ä2 ös. — 38) Scbmidt-Hiropler,
II. , Die Schulkurzsichtigkeit und ihre Bekämpfung.
Leipzig. Lri.-8. 115 Ss. mit eingedroolcteo Figoien.

94} Siegert, W., OesuadbeiUregelo für die Sc^qI-
Jngend. 99 8». - S5) Stadtmann, 0«o, UntM*
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suehoDgen über die natürliche Beleuchtung; in den
städtischen Schuk'ti xu Göttitig«n Arch. f. Hyg. Hd 11.

S. 293. — SfO l itr, Christ., tl. isttsstörungrn in der

Schale. Vortrag. Wiesbaden. 1891. 8. 50 Ss. —
37) Wense I, Besehieibanf des neuen Sebolgebiadea
Mor Rcslanstalt) und Einweihung desselben. Ucilbronn.

4. 19 Sa. 1 Pbotogr. und 5 Taf. — 38) Vintras,
L., L'bjrgiine et l'^ducation niMicalo > n Aiit;lL'tt-tr>'.

Rev. i'hjg. Paris. 1139—1150. — 38»; W. iss, G. A.,

Die moderne Kniehang und ihre Folgen in kör^jeriioher

ond sittlicher Besiebang. Ein Weck- und Mabnraf.

Berliii. gr. 8. 48 Ss.

Brottftrdel (10) fasitdl« BrgebniiM d*r fraB»

zösiscben Hefnrmplane der Mittels ob olen

susammen. Weniger UnterricbUstondeo, mehr Zeit

mm Sptelan im Pnien, w«b«i deo Lebreni die Ver-

pflichtung auferlegt wird, Sorge zu tragen, dass auch

wirklich gespielt wird, dem Alter angepasste gjmnasti'

sehe Uebangen, welche erst in den Oberklassen in den

Tanonterriobt an Keck und Barren überzuf^ebon

haben, verlängerte Schlafzeit, und zwar 10 Stunden

für Sokülor unter 15 Jahren und 9 für solche darüber

aind die «iebtigsten PunH«. Leider stellen sich der

Ausfülirut.|^ ernste Iliii'iernisso in den Weg:. Fs ^^\\t

einen zähen Kampt luit den Traditionen der Universi-

t&t, velehe ihren Standpunkt ala den riebtigen an-

sieht, und mit der Schwäche 1er Ulern. welche prin-

cipiell allen hygienischen Neuerungen la ut zujuleln,

während sie in der Mehrzahl der einzelnen Fälle nicht

naebleasen mit Bnocbes am DJapena v«n Tamaater-

richt. FrorübunKon etc. nn<1 wi^lcho seilet nicht niüfJe

werden, angesichts der Prüfungen der Hochschulen,

ihre Kinder dnrob Privatarbeit zu überbörden.

Dreyfoiia(13) kritisirt die Bestimmungen über die

Tnspection der pariser Schulon. So, wie diese

InspeotioD jetzt gehandbabt wird, ist ihr Mutzen fast

ilioaoriaob. Oem ärztlichen laspeetor sind sowohl den

Lehrern wie den .'^'chiilern gegenüber die Hände

banden. Seine Nachrichten über den Gesundbeitszu-

Staad der Sehnikiader erhilt er fon Sohuldlreetor,

der, selbst ein Laie und nicht im Stande, eine Dia-

gnose ZU stellen, sich auf die oft, ja meistens lugen-

haften Aossagen der Kinder oder deren Eltern stätsen

moss. während dem Arzt kein Recht zusteht, sich im

Hause de.s betrefTenden Patienten über den contagiösen

oder nicht contagiösen Charakter der Krankheil zu

Orientiren.

Die Fitern, welche alintalig begreifen, >lass,

wenn sie zugestehen, ihr Kind sei an Scharlach er-

krankt gewesen, diea ein Perahaltea dea betroflbadea

Kindes selbst, orant. auch dessen Geschwister auf

6— 7 Wochen von der Schule bedeutet. Iringen dus

Kind mit der Angabe zurück, es sei an Bronobiiis,

Halaanttaadang eto. erkraakl gavesan, nad Ittrdera

ao daa Bnlatahm iw aar allaakiallgaa Sebalopi-

daadea.

la Stookbolm welsa man dnidi vtreflnftige Anord>

nungen. denen sich das Sohaloberhaupt und die

Lehrer überhaupt aufs strengste unterzuordnen haben,

derartigen Missständeo vorzubeugen. In Paris hängt

der Director nicht nur nicht von dem Antt ab, der

doch f«m hjgieniachan Staadpankt ans flerr in dar

Sobaie aein sollte, da er für die Gesundheit der Kin»

der verantwortlich ist, sondern der Director ie;t dem

Arzte geradezu vorgesetzt; denn als i. B. vor einigen

Waeben die Vorwaltang Aaboblaaa wOaaobt«, wie «ft

und auf welche Art die [nspection vorgenommen

verde, erkundigte sie sich hierüber bei den Direc-

toren!

Auch den Professoren gegenüber steht dem Arxt

Veinerlei Äuiurität zu. Vor zwei Juhren hob man die

i'^unctivueu der Aerzie auf, weiche beauftragt waren,

daa Lahrpataanal In aataer Privatvobnnng aufaa-

suchen. Man rortheilte diesen Dienst anf die inspici-

renden Aerzte. Nun soll also jeder Inspeotor die-

jenigen Professoren besnehea, welebe in der NKbe

ihrer Schule wohnen. Zumeist wohnen diese aber in

einem ganz andern Stadttheil und wissen dann gar

nicht, an welchen Arst sie sich zu wenden haben.

Daraus resuliirt die vollständige Unmöglichkeit der

üeberwachuni^ dea Lehrpersonals durch den Arzt. Er

bat nicht das Hecht, den in seine Klasse zurück-

kebrendon Lehrer 6ber seine Krankheit tu befragen,

noch weniger ihn; den Aufenthalt in der Klasse zu

verbieten, was doch nach einer ansteckenden Krank-

beil im lataresse der Kinder geboten wire. Die Ge-

fahr ist aiolit ^erin^rer lei chronischen Krankheiten.

Dürfte man besonders kleine Kinder in Contact mit

einem Lehrer bringen, der mit Sjphilis behaltet ist?

Odor mit Taberoaloso? Marfan forSifeBtliebtekaRUch

die .«ehr intcre^iyante Geschichte einer Tuberoolose-

epidemie, von der 14 im gieicbeo üurenu 8—9 Stunden

tiglicb beacbSftigte Angestellte ergriffeB wardoa.

Sind auch die An&teckungsbedingungen in der Klasse

keine so vollkommenen, .^o ist es doch nö.hig, die

Aufmerksamkeit der Hygieniker auf diesen Punkt zu

lenken.

Da die Ilerurir. des ärzilicben Sohulinspections*

weseos jetzt auf der Tagesordnung steht, so ersucht

Dreyfoas, den Artt daa Raeht aiamtinnan, Ja aaob

ge^^'ebunen Tnisiänden SobAlar sawio Labrtr »US dar

Klasse entfernen zu dürfen.

Girode (16) berichtet über seine Reiseaindrfieke

in Deutschland und Oeslerreich- Ungarn, bei

der Besichtigung der hygienischen Institute und

Einrichtungen in Berlin, Wien, München, Leipzig,

Peel, Ptaf , Jena aad Wttrsbarg. Daa Mflaebener by-

gienisclie Institut hat dem Verf. von allen besichtigten

am meisten imponirt durch fractische Gintheilung und

die Vollkommeabelt der nreokentsprecheadea Btnrioh*

tung. In Berlin ist das hygienische Museum besondera

rei<'hh»ltig'. Die Art des rrrterrichts in den verschie-

denen Anstalten, die Curse, Besprechungen, bygieni-

aobea Eicursioaoa Baden gfinatige Beortheiloag. Die

wichtige Stellung dieser ln^'-'i:'i\ in denen die ganze

Hygiene der Neuzeit eine i'Üegestätle zu gedeihlicher

Weitarratwicklung gefondea bat, uad aas welchen

wissenschafiliche Entdeckungen von grosser Tragweite

hervorgegangen sind welche auch durch ihre Organe

untereinander geistige Fühlung haben, werden in allen

ihren Leistungen entsprechend gewürdigt. Hervorge-

hoben wird nnler rielem aadani die Aaabildoag dar

89*

Digitized by Google



m IMMRBICB, OmniDBRlTSrrLROR mm OBRRTRAeBARR TSlRRKBAUKSRITRir.

SebQllfxte darcb das PesUr hygienische Instital, wel-

chen nnoh bestandenen) Examen nicht hlos>» die In-

spectiori der Schulen, Wohnungen der (Externen etc.,

Mnd«ni Mch in dw obtrstea GyninasialUaiM der

hyijienisrhA UntrrricM fibortrrii^cn ist, wodurch ilicse

Wissenschaft in ihren Haupllehren in weitere Kreise

getragen wird.

Grassl (16a) unterzieht die Schul reformfrage
Tom ärzlHrhen Standpuf.lile aus einer eingehenden

Bespreohuiig, ron dem Grundsatze ausgehend, das3,

di« »lle EiotbsUiing des lebenden Menschen in Qeitt

nnd Körppr bribphalt^n , nicht ein Theii auf Kosten

des andern Torzugsweise ausgebildet werden darf.

Dies fäbrt ven selbst sur Präge der Ceberbfirdoog.

Nach G. ist Uebetbünhuiff ilann gpirflen. wenn durch

irgi>nd einen Qrund, der mit den Studien zosAmmen-

bängt, die lt6rperli«li» TflcbUgkelt des Stndlrenden

unter das normale Maass für das betrelTendd Alter

herab^'ivsft/t wird ab#r auL^li <l;u'.ii. wt^tm liurch ein zu

starkes Anstrengen der üei.stesifaiUiglceit die Frische

des Geistes selbst leidet. Die UeberbSrdungvfnge ist

anders zu beantworten liirisii^htli'b der Vcilks5c'}uilen

and anders hinsichtlich der Mittelschulen und höheren

Lebrustallen. Der Besaeh der VoHrasohnleii ist bei

ans obligat und in den Volicsschulen müsssii dAber

talentirte nnd nicht talentirlo Schüler znsammen-

kommen, die Zahl der Schüler ist für den einzelnen

Lehrer meist eine tu grosse and dieser kann daher «n-

möglich irdividnalisirend beim Unterricht vorgehen.

Anders verhält es sieb daiail in den Mittelschulen.

DiM« selten ein gewisms Quantom Anlage «nd Ar-

beitsfähigkeit roraus , und wer diese nicht hat. soll

nicht Studiren , und wenn er nicht freiwillig bieraaf

Tersiobtet, soll und nnss er abgeworfen werden. Iieider

wird hei der Ent'cheidang, ob iler Sohn einer Familie

stmliren soll oiier nicht . in den meisten Fällen die

Frage, ob der Sohn auch die Fähigkeiten zum Studiren

besitxt, entweder gamlebt oder doeb niebt gendgend

in Betracht gezogen Mei^t enl!5.*heidpt rler Roichth^im,

die Lebonsstellang der Eltern oder es sind andere

ioiseTe üfflstinde dabei im Spiele. Verf. bat 9 bay-

riiche QynBaiien auf den Stand der Eltern der Studi-

renden geprüft und zn diesem Zweck die Kitern ir>

3 Klassen eiogetheiit. In die 1 . Klasse gehören: Bauern,

Handwerker, Bedienstete der anteiwB Categorie; isdie

2. K'a<i«e stellte er fite KanflentP, r;ro«sinrlustriel!en.

dann aber auch mittlere Beamte (iSxpeditoren, Leh-

rer etc.); in die S. Klasse die pragmntischeD Beamte,

Aerzte. Advocaten, Notare, Lobrer etc. In Bereclmung

wurii«>n (heils 19, tbeils 20 Jahrgänge gezogen und

es ergab iich hieraus, dass in den besagten Lehran-

stalten in dieser Zeit im QaBien ]37()ä Schüler in

die 1 Tüteinklasse eintraten, von denen jeilooh nnr

4^'>i't oder 35,2 pCt. absolvirten. Procentmässig

trelTen bei Beginn des Sladiams aof die Eliernfclasse

I HOpCl , auf die II. 43 pCt. ^^n^ üuf III. i?7pC'.,

dagegen entfallen von den Absolventen aof die 1. Klasse

4SpCt., aof die IT. 38.5pCt. and auf die III. 29,5pCt.

Der Umstand, d-iss die Söhne der Bauern, Arbeiter etc.

mehr Absolventen lieferten wie die der beiden anderen

CBtegariBB, blngt nachG. mit der Ueberbflrdnngsfrag^e

enge zusammen. Hie P.»iist:)rbeiter verfahren iiümlich

bei der Auswahl ihrer „Stodentea* viel kriiiscber wie

die beBitaeDden Klassen, basoaden die BaamleB, b«t

denen ilie Söhn<i absolut wieder Beamte oder der-

gleichen werden sollen, ohne Kucksicht darauf, ob sie

genügende F&hlgfceften besitaea «der niehi. F9r der-

artige Schaler exiatirt dann freilich eine starke Ueber-

bürdang; von ihnen und ihren Eltern wird dann, statt

den wahren Grund hierfür einzusehen, meist das System

dar Oyoiaasien angeklagt.

Hier zieht dar Verf. denn noch die Frage berein,

warum die .Gebildeten" so wenig talentirte Kinder

prodaoirtea , and glaabt als Unaehe blerfBr das AaS'

saugen der geistiger Kraft desVattrs durch die Wissen-

schaft oder Siandeathitigkeit, die geistige Raabwirth-

sebaft anklagen za nfissan. lla«h seiner Aaslebt ist

die Ausnutzung unserer gelehrten Well eine ongemeio

starke; der Niedergang des Adels datirt ans jener Zeit,

als seine Angehörigen, dem Zuge der Zeit folgend,

Tielleieht aoeh aas Noth, aaob bei ihrea miadar tatoa*

tirten Siihtien daa Iltebste eiTviaben wolltea aad doob

nicht konnten.

Einen weiteren Orand fSr die relatlTe OebarbSr*

dung sieht G. in der zn frühen Dressur der Söhne der

Gebildeten, wobei er als das Allerverkehrteste bezeich-

net, wenn 3— 6jährige Kinder in eine allgemeine

Dressaranatalt, Kleiakinderbewabranaialt geaaant, ga-

bracht und nach einer Schabtone s^egtrichelt ond ge-

baaen werden. Hier wird der Cbaracter frühteitig

erselxt dareb die AagawShaang. doroh die «Blldaag*,

die d.inn auch darnach ist. Die Jugend will Freiheit

und Leben , nicht Zwang und Lob. Aach der Beginn

des Stadiums an der Lateinsohnle mit 9 Jabrea fit ri»

zn früher.

Der LehrstofT kann nach zwei Richtungen hin zur

l'eberbürdung beitragen, er kann an nnd für steh tu

gross aefa* er kaaa Csraer sa ialaasir verarbeilat wer-

den, Zu gross kann der I.iehrslofT w>r1c- aus zwei

Gründen werden, es können za viele Gegenstande ge-

lehrt werden, oder es kSaaea twar aar wenige Ltobr»

gegenstände vorhanden sein, in dem einzelnen Gegen-

stand aber eine Höhe des Wissens verl!»na;t werden,

die eine üeberbürdung zur Folge haben muss. Daaa

ia dea Qymaaaioa and tbaliaben Aaatalten wirfciioh

eine roberbürdiins; in der einen oder andern Hinsicht

besteht, weist G. eingehend nach. Uass diese Ueber-

birdang eiae k<irperiiehe Sdiwiobaag tum Qefalg«

haben mnss, unterliegt keinem Zweifel. Um diesem

Uebelstande abzuhelfen, müssen von einer Nutsea

bringenden Schulreform folgende Punkte berSeksiob

tigt werden: 1) Bessere Aaswahl der zaoi Stadium

Bestimmten, und 7war in körperlichrr und geistiger

Beziehung. 2) Späteres Beginnen dea Studiums, nicht

vor 10 Jahren. 3) Grossen Berficiniobttgaag der

l(ör|ierlic(ien Ausbildung:, jedoch nicht durch Hinzu-

fügen einer 3. modernen Turnstunde zu den beiden

bereits rorbaadanaa pro Woehe. sondern dareb Ge-

währung von Laft and Licht, von zwanglosen Spielen

aad Vergofigmtaa. 4) FestsatBUBg eiaor llaiimal-
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sobulxeit ond Einschiebung genügend lugw PtVlM
swisoiMD d«o «ioMloeD 8obal«lond«n.

[Laohmann, Ueber die Königliche Resolution

lückaicbtliob der Niedersetzung einer Scbulcommissioo.

Norak Hcgu. F«rlidl. p. tl6. ff. ftlnl.

Holm, J. C, Ueber Vulks- und Schulbädcr. For-

b»Ddliogemöde och Foredng paa de« 3. ourske Laeur
i Bergen. 1889. 107. i. 8. Mb.]

b) KTftnk»D»DiUlt«n.

Albrecht, H., Neaero Kfankenhausbaulcn.
üesuD'ih. -Ingen, S. 72'j. — 40; Back, Anstalku zur

Fürsorije für (ji^ncitiKif. Vijrtra^\ ^i-h. auf d. d. Verein

f. öff. Gesundheitspfl. — 41) Hilirr th, Tb., The care

of ihe Sick at hon« in Ihr bospit^l; a handbook for

fonUiet ud tot naraee. Traaelated bj epeoisl auibe>

riljr 9t fh« satbor, bjr J. Benteil ftidenn. Lenden.
12. 337 pp. 1 pari — 42) Broca, A , La r6>irgani-

sation des böpitaux. Les assistants. (iaz. hebd. Paris.

2. 5. p. 600. — 43) Brn, Paul, Bibliothcqut d'assi-

stance publicjue. Histoire de Bicetre (bospice, prtsoa,

asile), d'aprc.H lea dooumenta historiques. Dessins,

feesiaile, pUn« dans le texte, pieces justifioativea.

PtrefMe de M. to Doeteor Borneville. Paris. 4.

498 pp. 1 plan. — 44} Boaloanid, Dea ac«oois
organisAs par I'union des fefnmea de Pranp« k Vo90ir

sien de r^pidemic Rrippi; rlc 1S89— 90. Rcv. d'hjrf;.

p. 510—516. — 4.')) CiiavaLta, l'Jans du futur ÜMtel

Dieu df SÄ^nt-KtieiiDu. Loire m^d. St. Etienne. jj. 27G—
284. 6 plans. — 46) Description of thc New Lirerpol

Royal Infirraarj. Lancet p. 1052—1054. — 47)

Drooineaa» G., De la riglementation eo hygi^ne

bospiUliir». ^$xi». 8. II pp. — 48) Duche, E.,

Note sur fassisfancu publique daiis les camp«^;iifs.

Auierrc. 8. 11 pp. — 4'J) !)yrenf urtb, M,, Ueber
Hrilsiätt-'H für ."^chwindsQcbtigo Beilin. 8. 48 Ss. —
50^ r. Kstuarcb, Samaritertafein. 10 (z. Tbeil färb.)

Blatt. Kiel. gr. 4. — 51) Eydam, W., Samariter»

bneb für Jedermann. AllgeaMnveratäodlielie Anleitang

tur «raten HBlfeleistung bei Unglflekellllen. S. Aafl.

Braanschireig. 1891. VIII. 80 Ss. Mit 73 Abbild.
— 52) Fels ho (, E, Das Weib als KraDkenpflegerin.

Practische Winke. HQni-beii. — 53) Fcrrar.d, R, et

A. Delpeoh, Premiers secours en cas J'acoideuts et

d*indispositions subites, 4. Mition, augmentie des

Douveliea inatroetions da eonseil d'bjgiöne publique et

de Mdnliriti de la Seine. Paris. 1891. 889 pp. Avec
106 figures intercal^cs dans lo texte. — 54) Fits-
gerald, C. E, Lectures on phjsiology, hygiene ete.

for hospital and bomc nursing London. 12. 154 pp.— 55) Goertng, Lehrbuch für Krankenpflegerinnen.

Bremtn 1891. gr. S XXII. L>02 Ss. — 56)Grancher,
Essai ü'antisepsie midioale. Rev. d'hyg. p. 495-510.
— 57) Gilles, Du Service midical dans les hopitaux

d'Angleterre. MarteiUe mW. 168—787. — 68)HBn-
p h r 7 , Laurence, A naniial of nnralng, isedieal and anr*

gieal. 2. cd. London. 12. 253 pp. - 59) Hutitie!

et Descbamps, Äntiscp.<iß midicab; et .soarlalirc au
paviilon d'isolement de rhopital des enftinls malades.

R«?. d'hyg. p. 600— 608. — 60) Jahresbericht über

die Verwaltung des Medioinalwetens der Rranken-

aaatalten und die Sffentliohen Gesundheiteverbiltniaee

der Stadt Pranbfart a. M. Herausgegeben ven dem
äritlichpn Vereine. 33. Jahrg IS89 Frankfurt a. M.

gr. 8. IV. 29.=)Ss. — 61) J u 1 1 us b u r k <; r , Die Sana-

torien gegen die Schwindsucht. Ci.pulär- wissensobaft-

Hobe Betrachtung. Berlin, S. ir> Sv — 62)

Korbelius, V., Die erste nülf*" kti Lt, Glücksfällen.

Belehrung für Berg- und Hüttenarbeiter. Mit einem
Beitran über die erate Hülfe bei Ternnglfiekangen
doreh SeUafwetter oder Naduobwadcn T<m v. Asdreob

Wien. 12. 72 Ss. Mit 17 Hoiischn. - 6.1) Hupen,
B., Die Pflege dc^ giüuudea und kiaukeu Menseben,

nebst einer Anleitung zur ersten Hulfoloistung bei

plötalieben Erkrvikungen und Unglücksfällen. Mit

bMonderer BerSeksiobtigung der Bedürfnisse und Vor«

biltniaw der Undbevobner. 13. XU. 476 Sa. —
64) V. Langenbeeb, v. Ooter und Werner, Die

transportable Lazaretbbaracke. Zweite vcrmrhrft^ Aiif-

isge. Berlin, gr. B. XIX. 511 Ss. Mit 24 lafao

graphischen Tafeln und zahlreichen Holzschnitten im
Text. — 65) Loh mau D.W., Die Gründung von Ueil-

atätteo fSr unbemittelte Lungenkranke. Hannover. 8.

15 &. — 66) Loren», Ueber aweoknäaaige Einriob-

tnngen von Ktfniben. Berlin. 8. 58 8*. €7)
Mauriac, R, L\ Soeicfß de» ambulanccs urbaincs do

Bordeaux; .scii r.r^anisa'ion et S'Jii [•.'iictiMinifm'jiit.

Dcrdeaux. '^ '24 pp. — tiSj M e r ry - D.- lab... t , Sur
les btins doucbes de

j
ropret^. Lo Mnns. — 69)

V. Mosetig-Moorhof , Die erate Uülte bei pliiTzlicben

ÜDglfieksfällen. Fdr Samariter dargeatellt. ZwoiU g&Di-
liob umgearbeitete Auflage. Wien. 8. Vif. 188 Sa.

Mit 35 Abbild. — 70) Napias, IT., L'assistanco publi-

que dans le d^partement de Sambrc-ct Loire Paris.

8. — 71) Pfeiffer, L ,
ivschenbuch für Kranken-

pflege. Zweite verbesserte Auflage. Weimar. 8. XIL
328 Ss. Mit Abbild. — 72) ROhlomaun, O.A.,
Album für Krankenträger, Yerwondetentransport und
erste Hülfe im Kriege. Neue Ausgabe. Dresden. 16.

Mit Abbild. — 78) Ruppreebt, Paul, Krankenpfleg»
im Frieden und im Kriege. Zum Oebraneb für Jeder-

mann, insbesondere für Pflegerinnen, Pfieg-^r u. .\erzte.

Leipzig. 8 XX. 436 Ss. Mit 443 Abbild, im Text.
- 74) Spreiitrler, J'.ks., L»'hr- utid Ilindbuch für

Hei lg' hülfen (Badir), auch Lehrbuch für Sanitäts-

soldaten, Krankenwärter etc. Zum Unterrichte besUamt
uud empfoiüen Tom kgl. Staatsminiatexium des Innern

gemäss § 3 der iDitraetion tnr Badeordnung. Viert«,

einen Anhang Vermehrte .Xiiflage .\ ui^.sViurg. 189t. S.

XI. 217 Ss — 75) Ziemssen, II. v. Anstalten zur

Fürsorge für Genesende. Vortrag, gthilten auf der

ZV. Versammlung dea deutschen Vereines für öffentl.

Oeanndbeltapflegei. Tiefte^, f. Geaundbeitapfl.

Back (40) berichtet tunäcbst über die Straas*

borper Recon va! esce n t en a n s t a ' t üospi?, Lovis»,

welche der Strassburger Bürger Juü. Aug. Ehruianu

1876 nH aia*m Onpital wn 1 «00 000 llk. begründat

hnt Dieselbe besteht aos zwei Pavillons, eiinpn für

.Munuei und einen lür Frauen, vetobe durch eine zu

Spaziergängen bei aeUaebtam Watter geeignete Oiaa-

gallerie verbunden sind und 60 Betten enthalten.

Die Kosten für die Erwerbung des Bauplatxea (mit

grossem Garten) und die Herstellung des Gebindes

nebst Beschaffung der inneren Cinrichlung betragen

234 000 Mark sodass ein Capital von 850 000 Mark

für den Unterhalt der Anstalt verbleibt. Der VerwaU

tung sieben allljKbrIiob die Ziaaan in BeInge ron

32 000 Mark und der Erlös von Gartenerzeugnissen im

Betrag von 2000 Mark zur Verfügung. Bei dieser

günstigen Finanzlage nimmt dia Anstalt auch Re«on*

valescenten, die privat bebandelt wurden und die

meistens in üussorsl or.scliöjifteni und kläglichem Zu-

stande ankommen, sowie scrophulose Kinder auf.

Aneb B. ist dar Ansiebt, dasa die &riobtang und

rnlprbaUiing dor Anstalten nicht Aufgabe dfs Staates

und der Gemeinde sei, denen ohnedies durch die

nenere Soeialgesetxgebnng eins Reihe von Riesenaaf-

gaben erwachsen ist. Bei der Wahl des ürtes lirf

man ksia» an rigorosen Anfordsrangen stellen, da die
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an die schlechtesten VerhSIlnisse gewöhnten Pfleglinge

BQch in der bescheidensten Umgebung {•iaf»Gbe Gär-

ten, freie Ltg» überhaupt) sich glileklieh fthlen.

Die Anstalt selbst soll den Character des Pauiilien-

bauses haben (Z'mmer mit 2 — 6 Betten). Was die

Zahl der Pfleglinge anlangt, die eine Stadt der Neu-

grÜBdoBf BtB«r Angtali lo Grande legen mnee, so

wir] ilie {letztere Jem vorhandenen Bedürfniss gerecht

werden, wenn sie etwa ', 4 der in den Hospitälern der

SUdt bebandelten Penonen aofnebmen kann. PSr

Stressburg mit 110 000 Einwohnern bat sieb die

gei^<onwärtige Ar^tält mit ihren 60 Betten ala ToU-

kouiuien ausreichend erwiesen.

Ifaflh den in HGnohen, Berlin nnd Strassbarg ge-

Dinchten Erfahningen rauss man einen tSglit^hen I'^^^ge

Satz TOD 1,75 bis l,äO Mark in Aassiebt nehmen. In

den deatseben Autelten erbalten die Pfleglinge 5m»l
am Tage ihre Verpflegung: Morgens Milchcaffee oder

Milch mit SemmelD; als «weites Ftühstück Bouillon

oder Butterbrot mit Fleisob, Warst oder Käse; .Wittags

Suppe, Gemüse, Fleisch (190 his "250 g' un.i Brot;

Nacbmillags CalTee mit Milch oder Butter! rod mit

Obsti Abends Suppe, Fleisch oder Wurst, Salat a. dgl.,

aveserdem je nacb den loealeo Oewobnhetten V| bfe

' '

,
Liter Wein oiler '

, Liter Bier Mittags. Als 'lurch

scbuiltlicbe Dauer des Aufenthaltes sind 20 Tage,

natflriieb mit einntnen Aasnabaien, anzonebmen. Die

Verwaltung iai, d& fiele Pfleglinge zu leichleren Ar-

beiten herangezojyen werden können, eine sehr t»ir.-

fache, für Sirassburg haben sieb 2 Schwestern und

swei weiblieb« Dienstboten als «asrelebend erwiesen.

Auch ilie Hausordnung ist sehr einfach und erstreckt

sich nur auf die Zeit des Aufstebens und Schlafen

legen« nnd die tersebiedenen HaUteiten. Im Uebrigen

ist den Insassen der Anstalt vollste Freiheit gewährt.

Die einxige disciplinarische Maassregel, die jedoch er-

fabningsgemäss selten in Anwendung gebracht werden

mnss, beätebt in der Entlassung bei nnwQrdigem oder

ungesittetem Betragen ond Ungehorsam. R. ii hliesst

seine wichtigen und erschfipfenden Ausfuhrungen mit

dem Wnnsobe, dass die Reoonrateseentenftage Ibien

berechtigten Platz unter den Cultnraufgaben der

Gegenwart bebalten möge.

Bonlonmi^ (44) bespricht die Leistungen der

Union des femme« de France bei Gelegenheit der

vorjährigen Infltienzaej/idemie, und weist darauf

hin, weich wichtige Kolle diese Vereinigung im Kall

einer Epidemie u spielen im Stande «Sre, wenn ihre

Intervention von vornherein in IVberpinjtiirimunrj mit

der As&isteooe publique geregelt wäre, wie dies Jetzt

sobon für den Kriegsfall mit der Milltirrervaltung ge-

sebeben ist. Wörde dieses Beispiel von Paris gegeben,

80 würden ihm mehr als 500 1Vj\ iazsuid'e. wo die

Gesollschaft ihr; Comites bat, nachfolgen, und im

Fall einer ernsten Epidemie mfissten die Resnltete als

höchst seg..nsrei.'he Überall empfunden werden

G rancher (5*)^ theill seine Erfahrungen über die

Erfolge der medieinisehen Antisepsis (antisepsie

medicsle) mit. L'eber die Antisepsis in der Chirurgie

und QeburtsbiKe ist kein Wort mehr su sagen, sie bet

ihre Feuerprobe hostatiden. Anders ist es mit ihr bei

ansteckenden Krankeiten, wie Diphtherie, Scbarlacb,

asem. flier sncbt man soTiel wie möglidi Weiter*

infectionen durch Isolirong der betr. Kranken su rer-

hindern, doch hat die Zahl der jährlich constatirten

Ansteckungen trotz isolirsäleo etc. bis jettl nicht

abgenommen. Spaoiell die Isolirang, wie sie im
Hopital des enfants malades ausgeübt wird, hat sieh

als ungenügend erwiesen, die allgemeinen Krankeasäle

gegen Infeotion dureb Kasem und Diphtherie sn

sdifitun.

Bis nun die defuiitire Methode gofunden sein wird,

durch deren Anwendung dem Umsichgreifen der betr.

Krankheiten siobere Orensen gesteekt werden kSnnen,

hoffte der Autor durch die medirjnische Antisepsis

(antisepsie mtdicale) Erfolge zu erzielen und erhielt

anch die Mittel bewilligt, nm die ndibigan Tera&slal-

tungen r Pressionsdampfapparat, neues Parquet etc.)

treffen zu k(inoen. In einem Spital neuerer Ordnung
würde es nur der Anschaffung spanisober Winde aas
Drahtgeflecht. Körbe aus Messingdrabt QOd eiset

Hilfspllegerin für jeden Saal bedurft haben. Die

spanische Wand, 1 m 20 om hoch, besteht aus meb-
reren bewegliehea Abtheitaugen, deren letate ns die

Wand gehakt wird, und als Einla.ss für die Pflegerin

dient. DasGanse bezweoktAbsperrung des dipbtberie-

oder maseniferdiobtigen Kindes wihrend der sor

Untersuchung nCthigen Dauer seines Aufenthalles in

dem Saale. Das schmerzliche der Isolirung fällt hier-

bei ganz weg; das Kind siebt alles durcn die weiieo

Uasoben des Heises.

Per Messingliorh erleichtert die Desinfertinn der

Gegenstände, welche zur Mahlzeit des Kindes gedient

haben; er kommt mit seinem ganzen Inhall naeh <3e*

brauch in einen Ke.ssel mii kochendeui Wasser.

Die Pflegerin hat nur l>ienst bei den Kindern in

(Quarantäne. Sie muss nach jedem Conlacl mit einem

verdäciitigen Kinde die BSnde in Sublimat wasehea
nnd die Schürze weeiiseln. Bines dernndefOB Kinder

darf sie nicht berühren.

Diese an sieb sehr einfaoben Maassregeln wurden
während des Jalires 1889 auch in Abwesenheit Dr.

Grancber's pünktlich durchgeführt; es ergaben sieb

in der Praxis keinerlei Schwierigkeiten. Der Erfolg

war bei Masern ein minimaler, was sich leicht daraus

erklärt, dass die .Ansteckung hier gewöhnlich erfolgt,

ehe man noch die Krankheit ahnt. Doch ergaben

•orgfiltige Beobaebtnngen über Qang «nd Riobtnag

der Ansteckung dass keineswegs der betr. Kranke

sich mit einer Atmosphäre, welche Träger der An-
steekung ist, umgiebt, sondern dass fast immer dlreol«

Uebertragung durch Berührung stattgefunden hatte,

dass also der eingeschlagene Versuch sich in richtigen

Bahnen bewegte. Und diese Annahme wurde durch

die StetUtik der Diphtberieagsteoknngen bestStigt.

Die Zahl der „Innern Fälle" stellt sich hier 1'
1

' 3.

53 kamen von der Masernabtbeilung. die andern ver-

tbeilen sich anf die aeebs andern medieinisehen ond
chirurgischen .\l tli-ilungen in Gruppen von 20. 26,

U, Id, 27 Qod 1. Dieser einiig« FaiJ trifft auf die
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Qrancher'scbe Abthetlunj;, und zwar war auch dieser

k«iB« »cbte DipbUi«rie, soodero ScbarUcbaogina mii

dlpbthwfoikiliahtni Belag.

An QaltfaDbeit zar Ansteckung hätt4 e» Mtr
ebensowenig ffcfehll wie aaf den andern Abtbpilangen;

die Säie belierbergten 6 irrtbämlicher Weise bierber-

gasobielt« diphtb«riaknuik* Kinder tdd 4 Standen bto

6 Tage lang. Darob, ^ir ben angefäbrten Sebut/

lUMSsragela wurde indessen eine Ueberlraftuag Ter-

bfitet.

Von der Ansicht aasgebend, dase die bei Sfibnr-

lach so häufig eintretenden Coniplioationen nioht eine

Folge dieser Krankheit selbst, sondern tbeils Erkäl-

tungs- «der Diätfehlern, «am grfiaetno Tbeil aber anf

Rechnung neuerfolgter Iiifertion tn setzen seien, ver-

suchten Haiinei u. Desobamps (59) in dem ihnen

wibrend oben genannter Zelt antereteltten Isollr-

pavillon für Scliarlacb durcli antiseptiscbe

Maassiegela di« Zahl der Complicationen zu ver-

ringeni und glauben bterin mit Erfolg gearbeitet zu

haben. — Da Kinder mit grossen Handeln, deren

Hachen Tust immer in einem Zustand „habitueller

SubiDtlammalion'' und , latenten Microbismus** sich

befindet, sn GonpUoatkinen nller Art am meisten sn

neigen scheinen, wurde vor Allem aaf die antiseptisobe

Behandlung der Mandböble grosses Qevrioht gelegt,

nnd letatere tSgKeb mebrere Male mit 8 preo. Bor-

wasser reichlich und wiederholt ausgespritzt. Es ist

dies sicherer als Qurgeln, das auch die meisten Kinder

nicht Terstehen. Die auf der ürancher'jcben Abthei-

lang eingeführten Vorsiohtsmaassregeln wurden auch

hier leobacbtct, ausserdem halle jedes von Scharlach

befallene Kind mindestens 3U Tage lang das Bett zu

böten« nnd wnrdo «abrend der ersten 9—4 Woohen
ausschliesslich auf Milchdiät »{öselzt. Von den iti

Frage kbrnmeaden 3&SchAxiacbrällen endete 1 todtlicb

nnd twnr bei dnem allgemein tnbereolflsen mit onge-

beorer traobeobroncbitischer Adeniiis bebartinen Kna-

ben. Der Tod war hier höchstens dur f I i Srliar-

iacb beschleunigt worden. In allen äudorn Fallen

reilief die Kcankbeit raeeh nnd leidit, kninee der

Kinder starb an Scharlach oder dessen Complicationen.

Die Autoren glauben sieh su der Annahme berechtigt,

daai falli lie aneb Olttok gebnbt nnd Ibnen nur leiob-

tere Infectionen zugefallen seien, die Behandlung der

Kranken, oder vielmehr die hier eingeführten hygie-

nischen Maassregeln ihr gutes Tbeil an dem günstigen

Erfolg beanspruchen dürfen.

Ziemssen (7b) zeigt in seinem äusserst gehalt-

Toiien Vortrag, dass die Keconralesoenienf rage
ebensewobl vom intlioben nnd bygienieoben, als vom
soci.'ileii und administrativen Gesichtspunkte aus von

hoher Bedeutung üt, in ihrer principiellen Bedeutung

als bygienisebe nnd Tolksthfimlidm Instilntion aber

erst jetzt gonVgend bei nns gewiidigi sn werden be-

ginnt.

In {raiikreioh dagegen wurden schon im Anfange

de« 17. Jabrbnnderts kleine Stiftangen für Genesende

von Privaten geschaffen und im 18. Jahrh:iT;r!nrt nf

standen in Paris fiele solober Aostaltea meist den

grossen Hospitälern affilürt. Gagen das Bade des

vorigen Jahrhunderts von der Revolution hinweg-

gerafft, entstanden sie erst wieder in der iMitto unseres

Jahrhunderts von Neuem in grossartigem Maassstab,

so die riesigen Asyle in Vincennes '181)7 mit 500
Betten für M&nnerJ und in Vesinet (400 Betten f&r

Finnen nnd Kinder), sowie das Asyl St. Bngdnin in

I von (100 Betten für Manner) uod fiele Pllratas7lO}

Kinderasyle an der Seeküsle eto.

In England bat die Primtwobltbitigkoit u. A.

157 Anstalten (Or RMOOvalesMnten mit 5000 Betten

geschalten.

in Deutsobiand gab es bis vor Kurzem nur ü von

Privaten gegrandete Reoonraleeeentenbeime , die

Münchener, die StirnMb«{ger nnd die Frankfurter

Anstalt.

Die Nfinobener Anstalt vom »Verein snr Unter-

stutzung hülfsbedürftiger, aus den Krankenhäusern

austretender Reoonvalescenten", auf Anregung des

Kammerberrn Jos. von Mann begründet und durch

grossartige Schenkungen des Königs Lodwig I. und

des Prinzen Carl von Bayern gesichert, verfügt über

ein Vermögen von 156 000 Mark, sowie über die

Zinsen der bedentenden Stiftnng des Bürgers Martin

Ädelmann und erbaut gegenwärtig auf einem vom

Stadlmagistrat geschenkten Areal ein neues Qeb&ude,

welcbos 100 Betten nnd eine rollstindige Binriobtnng

erhält.

Die Frankfurter Reconvaleacentenanstalt Hainenr

besitzt zwar nur 26 Betten, ist aber vortrefflich ge-

legen nnd gebalten und wird zweifelsohne mit HAlfe

der grossen finanziellen Mittel des Heiligengeist-

Hospitals die dringend wünsobenswerthe Crweiteroog

trfohren.

Auch Berlin besitzt mehrere ähnliche Anstalten,

das RecoQvalescentenbaua der Johanniter (2ö Betten)

nnd die beiden magistmtisoben ReimsUitten für Ge-

ne.sende auf den Rieselgütern Heinersdorf and

Blankenburg (je 50 Betten^. In Nürnberg wird

näobateos eine Keooovalescentenanstalt m der Nabe

des Krankenbnnses mit 194 Betten enriebtet nnd
ein Leipziger Bürger hat znni gleichen Zwook der

Stadt zwei Güter im üirzgebirge überlassen.

Was einige principielle Standpnnktfragen be>

züglicb der Errichtung von Heimstätten für Genesende

anlangt, so ist durch die reichsgesetzlichen Be-

stimmungen über das Krankenversicheruagsweseo an-

erkannt, dass dis ans dem Krankenhaus entlassenen

Recoiivalescenton noch ein Anrecht auf die commonale

und Vereinsbülfe besitzen, da denselben eine wöcbent-

liebe DnterstStsnng im Betrage der Hiifte des Tage*

lohnes zugebilligt wird. Die.se l'nteraiQtzunc wird

aber meist von der Familie des Genesenden ab&orbirt,

oder wenn er noterbeiratbet Ist, bei der Unwirtbliob-

keit der Schlafstellen etc. im Wirtbshause vergeudet.

Da ferner bei der zunehmenden l'i'borfüilung der

Kraokenbauser die Ueoonvaiescenten 5ebr iruhiteilig

ontlsssen werden mfissen, wen fibrigens auob die für

'Ion Hrrrtivrili^^ffTiien erhöhte Gefahr, von anstecken-

den krankbeiteu befallen xu werden, rerlaogt, so
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fehlt ea unrerkenubnr an Anstalten, welche eine

Zwischenstufe zwisoheu Krankbeil und Qenesung dar-

•tollMi ond TOD d«m G«n«Moden die vi«lfMll*D Ge-

fahren abwenden, welfhf srhlechie Wobnungen, un-

genügende Erwärmung der Käume zur Winterszeit,

ntngelbftne Bni'ahniög, fohlend» Pflege, Fkmfllen«

sorgen und zu frühe Aufnahme ^ler Hausarbeit iin

Oefolge haben. Dazu kommt noch der ganz uu-

berechenbai« iMntHselie Effect, welchen eine hnmane

liebevolle Pflege Mf dMgnnz besor.ders »inp(nngliche

Gemüth der von schweren Krankheiten genesenden

Arbeiter, Dienstboten ausübt, zumal dieselben durch

dfe leoge Krnnkheit ihren Dienet verloren beben and

niclil wissen, wo sie ihr Haupt niederlegen sollen.

Was die Keconvalescentenanstalten hinsichtlich der an

«anehnender UeberfBllaag leidenden Knnkenhineer

leisten, dai Beigen zur Genüge die Erfahrungen in

München, wo die dortige Anstalt den Kranken-

häusern alljährlich Platz für 1200 bis 1500 Kranke

sehnA.

Als weiterer Vorlhoil sinJ die geringeren Ver-

pflegongskosten in den KeconTalescentenasylen za ei-

«ihnen, welohe In Hfinehen eiren 1,80 Hark pro Tag

betragen, wiibretiJ sich die Verj-tflcgun^ in den

Kreokenbftusern auf 2,50 Mark berecboeu Das unter

dem Pmtaotonte der Qnttin de* früheren Hlnisters

Olftdetone stehende ReconTalescenlenbeim verausgabt

pro Tag und Kopf nur 1,33 Mark fiir die Mundver-

pflegong. Das sind denn doch überzeugende Eifern,

die den Stadtgenieinden, sowie den Orts- ond Berufs*

kassen zu denken gel>en.

Die Frage, welche Krankheiten zur Aufnahme in

die Asjle sieh eignen, ist dahin t« beantworten, das*

in erster Linie die acuten Krankheiten, die Ver-

letzungen und Operationen, sowie das Wochenbett

and in zwoiler Linie die chronischen Krankheiten Be-

röeksiohtignng finden sollen. Unbedingt auszu-

schtiesson .sind Geisteskrankheiten, ansteckende Krank-

heiten, namentlich Syphilis, äusserltche Ekel erregende

Krankheiten (Baene n. dergl.), fibelrieehende Affeo-

tionen und endlich der acute und chroni che Alcobo-

lismus. TaberoaloM bringt, bei Einbailaug der

nothigen Torelekt, der Umgebung keine Gelahr nnd

wird deshalb in Hänchen anfgenemmen, wenn acute

AfTectionen ( Lungenblntung . Pleuritis etc.; über-

standen sind. Seibstversländiich ist eine gute silt-

liehe Qnalilieation fOr die Aufnahme unerlisaliohe

Vortedingung und diese zu liefern sind die Aerzte

des Krankenhaoses und namentlich die über das Vor-

leben des Genesenden meist orientüte Vefwaltung he-

sonders geeignet.

Bezüglich der Frage, von wem die Anstalten er-

richtet werden sollen, giaubl Z. seiner Ueberzeugung

dahin Ansdrook geben zu sollen, dass es förderlicher

i?t, wenn die Gnmnindcn nur unterstiitrfnd und

fördernd gegenüber diesen Institutionen sich ver-

halten, im Uebrigen aber die Brriohtung nnd Unter-

baltutig derselben der freien Vereinslh.iiigkoit iil er-

lassen werden, Nameotliob sollten die Beruisgeoossen-

sehaften ihre Ueberwdifisse der Schaffung und Unter«

haltung dieser trefflichen Institution suwendeo, um
ihren von Krankheit genesenen Mitgliedern u. Aodece»

eine dem Körper wie dem Gemüthe gteioh WOU-
Ihnende Heimstatte nnd alle die Vortheite zu TSt*

schaffen, die Z. so überzeugend entwickeil bat.

[1) Selaberg, S. Verhaltuogaregeln gegen «pi-

demiaehe, ansteohende Krankheiten und über das I«o*

lirungslooal in Laurvik in Norwegen. Zeitschrift für den
norwegischen ärztlichen Verein. S. 241 — 252. (Von
örtliohem Interesse.) — 2) Dahl, Johann, Ueber Sa-

natorien tür Schwindsüchtige. Norsk Magazin. S. 310
bis 318. ft. IUmL

Steenstrup, R., Jahresbericht aus dem Küsten-

hospitale Fredriksväm tör acrofolöee Kinder 15. Mai
18tO— 15. Hai 189a Tidsekrift tot den nerskoLaege»
foreninp. p. 470.

Dav neue K TL^tenbospital zu Kredriksvärn
(einrj kleine- Seestadt am Ska^rerak, Norwegen) wurde
im Mai 1889 eröflnet. £s steht uat«r dem Protectorat

der Königin Sophie von Norwegen und Schweden. Dia
Anstalt befindet eich Torläafig in einem daan ge-
mieflieten Hause und kann 80 Rhtder »ufiaebnea.

Ausser dem reinen Seeklima hat das Hos^iltal zu spioer

Verfügung vorzügliche warme und kalte Seebäder.

25 Kinder sind im Jahre LehindtU, von diesen sind

9 entlassen. 6 bedeutend gcbcssiert, 2 gebessert, und
1 nicht gebessert. Die monatliche durchschnittliche

Oeviehtisuttahme uar fQr «immtliehe Kinder 608 g,
rariirend von (89 bis 1880 g.

Die Anstalt ist Winter und Sommer offen.

Catarrbe in den Luftwegen sind nicht vorgekommen.
Ein Fall von SpitzenMtarrh mit Albuminurie wurde
ganz bedeutend gebessert, das Albaaeo versobwaod

gans. & J. Mm,]

o) Bnthindnngs- Anstal ten und flebammnn-
wesen.

76) Budin, Sur la prescriptioii des antiscp'.iques

par les saj^es femrais Rev d'hyp. p 10r> — li'S. —
77) Gleitsmanu, Das Hebammenwesen im Kreise Zaucb
— Bellig — jetzt und vor 25 Jahren. Viertelj. f. ger.

Med. Bd. 58. S. 138. — IdJ Liesauer, Regeln und
Batebrungen f&r junge Mutter. Neuwied. 1891. gr. 16.

2R Fs. — 79) Lutz, Die Äntis<?iisis in d-r Hebammen*
ira^c. Fricdreich's Blätter. 41. Jahrg. S. 100. —
80) Queirel, Une transformation de materuitd «n
proviooe. Revue d'bjrg. p. 6— 19.

Budin (76) referirt namens einer Commissioo

liruuardel etc.) über die Voctheilo der Haassregel,

die approbirten Hebammen mit aniiseptiscben

Präparaten auszustatten, da die hierdurch event.

entstehenden Gefahren in keinem VecUUtnles sn den

zu erhofTenden Erfolgen steht'n. Dem Sublimat wird

der Vorzug gegeben, und zwar sollte die Hebamme
dieses in Gestalt einer Pastille fShren, «elohe in rothca

^^ier mit der Aniscbrifti Sublime, 25 Centigrummen,

poor an litte d'uau. Poison. eingehüllt ist.

Xhats&chlich iiai diese PasUUe zu bestehen aus

25 cg Sublimat corrosif, 1 g Tiartrisohe Siure, 1 mg
Kf.ußd de Bordeaux. Ausserdem haben die Apotheker

an die Hebammen Sublimatvaselin 1 f. lOOü in Dosen

OB 30 g abzugeben.

Alsdann smd die Hebammen verantwortlich zu

machen für durch ihre Kaobl&ssigkeit herbeigeführte

Unglücksfälle. Es wlw wAttsobenswertb, daas die-
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jMligto, wtlUh» in dor Antisepsia aiekt bewandert

sind, gezwungen werden, einen Cursus von 3 bis 4

Woobeo durobzum»ciion, am d&s Vers&umto Bftohta-

holea, d«na bis J«tii betnebtmi IM» tM« HtbanoMn
di« Antisepsis »Is ein überflfissiges Cbiwiiiren.

Luti (79) TeröfTentliclit bier zwei gericbts&rzt-

liohe Uutacbten aus dem Jabre 18ä9, die die Frage,

ia welokMi UmhBg» sieb dit ABtisepsls la dsr
Hebammenpraxis MBgsbttrgsrt hat, ia trslfoadsr

Weise beieuobten.

In «insn Vslle war g^'gen fliae HebsBiM K. gs»
richtlicbe Klage erhoben worden, durch diS HidltSB-
wendung antiseptisch«;r MiHel bei Vornahme ton Ent-
bindungen in vier Fdlten septische Infection der

W6obnerinnen verursacht zu haben, wodareb in 2 Fällen

d«rTod tterbeigeffibrtwarde. Nach der Obereinstimmendea
Aamgs «Her Zesgra «asob nob die Hebamme K. vor
EntbiBdangea nie, weadete ebensowenig hierbei aati>

septiüche Mittel an; bei zwei der erwähnten Kaibia-
dungrn noit nachfolgender septischer Infecliun war sie

nachwt isl:ch tnit der unreinen, nicht desinficirti.n Hand
Sur Kntfernung der Nachgeburt in die Vagina einge-

drungen. Wie aus Allem hervorgeht, bat In ilubamme
K. nicht direct ans Naeblissigkeit, sondern baupt*
s&cblieh aas Uakeaatato gefehlt, sie weiss alalieh von
Antiseptik and deren Bedeatnng für die Hebammen-
Sruis nicht das Mindeste; im Verhör über die Ver-
Qnnung der angeblich von ihr angewandte Carbulsiiiirc

befragt, giebt sie an, 20 Tropfen Säure auf l Liter

Wasser also 1 : 1000 genommen zu haben.
Der zweite Fall betraf die Hebamme B., die oben-

falls beschuldigt war darsh Aasseiaehtlauung der knÜ-
e^sis and dureh fliatansetsung der allergewSbnliobsten

Reinliehkeft innerhalb ganz kurzer Zeit bei 5 Wöchne-
rinnen den Tod an Puf rperalfieber verursacht zu haben.
Erst nach den ersten 3 Tijdesfallcn schaffte sich die B.

Carbolöl und Carbt-Uäure an, vor li'.f-siT Zt-it be-

schmierte sie ihre Hände mit Schmalz oder Butter.

Obsobon nun die besagten Todesf&IIe sweifelsehne

dar UBtsrlassBBg jegUaher aotiseptischor Voisiohts-

niaassregoln von Seiten der beiden Hebammen zuzu-

schreiben waren, wurde doch in beiden Fällen das ge-

ricbtliobe Terfahrea eingestellt, da die HebammeB
gesetzlich nicht zur Anwendung antiseptischer Mittel

verpflicbtet sind. Der aaf die Hebammeninstraolion

sich becieheade Art. 1S7 Abs. 8 des Pol.-Str.-G.-B.

vom 36. Dezember 1871 ist nämlich nur bei Ueber-

schreitnngen der Befugnisse der Hebammen, nicht

aber bei Unterlassangen anwendbar, da nach einer

BatsdlieidttBf des KSaigl. Oberlaadesgeriabts WtBehea

Tom 16. Mai 1?84 eine Hebamme, welche der ihr

durch $5 der Bekanntmachung des Staatsministeriams

des laaen tob 8. Deeember 1875, die InstraetioB Mr
die Hebammen betreffend, auferlegten Verpflichtung

Sttwiderbandelt, nicht auf Grund des oben citirten

Art. 187 bestraft werden' kann. Hiernach sind die

Bebammen auch bei den gröbsten Unterlassungssünden

mit den schwersten Folgen für lieben und Qesuadheii

strafrechtlich nicht verfolgbar.

Lata aateitiaht bqb die Mittel, die angawaadt

werden könnten, um einp-" allspitic^A und durchgreifende

Anwendung der Antisepsis in der Hebammenprazis la

ersielea, elaer elagebeodateB Bespreehaog. Die Bayr.

Medicinal-VenraltOBg ist bisher nur belehrend und

empfsUead vorgsgBagtB aad aaeh der Aasioht dM

Verfassers sind Belehrungea aad Empfehlungen dem
niederärztlichen Personale gegenüber absolut unwirk-

sam. Solange nicht diese Frage darob ein zu er-

laaaeBdes Laadasgesets garegelt wird aad wie s. B.

in EIsass-LothrinjT?n Strafen ,mf die nicht stricto Be-

folgung der Hebammeninstruction gesetzt sind, wird

ia dieser Hlnsiobt keine weseatltobe Besserang aixialt

werdSB. Das Vorgehen der Suspendirnng einer Heb-

amme, wenn in deren Praxis einige Todesfälle in Fnlge

von puerperaler Infection eingetreten sind, ist nicht

als Straft soBdara aar als polisallldM noberhaita-

Biaassregel aufzufassen, die leii^^'Uch verhüten soll,

dass die Zahl der Opfer einer grenzenlosen Unwissen-

heit and Oleiflhgflitfgkeit niobt aoeh am weitere m-
mehrt wird. Die Frage, ob man, nachdem die Be-

lehrungen der Hebammen sich bisher meistens als

gänzlich nntslos erwiesen haben, sich mit diesen Be-

lebrangen nicht besser direct an das Publicum wenden

soll, ist im Allgemeinen bei der dolicaten TJatur der

Sache zu verneinen, obschon auch in dieser Beziehung

den PobHaam etwas mehr Aandiroag niohts sehadea

würle, da die meisten WÖrhnerinncr keine Ahnung

haben, welche Qefahr fär sie eine unreinliche und mit

dem Wesen der Antisepsis aiobt vartraate Heb-

amme ist.

Ausser der Nichtanwendung antiseptischer Mittel

macht Lutz den Hebammen noch den weiteren Vorwurf,

dass sie la der Vaobgebortsparioda dia spantaa« Aas-

stossani:^ der Plarenta meist nicht abwarten, sondern

mit der Hand in den Qenilalcanal eindringen und auf

diese Weise die Vaobgebart aatferaea, wodareb BatS^

lieh die Gefahr der Infection wesentlich erhöht wird.

Ausserdem enthält die Arbeit noch einige inter-

essante statistische Angaben fiber die Zahl der Todes-

Alle an Puerperalfieber.

Queirel (80) berichtet über die Veränderungen,

welche in dem Gebärbaus zn Marseille vorge-

nammeB wordea. Die Mhers nartehtang war so an-

günstig wie niöglicli. Der Gebärsaal lag unterhalb

des Saals für fieberhafte i^rankbeiten, in welchem auch

oft BlattsfBkiBBke aatergabraobt wardea, and dloht

neben dtn Saal fär angenkranke Neugeborene. Ein

Badezimmer war nicht vorhanden. Eine Desinfection

der mitgebrachten Kleider fand nicht statt, die anti-

septlsoba Babaadlang ailstJrte aar als Phantom ia

Gestalt eines nicht gehandhalten R<>gl.?ments

Seit 3 Monaten sind alle nötbigeo Käumlichkeiten,

günstig gelegen aad follkommea eiageriehtet, rar»

banden, dabei ein wohlgeschuUes Corps von Elevinnen

und Wärterinnen. Seit dieser Zeit zeigt die Tempera-

tarenliste aber auch, trotz vieler schwerer Entbindun-

gen anter 90 im Ganzen nur 5 mal eine Steigerung

über 37, welche durch Blattern, durch Zahnkrankbeit,

Wecbselfieber, and einmal durch eine unbekannte Ur-

saebe bervorgarafra warde. Die Varsahrifleo fSr die

Hebeammenschülerinnen sind slrict gefasst und ihre

Durobfubrung wird aufs strengste überwacht, eine

KachlSssigkeit mit Disoiptfnarstrafen gebBsst. Ibsea

allein ist die Hilfe bei der Entbindung und die Pflege

der Fraa abartrafeB. Xeiae Haadleistang darfge-
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macht werden, oline ilass vorher und n^-^MiCT die

Arme, Hände und tiagel in Seifenwusser, d^nu bubli-

natififlanf gtrainigi wfirdm. Di« IiiflmiiÄrM dlrfm
ilie Krankon nicht berühren. Ihre ThatigVeit be

schränkt sieb aaf die Keinballuog der Säle, Enlleerea

d) Q«fftngal«sw«««n.

Sl) Kl ohne und Lcpproann, Ncul- Versuche ühvr

Gefangenenernährung. Herl. Wocb. No. 30. —
Proal, Les slatisiiques crimiiiels et 1« libre irbitrr.

ADoal. d'hyg. No. 9. p. 235-212

Krohne uod Leppnann (Hi) berichten, das«

bisher in d*r Strafanstalt Moabit au viel Kobton-

hydrate, zu wpm^j; Fiit, Ki weiss zwar fast genug,

allein SU uberwiegend vegeiabiliscbea gegeben wurde,

walebM tttn gnMa»ti Thtil iin«a«g*DaUt abgAMhiedAB

wurde, l'm Wandel zu schafTen, bot sich billiges Ei-

weiss in reioblicber Monge in abgesaboler Milch, Käse

und H»r{ng. Als Pett wurde Rindstalg ond Sttbrnab

gewählt. Auf grössere Pleiscbmengen musste verzichtet

werden, dasselbe konnte nur vrie ehedem in zerfaser-

tetu Zustande breiigeu Speiseformen zugetügl werden.

Aaf diessr OrnDdlag* watds «in Miwr Btst eiDgeföhrt

(pro Tag und Küy' 70 g Tsgatobnisohes, 16,28 g
»nimal. Eiweiss, 49,93 Fett, 568,55 g Kohlehydrate),

und SS bat siob derwlbe naob j«dsr Ri«btiiiig b«wibTl.

Prübewoiso wurde auch billige Pisobnabrong (beson-

ders Sohellfisoh oad Kabeljau) gegeben und ein aus-

gdtoicboetar Brfolg enlelt. Ea kann den Gefangenen

8 g aoimalisches Eiweiss mehr gttw&brt wsrdsn, als

es sonst h>n der günstigsten Zusammenstellung mög-

lich ist. Die mit der Cooosoussbutter Torgeaommeoe

Prflfettg 6st Diebt so dsreo Gonstoa am.
PrciI (82; zweifelt die Richtigkeit des Saties

von der Unfreiheit des Willeos, welcher siob auf

die Oteiebnisslgkelt der Zableo der Verbreohens-
statisiik gründet, an, indem er zugleich die ihat-

säfhlich* rn«»letrhhert dieser Zahlen nachweist. Wenn
eine gewisse Anzahl ron Verbrecbeu jäbrhob begangon

werdoB« so bat Ar das eiBseloe iBdlfidanm so HeDig

ein Zwan^ dazu bestanden, als gewisse einzelne Indi

Tidaep t. B. vergessen tnüsseo, ihre Briefe mit

elBsr Adresse so nnebeB, treUden dieses Veisebsa

alijährlich von eiaei sitnKob gleicbmissigSB Aatabl

begangen wird.

e) Arbeiterasyle.

89) Beeker, Ueber die Unterbringung der Obdaeb*
losen vom hygienischen Standpunkt. Cuiilralbl. f. Ge-

sundheitspfl. S 114. — 84) Cachcui, L<s petita

logemenls Par üu.s. It- v. d'hyg. p. 421— 4:il. —
84 a) Confer*ni«' i n iht housins of ibe ppoplc. Tbc
San. Ree. Vol MI p. 438. — 81 b; Doull. .bimes,

Workiog-elaaa dwtilliogs. Ibid. Vol. Xll. p. 183. —
85) Forster, J., Ueber Hassenernlbning in Zeiten von

Krieg und Epidemien. Referat erstattet in der bygien.

Section de!» X. internal medic. Congreeses in Berlin.

1 .XiiK'ih' Müfi'h. Wochenschr. S. 636 u. 656. —
86) uirude, Asücs de nuit h Hrrün. Annal. d'hyg.

No. 8. p. 117— 132. — 87. (Jnmshaw, Tbc bouse

oi tbe workiog olassee witb more oa^ecial reierenoe to

Ireiand. Dnb). Joora. p. 15 n. 97. — 88} Habitatioos

ourriires, Lei et DeeoBeots relatite ans et a lUnsti»

tutiun de comitdi de patronage. Loi bcigo du 9. Ai ut

1889; Documenta legislatifs; Ritrait.s de» di.scu.'ision ä
la Chambre et au Siinat. Bruiellcs. gr. 8. 390 pp. —
SSa) Healthy bomes for tbe people. The San. Ree.

Toi. XII. p. 18. ~ 89) Hensgen, Einige dem Aibeiter-

woble dienende sanitäre Rinrichtungen im lodustrie-

bezirke des oberen Aggerthaies. CantialbL f. attgem.
Gesundbcitspfl. S. 421. — 90) Neeae, C, Die Heim*
stittengründang. Ein Weg zu neuen Nahrungsqnellen
und 2ur Rinsehräukung der fortschreitenden Massen-
jerarraung. l'ractisehe Vorschläge. Berlin, ffr. 8
55 Ss. — 91) lU'pürt of the Lancüt special sanitary

comotissicn on muntcipal action io respect to common
lodgingboo^es. The Glasgow oitv improvement trust.

Laaeet. p. — 9S} Roullict, Anteoj, Uoe loi

Bor lea babitatlonB oatritres. (Loi beige an 9. Aodt
1880.) Pan.s. 8. 20 pp. — 93) de Küver de Dour, H..

Les habilations ouvrieres en Helgique. I'aris. S- 314 pp.
avec 17 plaiichcs. — Stich, Ucbernachtuiigs- und
UnterkunfLsriium« iür da» Ktsäiibabiiperöooai. Vortrag.

Nürnb^!r^;. 8 16 Ss. — 95) Threah, John, Tbc
floiiie.>> Ol thc Karm Labüurcrs. San. Rcc. p. 4'.'3.

Becker {bSj fuhrt aus. dass es in erster Linie

im Interesse der stSdtiscben ElBWohnereebalt selbst

liege, den Vagabanden ond Obdachlosen, die bei

ihrer geistigen «nd körperlichen Verkotnmenheil dto

Keime infectiöser Krankheiten mit sich fu&rea, in

Anstalten Obdaob so bieten, dl« den PorderangeB

der Hygiene genügen. In Berlin existiren 3 Asyle für

Obdacbl(ue and das städtische Obdach, welches aas

dem Asyl fSr obdaeblose PsmiKen ond den» Asyl für

nächtlich Obdachlose besteht. Diese Anstalten

werden in Besag ibter bygienisobsB Einriobtongen

beschrieben.

Caobenx (84) bertobtet Qber seine Brfabrongen

auf dem Gebiete der Arbeiterwohnungsfrage,
welche ihn überzeugt haben, dass die Speculation sich

mit der Sache befassen wird, sobald dte Arbeiter

bereit siad, eine genügende Summe für ihre Wobnongs-
mielhe zo rerausgaben. Die Gesetze und Verfügungen

müssen dergestalt abgeändert werden, dass die l£igen-

tbfimer kleiner Pamilienh&oser gegen die BesUser

grosser Anwesen nicht im Nacbtbeil sind. Alsdann

werden viele derartige kleine Uänser in der Umgegend
TOB PSris entsteben and der Ueberrolkerung, welche

so verhängnissvolle Polgen bat. steuern. Die Ge-

sellschaft möge also beantragen I. dass die Stadt

Paris und die Gemeinwesen im Allgemeinen die Sorge

fir SlrasssB, AssaBiraBg nad Unterbalt alter Wage,

welrhe gemeinsam fdr alle Bewohner von Häusern

mit verschiedenen Besitzern dienen, übernehmen, and

Ibra Kosten dnrob angemosseae Bestenemng deehen

mögen, 2. dass die Steuern dahin abgeändert werden,

dass die Miether von Familienhäusern, deren grössere

Verwendung eifrig anzustreben ist, nicht benach

theiligt seien gegeaiber tm Btageaaiiatbera.

Porster (85) fasst seine Betrachtangen über

Massenernährung im Krieg und bei Epidemien

in folgende liauptsalz« iLusatumen: 1. Die Eriiährung

breiter Tolkssohiebtea, MasseaenibiaBg, in Zeiten

von Epidemien und Krieg ist ein Gegenstand

hygienischer Fürsorge. 2. Diese Fürsorge hat siob sa
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erstrecken : a) Auf die twookmässige quantitatire Zu>

aammensleiluDg der Nahrung, die den Bedürfniasen

dar ?ersohMdenenTbeile einer Bevölkerung entspricht.

Hiwbei besteht insbesondere keine Veranlassung, von

den von Voit aufgestellten Normen der Nahrung für

versohiedeoe LebensrerbäiiaiMe »bsaweichea. b) Auf

di« fsiignet* Aumbl der Nshraogsnittol sod die

BdscbalTuMK der für den besonderen Zweck passen<len

Speisen und Getränk«, o) Aaf die Yermeidattg dei

VenobleppiiDg von RrrakbeitskeimMi doioh die nr«

sebaflten Speisen wahrend des Uerrscbens von Epi-

demien. 3. Die Massenernäbrang in Zeiten von Krieg

und Epidemien ist im frieden und in epidemiel'reieo

2»itoa Tonab«r0ito]i. Bi lind daber di« BiDriehloDgeo,

welche geeignet siml, den Massen der Bevötkemng

die Beschaffung der täglioben Kost zu erleichtern,

Ibaotlflbst ta nnUnlfilsea nnd in geeigneUr WaiM tu

organisiren. 4. Zu solchen Einricblnngeo geböreo

vor Allem die sogenannten Volksküchen, Votkskost

bauser, Fabnkskücben u. s. w.; eventuell auch die

Küchen oOtalliebM' (atoaUiobw, oommwialar, Ureb-

lieber) Anstallen. Ja, auch private Speiseanstalten

(Gasibäoser) können anter Umständen dazu ein-

b««og*a werdM». 5. Entapreebeod den ta stoltondaa

hygienischen Forderungen bedürfen die genannten

Eioricbtongen von vorne berein, um in abnormalen

Zeiten den Zweck la erfüllen, sachkundiger ärztlicher

Anordnung und Auf.sirht, die nicht etwa erst beim

Ausbrache einer Epidemie in Thätigkeit tritt. G. Hier-

zu ^iind zanäclist Aerzte angewiesen, die bygieniaob

gMdiaH aind; in grifaaerao GamaiDden alnd das« be<

sondere Aerzle oder Sanifdtsbeamte berufen.

Gi rode (86) bettcbreibt £iaiicbtuog und Func-

tionimoit dar Barlioar Asyle fOr Obdaoblose,
und bewundert hier hauptsächlich die grosse städtische

Anstalt, welche in mancher Beziehung als mustergiUig

angesehea werden kann. Uocb isl zu ladoin, dass

das Naabdagar salbst aiit ainar, dieser fcasaeo Stadt

nicht würdigen Sparsamkeit ausgestattet wurde, was

seltsam mit den übrigen Einrichtungen contrastirt

Das Budget wäre, naob den Brfabrungen, walebe man
in Paris etc. gemacht bit, nicht erheblich mehr be-

lastet worden, wenn man für wirkliche, wenn anch

noch so einfache Betten gesorgt hätte. Im Uebrigen

sind die hocbmoralisobaa Erfolge der Anstalt, als

Liehe znr Arbeit und geordnetem Familienleben

fördernd, wie auch deren eminent practiscber Werth

niobt goBflg aiiSDerk«BB«D.

Nach Grira.shaw (87) sind die Bedingungen,

ooter welobeo die arbeitenden Classen in

Oreasbtitaanlan wobnen.diedenkbarschtaobtastaB.

Der Bericht dar Royal CSommission on tbe Honsing of

the Working Classes VAs%t hier einen tiefen Einblick

tban. Ist seil 3ü Jahren schon eine ziemliche Besse-

roBg aiBgetretOB, s« sind doob di« Naohthaile der

Ueberrölkening , des engsten Zusammenwohnons

speciell in tiondon ao fühlbar wie je. Viele der Qe-

setse, welche den HanptobelstlndeB absahelfen be-

stimmt waren, wurden niemals za Ausführung ge-

bracht, «ad bUaban bis aam hentigaa Tag todte

Bacbstaben. In St. Pancras nahm die Uebervölkerung

nur aui dem einen Grund nicht mehr tm. weil der

Distriot schon so überfüllt war, dass ein Mehr cur

Unmöglichkeit wurde, and in Cantraldislrioten sind

5 Familien auf 6 Zinmar als Dnrebaohnittaaahl ans«-

zanehnen.

Bs «erden Bioser baaehriaban wie inCierkeBwell,

wo i*> Familien zu durchschnittlich je 8 Personen

G Zimmer, in WUmington, wo 1 1 Familien mit je

7 PerswBB II Zimmer bewohnen, in Spitalfields

durchsobaittUch 7 Panonen ein Zimmer, und keines

der Zimmer enthält mehr als ein Bett. Oft haben 5

und mehr Häuser eine offene Abfallgrube zasammea.

w« OamilseabaUle «tc waobanlasg vervasend liegen

und die Luft der Umgebung verpe'-t 'n In Li?Br[)<iol

werden in Häasero, deren Zimmer nicht alle ver-

mietbet siad, die laeran Rbnnw als Abfallgraben be-

reit, t In Beroondsajr sind alte, verfaulte Häuser,

welche so grosse Bisse haben, dass ein Mann durch-

schlupfen kann, bewohnt. In Bristol, in Newca^ilie

stehen viele H&oser Rückseite aa Rfiehseile, so daas

nur von einer Seite Ventilation möglich ist, Ir- b'vcr-

pool, wo schon viel zar Verbesserang gescbebeu ist,

sind Booh Ttele Hinsar bewohnt, wdioba keine Paastar,

ja keine Fensterrahmen mehr haben, das Dach lässt

den Regen darcb, und die Wände sind so zerfallen,

dass man mit einem Slook bindarcbstecben kann.

Auch in den ländlichen Distrfotaa ist es oft oioht

besser. Man findet Schlafzimmer, welche so niedrig

sind, dass eine erwachsene Person nicht aufrecht

drianan stehen kann. Fla andres, dass so klein war,

dass CS durch das Bett allein ausgefüllt wurde, be-

herbergte Hann, Frau und .,7 Kinder von 16 Jahren

abwirts. Doch stobt anf dem Lande meistens ein

andrer Wohnraum der Familie zur Verfügung. In

Schottland liegen die Verhältnisse besser. In den

grossen Städten herrscht, trotz vieler erbärmliciier

Zostlada heia solohaa Wohanngnelend wie in Loadoa.

In Glasgow wohnt wohl eine grosse Einwohnerzahl,

25 pCU, in einzelnen Zimmern, doch sollen diese

grdaset sola als aaderswo.

in Edinburgh sind 14 000 Einzimmerwohnungen,

in Dundee 8221, welche 22 870 Einwohner be>

herbergen. In Schottland könnten fiele Arbeiter

besser wohnea, wenn nicht ein grasaar Tbell des Ver-

dienstes vertranken würde. Ein grosser Unterschied

besteht in den ländlichen Distrioten zwischen Hoch-

laad nad Tieflaad. In latataram sind die Varhiltnissa

mehr nach englischem Zuschnitt, im Hochland mit

seiner keltisQben Bevölkerung ist viel Aebaliobkeit mit

doB irisehan Landbasirken. Hier nad aaf den Inaela

findet man in Masse die sogenannten nsohwarzen

Häuser", welche der Inwohner selbst aus rohen Stein-

blöcken, ohne Mörtel erbaute. Die Löcher sind mit

Orasarda vaittopft ein Biagang diant fllr Mansab nnd

Vieh, wie auch drinnen meistens ein Wohnraum

beiden zu gemeinsamem Aufenthalt bestimmt ist.

Fenster sind kaia« vorhanden.

Mit den irischen Verhältnissen hat sich die Com-

Büssioa SB oberfliobliota betust. in Oablin sind die
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Häuser tu alt. Vict Fussböllen sind halb verfault und

liegeo selten wagereobt, weil eioe oder die andere der

Wind» oaohgegebee bat, Aabtl sind tt« so geflickt

donb aafgenat^elte Hretter, dass an gründliobe Reint-

gang nicht lu denken ist. Die Höfe sind so schwer

zu erreichen, dass die Leute in unbewaobien Augen-

UiokeB ibrai Unraih auf di« StraM« eotlaarvo. Bin

Abort dient 10— 1 "i Familien nnd liogt oft so, dass

er nur durch die Küche erreicht wird. In Belfast

Bind die YarhillBine am gfinatigataD. Di« Stadt ist

neu, die Häuser sind meistens für einzelne Familien

gebaut, die Erwerbsverhältnisse gäoBtig. Ciork bia-

g«pn hat 1732 Einzimmerhänser mit 3S00O Bia-

wohnern. Die Wobnungen .sind in entsctzUolMai Zb*

stand, und seit 50 Jahren wurden keine Verbesserungen

angestrebt. In Limerick sind die Verhältnisse derart,

daaa »ie nirgends in dar Welt Mhtaohtar gafiiBdaB

werden. Die Uiethshänser haben keine Aborte, alter

Unralb kommt ia dan Hof, oder wenn keiner vorhanden

ist, auf dia Strasse. Vieto Btovohner sind le arn,

dass sie „keinen Stock* alsWbel haben und IIa Ltirta

auf dem Boden scblnfen. Trotz der günstigen Natur-

anlage ist keine Wasserversorgung vorhanden. Die

Stadt ist fast nie frei tm l^pbu and anderem Fieber,

die Sterblichkeit beträgt 27 per Mille. In Waterford

erreicht sie dagegen 42, in Folge grosser Uebervdlke-

roBf, sehleobter OanaHsatfen «nd tebleehter Lebeat-

gewobnbeiien. Aebniich ist es in Galway, New-Ross.

In den ländlichen Bezirken haust die arme Bevölke-

raBg abeBfUls so sebleobt wie irgend denkbar.

41015 Hioisr in Irland bestehen aus Lehm oder

anderem vergänglichen Material. Ans allen statisti-

schen Daten gehl hervor, dass gesetzliche und praoti-

aobcAbbilfe «iBiatreten bat, om dleAtbettenreibtmngt-

frage zu regeln und zwar wird sich die practische

Tb&tigkeit in commercielle Bebandluag (sichere Capi-

talsanlag« mit klefner Veninsiinf) and pbllanthropi'

sehe Anstrengungen, wie sie von Miss Olivia Hill und

Ihren Verbündeton und andoro'i FMuenverbindongen

in London mit so viel Erfolg gemacht wurden, zu

Ifaeilen haben.

Die von Hensgen (89) geschilderten Einrich-

tungen sind: eine von Stadt aud Ortskranken-
kass« aas genelBsaaiea Mitteln «rriebtete Lasaretb-
baracke. welcher nach Bescbluss de.s Vorstandes

der Ortskrankenkasse alle mit ansteckenden Krank-

belten Bebafteten n Qberweisen sind. Ferner erbaute

die Firma Müller u. Sohn in Dämmlinghausen ein

Gebäude, in welchem sich unten Küche und Spei.se-

zimmer, oben die Schiafsäle iür die männlichen and

weibliebea Arbeiter belodea. Bin Angeatellter sergt

für die Ordnung unter den i:i der Anstalt wohnen-

den Arbeitern. Im Fabrikgebäude ist an die Dampf-

teitBBg eiae BadeBBstalt mit DeneheTSfriehtaagea an-

gesehlMseo. Di« Abort« baban Torfmfillolaaeta er-

balten.

Die Firma Buidus u. Co. in Friedriohsthal (Errich-

tet« eine Speise- and SeblaCaastalt fir ea. 50 Per-

sonen. Die Scblafraume bestehen an-i einzelnen

Zimmern mit je 2—4 Betten. Die Ansialt steht unter

Leitung von Ordensschwe.stern, welche den einlogirlen

Arbeiterinnen Abends Unterricht in weiblicher Uaod-

arbdt «rtbellsa.

Der London oounty Council (91) bat den Antrag

Reslell», der Mas^intr^t von l ondon solle gewöhnliche

ArbeiterwobnuDgöQ bauen, unterbalten und rer-

mletben: Bin aolebes Vorgabea habe d«B doppaltaa

Vortheil. Verbrechen und Mortalität zu verringern, wie

sich das >. B. in Glasgow gezeigt hat, dessen commer-

sielier Anfwbwnng ein Zostodmen ton tauaendeB araer

Hochländer und Irländer zur Folge hatte, welche dia

inneren Districte übervölkerten und die von ihaen be-

wohnten Räume in Fieberhöhlen verwandelten. Deber-

fütlnng und Armuth brachten diese Bevölkerung phy-

sisch und moralisch bald so herab, dass Verbrechen

der schändlichsten Art tägliche Vorkommnisse wurden

aad Jedermann sagebea masat«, daas «ine tlefein-

schneideiide Koforni unumgänglich sei. Deshalbwurde

1 866 ein Act zur Yacbesserang der Wohnungen der

arbeiteadea Klasse dorehgebraebt and stn Verwal*

tungsralh eingesetzt, welcher den Abbruch von 10000

durch 61 000 Kinwobner occupirten Hüusern in Angriff

nehmen sollte, weil diese Gebä>]de ganz unpassend für

menaebliab« WobaaagMi warea. Der Venraltaagaratb

ging mit grosser Energie vor und 1867 waren nicht

weniger als 5793 Häuser in Abbrach beftndliob and

S8965 Persnaen genöibigt aossosiebea. Der b«<

treffende, als das .alte Glasgow" bezeichnete District,

bedeckte ein Gebiet von 88 Acker (acres) , welches

von 51 304 Biawohnern bewohnt war, die abo zu 583

auf einea Aeker (acre) zusammengepfercht waren.

So bewohnten also bei einer Gesamrateinwohnerschaft

von 423 723 volle l2pCt. , gänzlich unbewohnbare*

and berabgekommeae Wabaoagea. DI« 8t«rbHebk«ita-

ziffer war in jenem Jahre 32,S für die ganze Stadt

und 38,64 für den .Äli-Olasgowdistriof. In «tnigeo

DistrIetea r«a Alt-Glasgow war jedoob die Sterblieb-

keitsziffer 1865 nicht weniger als 53,21 und 1870,

ehe das Niederreissen begann, stieg sie auf 70 p. M.

Der Werth des schlechten Häusergebietes wurde aaf

I dOOOOO Lstr. gesobllat. Ciaosel 88 daa Actes sieht

vor. dass der Verwaltnrgsrath nicht über 500 der

Arbeiterklasse angehörige Menschen zum Ausziehen

swiBgen darf, obae dass er vom Sheriff (sberifl) ein

Certificat darüber besitzt, dass genügend Raum für

deren Unterbringung in anderen Gebieten dar Stadt

beschafft wurde. Der Verwaltungsrath wurde sraiob-

tigt zur Erwerbung der zum Abbruch bestimmten

Hüusor I 250 000 Lstr. zu borgen. Der Plan begeg-

nete soviel Wohlwollen und allgemeinem Beifall, daas

da« Qald aa niedrigerem Ziosfoss als Sblieb besobafft

wurde. Obwohl das Comitö mit dem Rechte zu Ge-

walimaassregeln ausgestattet war, halte es sehr selten

aftbig, solobe ia Anweadaag sn briagea. Oer Plaa

war, zuerst von 3 Parallelreiben von Hänsern der be-

trefTenden Sorte die mittlere abzureissen und ihre Be-

wohner in der ätadi zu zerstreuen. Man furcbleie

aber bierdareb «aob Kraokbsit aad Verbreebea aa ver-

breiten. Das Ergebniss hat diese Furcht nicb' *-"":f itigt.

Die Bevölkerang Qiasgovs war 1867 = 440 979;
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•s kaiMii 10 899 YwrbrMliw tar AoMff« und 6049
VpT-^Kif'ungen wurden vorgenommen. 187.1 hatte die

Bevulkerung sich auf 4Uä462 vemiehrt, die Zahl der

mngezeigten VtrbrMliw betrog aber nar 7869, wib->

rend nicht weniger als 5791 Verhaftungen vorge-

nommen worden, was eine grosse Abnahme der Ver-

brechen und eine ungeheure Erleichterung in der Hab*

haftwerdong des Verbrechers beweist. Man nehl aaeh

hier, dass sich das ffir sanitäre Verbesserungen aus*

gegebene Geld gut renlirt, indem im Lauf der 2eit

•in« gresaa ErsparntN enlelt vlrd, siebt allein in der

Retlunj^ tneru'!(-hliclien Lebens und Vermögens, sondern

auch in der Keduclion des Verbrechens mit all seinen

ungläeliseligen, erniedrigenden and kostspieligen

Polgen

Zugleicti mit der Reduction des Verbrechens tritt

die Reduclioo der Sterblichkeit ein. Z. B. waren im

EftTannah- nnd NewYenneldittriot, ob. von Highatreat,

3V .,
.\cker T.anci von 3250 Einwohnern im J. 1871

bewohnt. Anfang 1872 kaufte der Vorwaltungsralb

•inigea von dieiem Beaitx nud ging mit dem Abbrach

or. 1871 wurden 303 Fieber- und 16 Blatternkranke

aas diesem District ir; die Spitfiler verbracht und auf

öffenUicbe Küsten bebandell, also eine Gesauiuitzabl

OD 319 ansleflkendno Fillen, welche lOpCt. der Be-

TÖlkerung des Districts beßplen. während die Sterb-

Itobkeit 70 pro lOOO war. 1872 waren der theilweise

Abbraeb and einige provinoriaebe MaaMregeln troige-

nommen worden. Eis gab jetzt ß2 Fieberkranke und

1 Blatternkranken, susatnmen 63, die Sterbliobkeit

fiel aof 57. 1873 kamen nnr 5 Pifberfille nnd

17 Blattern ?or. 22 zusammen nnd die Sterblichkeit

war 54 pro 1000 Der Verwaltongsralh sucht« Jettt,

uaobdero er die Mietbsbiiuser zerstört hatte, solche zu

baaen. natflrüob v«n bewerer BeMbalTenbeit and mit

Regeln für Ausschluss iler Ueberfiilliins'. .Tetzt existiren

deren 7, welche 2000 Uietber beherbergen. Diese

HerbergsvebnbtnMr Sind «o beliebt, daa« selten mehr

als 10 Betten vacant sind. Diese gewobniicben Logir-

häuaer 'lod^int^-houses), gebaut von der Municipalität,

verwaltet und beaufsichtigt von einem städtischen

B«anitsn,»tod nWht n«r vom sanitirenand morallaoh«B

Standpunkt aus ein Erfolg, sondern auch finanziell.

Das Geld znm Bauen wurde vom Verwaltungsratb su

3Va. bSchstansSV] aufgenommen. Die lodging hoases

rentiren sich auf 4^', pCt., ergeben also nach der Zins-

aahlung einen Gewinn von 1 pCt. Hiervon ist aber

schon 1 pCt. für die Reduction der Kosten abgerechnet,

was eigentlich ein zweites Procent Reingewinn ba*

deutet So zahlen die .stSdliscben lo.lging-houses von

Cilssgow nach einer Zinsentrichtung von 3Va l>Ct.

noch 3 pCt. In die stidtiscbe Gass« and rednoiren die

Städti.<ic)ioii Koslen. — Aber die ErheburiB; mensih-

licber Wesen zu einem höheren Zustand der Existenz,

die Krhaltang menschlicher Gesundheit und Lebens,

stellen eine «)>it grossere Snmme Geldes dar, wenn
überhaupt <;olc)ie Wohlthaten sich in Geldeswerlh aus-

drucken lassen. (Dem Bericht ist eine Tabelle über

di« Kosten der Oebiods, dor Betisn vnd Hühel etc.

der Olaifvwor lodging^honsM beigefügt.)

11. Tod. Leichen- uad Beätalluagswesen.

)) Buwies, Tbe rcsiueitatioD of the apparently
drowoed. Med.-ehir. transaet No. 78. — 3) Broo-
ardelt Im dtpots niortuaire.<t. Ann. d'hyg. No. 10.

p. 989—996. — 8)Cameron, Charles, Uncertic-fied

Oeaths. San. Re<'. p ?. - 4) Ciroiteri. SUto del
— nei comoni del regno &i [U. Dioembro 1839. R«ma.
Fol. 1^4 pp. - r>) Cristoforis, M, de, Etüde pratiqne
sur la cremation moderne. Miiano. 8. 202 pp. Con
illustr. — 6) Corrocbano, U.. Contra la cremaciiJn.

fiel, de med. nav. Madrid. XIU. jp. 268. — 1) Far«
rand, Kt, SeenhentioD dw Terrain« desTieni Cime*
tiires

,
par amendement de leur sei, en Provision de

Nouvelles sepulttires. Lyon med. No. 30. p. 435 —
S) (i ii p p I-

1 > r 0 d f r , L'cb' r FLU> rbcstattLing Müblhausen
i. K. — 9> ilofmann, O-, Heilrage 2ur Morbiditäts-

statistik Bayerns. Morbidiläts -Statistik der Oberpfals
fflr die Jahre 1887/88. Mikneben. Lei. 8. 21 8a. -
10) Kronfeldt, A, Die Leiebenverbrennnng in alter

ond neuer Zeit. Wien. 8. III. 48 .Ss. mit 4 Abb.
— 11) Lane, L. C , Cremation. Pactfio. M. 1. San Frao.
XXXIV. p. 1 IS. — 12) Lowndfs, F. W., The
new mortuary. I'riacü's Dock Liverpool. M.-Chir. J XI.

p. 109. — 13) Pagliani, Stato dei cimiteri nei com-
muni del Regne al 31. Decembrc 1890. Diresiene della
sanita pnbliM. Roma. Giomal d' reale soeielA ttaliaa.

d* igiene. p. 600. — 14) Porter Nerille, Mortnary
Reform. San Ree p. 8. — 15) Riehard, OrCmation
des Corps; conditions ä prescrirc pour le transport dt^s

Corps dcstin^.s ä »*tre incinÄr^s dans rapparoil crema-
loir>j (If la ville di; Pari.«;, ll^'c. d Irav. Comit^ cons.
d'hjig. pub. de France 1889. Pari». XIX. p. 474. —
16) Salomon, Georges, La cremation cn Franc« (1787
bis 1879). Par. 50 pp. — 17) Sobmocke, Anton,
Warum wir keine LeienenTerbrennnng wollen. Vertrag,
.^t flallcn. gr. 8. 39 S^. — 18) Treat, C. R,, Sani-

tAiy äotombment; the uital di.!>puüiti«>ii of the dcad.

Am. Pub. Health. Ass Rcp. p. 186—2c0.

Bowle.«! ;'l) berichlet über seine Erfahrungen

bei Wiederbelebungsversacben Ertrunkener.
30jihrig« oft aasgeObte Praxis and anansgesetales

Studium an Lobenden und Todten führten zu der

Uebeneogung, daas nicht die von der Royal Bledical

and Chirorgleal Society gutgebeisaens Sylvester-

Methode, sondern die von Narsball Hall siohsNie Aas-

sicht aof Erfolg verheisse.

Wenn erstere mehr Luft in die Atbmungsorgane

pampt, so M dies darehavs nicht in allsa Pillen

wönschenswerth, ja es kann unter Umständen höchst

gef&hrlich sein. Die rasche Luftzufuhr peitscht den

fn den Athmungswegen vorhandenen Schleim sn einer

schaumigen Masse auf, welche rasch Erstickung her-

beiführt. Es handelt sich in erster Linie darum,

wenigstens einen Lungenflügel zu entlasten, was am
sichersten durch d*e Seitenlage geschieht. Das oft

empfohlene Vorziehen der 7uni;o sichert durchau« nirht

den beabsichtigten Erfolg; es mag den Pharynx ölTnon,

welcher durch das Rfickrallen der Zonge geschlossen

würde; sonst aber bleibt es nutzlos, da die Kpiglottis

sich nicht dadurch erhebt. Der in einem Zustand von

Apnoe oder Syncope befindliohe Kranke mit sehr

geringer Blutcirculation bedarf nur sehr wenig Luft

zur Bewahrung des Lebens, und der Ertrunkene noch

woniger, wegen der in den Lungen befindlichen Wasser-

mengs, welche oar sshr langsam aasgetriehso wird,

md meislsDa aas hlatigsm Sebaom besteht. Bs wir«
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besser liier, den Kranken auf eine Seite zu If^jen um!

siob im weittrn aaf die Kaiur ullein su mla8»«a, als

Hlttol Mtawiiden, w«loh« Laft eintraibeo, »he alles

Wasser eatfemi ist. Känillicbo Athmung, wenn

richtig angewandt, das beste und einzige Hilfsmittel,

wird, zar unrechten Zeit und zu heftig angewandt,

eine Qoella rennelirter Oeflihr.

Brouardel (3) berichtet dem Prifeeton über die

in Paris im nördliclien und ostliclipn Friedhofe in

Aussicht geoomniene Errichtung reo Leichen-
hinaero. BiMe beben sieb angeiichts der Tbat'

•acbe, dass riete Armen mit ihren Todten zasamnen
ein Zimmer innehaben, und eine zu frühe Beerdigung

des Todlen und Gefährdung der Gesundheii der

Ueberlebenden nahe liegt, als dringendes BedQrfniss

erwiesen. Im Friedhof Monlmnrtro wird ein pin

slöoktges, grosaes Gebäude verwendet , das wohl

Isolirt, beleoebtet «od in 5 LetobensUe elDgelbeiU

wird, welche durch Fenster, ausserdem aber ' uch

durch eine Röhre am Pussbodeo veotilirt werden, an

deren Oeffnung beständig ein Gasflammenkrsns sa

brennen hat.

n^r Ptissboden wird geplaKol um! abhängig ge-

legt, so dass bei grossen Waschungen das Wasser

naob den Winkeln an dnreh ayphenoirte Oeffaongen

abläuft. Am höchsten Punkt befindet sich derWasser-

babn, der mit Schlauch trersehen werden kann, so

daes ietebt äberaebwenint nnd gefegt werden kann,

weshalb auch zwischen dem Boden und den Vei^

schlagen für die Todteu ein frei>T Zwischenranm von

mindestens 5 Centimeter zu Totbieiben bat Für den

astReben Friedhof aind Shnliebe Eiariebtnngen in'a

Auffe gefasst. Beide I,4>ic!)enhäuser werden als

Dependenceo erhallen 1. einen Raom sur Aufbe-
wabrang der Bahren und ÜMilieher Oegenstind«;

2. ein Waschzimmer, um den Familien zu gestatten,

die nöthigen Reintichkeilsmaassregeln zu trefTon. «be

sie nach der Todtenwache nach Hause zurückkehren;

8. ein Waaaeroleaet

Qöppelsröder (8) Terbrettei sieh in seinem
Vorfrag üler die mannigfaltigen, einst und jet^t g^c-

übten Melbotien der Leichenbestattung, über

IIiimificirung , Binbalsamiren and CoBservIren der
Leichen, über Rrdbestattung, Zerstören der Leichen

mit Chemikalien. Leichenverbrennung im AUerthum
und bei einigen Völkern der Jetztzeit, bespricht sodann

das Fenerbestattungsweseo in den Tsrschiedenen

Lär.dern der Neuieit nr.d wendet sich gegen die vom
religiösen.äslhetiscben, agriculturchemiscben und crimi-

nalistisehen Standpunkte gegen die Leiebearerbrennnng

giMtend gemachten Einwände. Zum Schlus^ folgt die

Beschreibung der Versuche, womit Verf. die Lcicheu-

Terbrennung im kleinen Maassstab veranschauUeht,

der Verbrennungsversucbe Keklam's mit Thierleichen,

chemische Angaben zum Verständniss des Verwesungs-

und Verbrenaungsprocesses nnd einschlägige iiterari-

sehe Angeben.

[Budde, V., Ligkapellcr og Lighuse her i Landet
udenfor XJeebwbaYn. Ugaekr. f. La^r. ZXU. p. 409.

(Der Za»taiid der Leichenhäuser in Dänemark und
das übliche Verfahren heim Aufbewahren der Verstor>

benen vor der Bestattung wild veai Verf. in ausführ-

licher Weise eiürtort.) Asd Ctrik.]

Thierkraiikheiten

bearbeitet ron

Prof. Dr. ELLENB£UG£B in Dresden und Prof. Dr. SCHÜTZ in Beriio.

1. Thierscuchen, aiiMtrrkrndc mmi iifectiisf

KraBkh«it«i.

A. Ueber die Thierseuchen, Infections-
krankheiten und Microorganismen im

Allgenoinen.

1: HauK, H.. Um Aaraageo Iii lokal Nekrose Ein
Vi rtiag. Maancskr. f. Dfrl 2. Bd. p 2^h~2b9. —
9) Dl (itaia, D<- la 'luantifO drs Haoti-rics dans le

c»oUba du lubr gaalro-ent^rique de qnelqnth aniaaiii.

Arcbim italicnncs de Biologie. 1889 r
—

Machnfiff, Zur Frage über dt-ti Üurch^ang ven

Hact^ricu diirrti di»- H.iut beim Rinreiben. Russkij*

Med. Ibbi». No 39. — 4) Petersen, Ueber die Ver-

breitung ansteckender Krankheiten durch Milcbgeoois

und die dagMcn an eigreifenden •aniiitsppliaeiliohea

Haassregeln. TbIrrDed. Tortr. lefpt. — S) S ob wart-
liecker, Stapbyloooccus albus aln Ursache drT Lymjh
drüsenanschtrellung beim Pk'rde. Milit.-Vet. Zrt.itsrhr.

II. S. 156. — 6) Smirnow. L'<-l><'r die (H-ginwArt

patbogencr Hicroorganmmen io den Uelenkcn bei einigen

Infrclionskrai.i^ht lU-n. St Petersb. Zeitsdir. f. aligew.

Teterin&rmed. &
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Peterien (4) bespricbt die Vcrbreitqn^ aa-
steokender Krftnkbeiteti durch die Milch. Zu-

nächst behandelt er die Milch als Cultur-, resp. Nähr-

flussigkeil für Micioorganisiuen und sodanti die In-

fleiniBg der Milch (im Thierkfirper b«i dor Storation,

und ausserbalb) ah und hesprii^ht sodann die in Be-

tracht kommeodeD Krankheiten: Scharlach, Dtphibe-

rftl«, MmI- Qnd KtaaMMcneb*, BrysipeUs, Kuhpoolrett

und Blättern. Pneumonie, Ty[jbu3, Cholera, Tuber-

oolose andMiUbrand. Sodann behandelt er die Steri-

litiroBf der Miloh Qnd sonstige prirat« und poHseiliehe

Vorbeugangsmaassnahmen. Zum Schiasse seiner Ab-

bandliinfi; fai;<;t er die Ergeboise« Miaer Venaeh» in

Folgendem zusammen:

1. Die Milob bmn Keime ISr Mitoekende KiMk-
heiten in sich aufnehtuen: von aussen: durch dirf^oto

Berührung mit kranken Personen oder inficirten

Gegen stInden and Steifen, dnroh die LvfI. dnrob das

Wasser; im Euter: bei gewissen Krankheilen derKfihe.

2 Die Mi ich bildet für Keime aller Art einen vor-

tüglicheo Nährloden. Sterilisiron tödtet alle, Auf-

keeben die awieton Keine.

3. Theor(»tisch ist also gPK^i die Möglichkeil der

Verbreitung ansteckender Krankheiten durch Milch-

genas» nioble eintavendeu.

4. Dieselbe ist als erwiesen zu betrachten: Veim

Typhus, der Cholera, Tubercnlose, Maul- and Klauen-

seucbe; als wabreebeiolich: beim Scharlach and

Milzbrand; als bisher nicbt erwie.sen: bei Diphtbe-

ritis, Pneumonie, Masern, sowie bei den dbrigen In-

(«otionskrankheiten und ZoODOseo.

5. Die Frage iet iointl ab niebl abgesebloiaen la

betrachten.

6. Trotzdem muss dieSaoiiälspolizei das Publioam

gegen die Qefabr sobfitten , sowebl darob öffenUieba

Belehrung, die Mllcb mo^licl^st anfzutiooben, ale be-

MCtders durch Ueberwachiin;? des MilchverVehrs.

7. Die Uilcbcontrole darf oicbt erst bei detu Er-

sebeinen der Hileb anf dem Harkt beginnen, ooes

Tielmehr anob anf die Hiiebpredoetien anagedebnt

werden.

8. Sie kann nicht iehematieeb fBr die ganst

Monarchie, sondern muss je nach den örtlichen Ver-

hältnissen von den Polizeibehörden geregelt werden.

9. Sie muss sich auf den Viehstapel, die StSlle,

die Aufbewabrungs- und Verkaafaräume, sowie auf

das Milcbpersonat und die Transportmittel erstrecken.

10. Iii grosseren Städten wird ein wirksamer

Sebufs erst dann mdgliob «ein, «ean aodi In de«

Orten, Ton welchen die Milch geliefert «ird, iboliobe

Vorsobriften erlassen sind.

DenSoblnes der Abbandlang bildet einVerselehniss

der dem Verf. bekannt gewordenen , den fraglichen

Gegenstand t eliundelnden Literatur. Das Verseiohnies

besteht aus 4ü Nummern.

Ba n g ( 1) hat bei Telgenden Krankbeiten der ?er-

schiedenenHaus- (und anderen/F hiere als Krank-

heitserrfg^er eine und dieselbe Baclerie gefunden.

a. Riad. 1. Kälberdipbtheritis (als „gangrä-
nSee Hendenltfindong*' frfiber tron L. Nielsen in

Tidsekr. f. VeteHn. heaebrieben). 2. GangrinSeee
KlauengesobwQr beim Rind (auch „bterUge
Klauenseaebe" genannt). $. Brandige Pocken an
den Zitzen der Kühe 4. Kiiic cineothOmlichc fieber-
krankheit des Rindes, bei welcher die [jeher vcr-

grösserl und voll trockcniT, gelber, fester, xn der

Sobnittfläcbe hümoKtncr Knoten ist. Die Krankbett

bietet kein bestimmtes klinisches Bild dar, geht aber,

«ie ea sdMint, hiafig in eine genisse 4rt von Le ber-
ge«ah wären Uber; anob dann findet man die «ba-

racferistiHchen von l^ang erwähnton Bactcrion. 5. Bei

der in die Tiefe gchendiii Darmdiphtherie beim
Rind, Wi'lchi' Krankheil im [''rütiiihr 1M8S 1 ;tier

grösseren Anzahl von Kälbern beobachtet «rurde. ist

ebenfalls der Bacillus gefunden worden. Das klinische

Bild ist ungeiäbr wie bei der gewöbnliehen, bösartigen

Kilberrabr, and die meisten von den Kranken Ter*

endeten nach wonigen Tagen. Bei der Section fand

man im Dünndarm eine grosse Menge tod ungefähr

erbsengressvD, in die Tiefe gehenden diphtheritiaeben

Krusten, die durch Kindringen von den erwähnten
Bacterien entstanden waren. 6. Hei der wohl bekann-
ten, in die Tiefe gebenden Diphtberitis der Ge-
b&rmntter nnd der Scheide post partum ist

dieselbe Bacterio vorlianden. 7. Bein Rind hat Bang
ferner beobachtet, daas dieser Weroorganiamus einige-

mal bei kleinen localcn Necrosen der Lungen,
8. einmal bei einem grossen Muskels<*qaester eines

H 1 II derherze n s, auch 9. in einem Herren, in d«', eine

Nadel (von der Haut» kommend) eiogedruugeu war, zu-

gegen war: der Sticbcanal war ron einer trockenen«

SIbea, Behrere em dieken necrotisoben Masse nageben,
bliessliob 10. «ah Bang eine gans ihnHohe Terinde-

rung in einer grossen. ^ ' i de n Wunde
an der inneren Seite de!> Scbuokol:s uiuer Kuh.

h. fferd. Auch beim Pferd ist die Bacterie ge-

funden, so 1, bei dem gewöhnlichen brandigen
Maukegescbwür. einer Krankbeu, die dem Klauen-
gescbwür beim Rind sehr ähnlich ist; ferner ist 2. die

Bacterie der Krankheitserreger der Neorose des
Hufknerpels bei Hnfknorpelfistel nnd bei

Soblenfistel nnd «düieseliob 8. ist die Bacterie bei

in die Tiefe gebenden dipbtberitischen Ent-
aCindungen doeDiokdarme dee Pferdes vorbanden.

c. Sehwcia. Bei Ferkeln findet man nicht sel-

ten 1. kleine, in die Tiefe gehende Necrosen der

M u n ds ch lo 1 m h a u l ; auch hier trifft man den Ba-

cillus. Ebenau ist er i. bei Necrosen im vorderen
Theil der Nasenscbeidowand zu fladen und
aobUeesliob 8. spielt der Baeillos eine gresoe Rolle

be! de» Sebvelnepest, wo er die lief gebenden,
diphtheritiaeben Kru.strn der Därme und die neeroti-

sehen Lungenentzündungen bewirkt.

d. Andere Tkiere. Als t'uriosum ber.chtet Haut",

d.vts f !lus ein paar Mal b<'im Kän^;uruh in

einer Krankheit der Mundhöhle, die völlig der oben-
genannten nuberdiphtherie ihnlieh ia^ geinnden «er-

den ist

Den Baeillna nennt Bang den Neeroeebaotllna;
derselbe ist ziemlich gross, wächst in der Regel in

sehr langen Fäden, ist ungefähr S— 5mal länger als

dick ; die Substanz des Bacillus enthält Körner, die in

Ter»chiedener Weite von einander gelagert sind und
die von den Anilinfarben mehr als die dazwischen
liegenden Theile des Protoplasma absoibiren. Die Ba-

cillen bilden ziemlich grosse, ovale Sporen. (Eine gute

FärbeoMtbode viid von C 0. Jensen angegeben; die-

selbe kann Jedoek nfebt bennlat «erden, wenn des

Gowobp :n Alcohol gehärtet ist; es muss in der Hüller-

schen Flüssiffkeit gehärtet und [nach .^uswasehungj

in Alcobol nachgehärtet werden, dann litnge Minut'-n

in Tolaidin, Safranin [aU Anilin- Geotianaviolett zabe-

feitet], dann in «Ina aleoboiiaebe Ifiaiing von Sairaaia
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[o*. 2 pCt.]. ferner in FluiTescin-XcIken'.!, dann Alco-

hol, eine mit Wasser z^ibtreitüte Löüuiik vun Methyl-

grün, Alcobol, Xyiol oder Borg&mottöl, CanadabaUam.
Durch dies« BebMidlung kann vmm die BAcilUa iaolirt

Jirben, d. h. den Baelllen etn« und den Zellenkenien

des Oowcbfls PiTie anrli'Ti'! Farbf gobpn.)

bang bemerkt xum Schlusä, dats der Bacillus

acbon 6 Jahre vorher von Loeffler entdeckt worden

ist (Mittheil. a. d. kaiserl. (icsundbeitsamle. 3. Bd.

18M). Die L«effler**eben Untenmebongen waren in«

deaaen Bang noch nicht bekanal« als er «eine Sta>

dien über die erwähnten Kiwpftisiuiiaaieil anfing.

(S ehe übrigi-ins den Originalartikal, der sabrYtelM
von Intertsäe vntbält)

IMringen ler HieraarganUMi ! itm liiper.

Iireh die inverscbrtc lait. Machnoff (3) rieb

A^;ar-Ak'arciilturon derMilzbrandbacillen. raitetwasLa-

nolin vermischt, in die unversehrte, kurzgescbo-

rena RBekanhaut von Kaniaehen ein, wobai er den

Finger iliirch einen Gummiuberzug schützte. Alle

Thiere gingen nach etwa 3 Tagen an den Er-

leheinnngan des allgemeinao Hilxbrandea xa Grande,

ohne dass an der eingeriebenen Stelle macroscopische

Veränderungen vorlagen. Wurde bei anderen Kanin»

chen die ilaat mit derselben Mischung nur bestriohan,

80 blieben dieselben gesund; das Einreiben war dem-

nach dns wesentlichste Moment. Aus der eingf<riebenpn

Haulsleiie wurden bei Lebzeiten der Thiere microscopi-

aeba Sohnitta angafartigt, walcba an den beiden ereten

Ta^'en iiol'Ii keine Milz firaiulbarilljn erVcnncr. lio.ssen,

und erst in und ausserhalb der Uaarscheiden
geringe Mengen dereetban entbielten, wenn die Präpa-

rate nach dieser Zeit angefertigt wurden. In den

meisten der nach deci Tods der Kaninchen unter

suchten Uautscbnitte fanden aiob nur wenige Baciilen;

in der Herneehiobt «nden sie ntemale beebaohtat,

dnpepjen war die letzlf^ri^ In einlgsn liTiIlen aligehoVon

durch ein Transsudat, in welchem die Bacillen haufen-

weise and awar besondeis diobt in ond neben den

Haaraoheiden, in der Itichtung derselben angeordnet,

anzutrefTen waren. Auch im Coriom und dem lockeren

Unlerh&utgewebe fanden sich in diesen wenigen Fällen

ttbtrelcbe Bacillen. Etwas entfernt von der einge-

riebenen Stelle (.Mithielt die Haut Milzbrandbacillen

fast nur in den Capillaren und besass normale Ein-

rioblang. Diese Beobaebtongen ergeben naob M.

Folgendes: Durch Einreilon von Bacterien in die un-

versehrte Haut kann man dieselben in den Körper

elnfShren, doch Terniögen die Baeterien niobt darob

die Ilornschicht hindurch zu dringen, sondern scheinen

ihren Weg darch die Haut den Haarb&lgen entlang in

nehmen.

.Staph;lae«Ma älln. Sobwartoeeker (5)

baldie Lymphdrüsenschwellungen imKehlgange

von Pferden, die an fatarrhen und verdriohtiger Druse

litten, untersucht und getutiden, dasä ausser dem

Rotsbaolllaa «udi andere Mioroorganiamen, z. B. Ste»

pbylococcus aUus, dies« Drusenschwellongen bedinp^pn

kiinnen. Er hat den gen. Microorganismus in den

aesehwibten nacbgewieian, lielirt ond oaUirirt.

Schw. stellt zum Schlüsse aeinet Artikels folgende

Betraohtungen an:

Die beiden beobachteten Fälle lehren, dass die SO
allgi mein verbreiteten Erreger der Eiterung, in diesem

Falle Staphylococcus albus, deren gelegentliches Vor-

kommen in der Nase, im Soblnnd* und Kehlkopf des

Menschen bereits nnchgcwiesen ist (Frünkeli, auch

bei Pferden eutzündliche Znstande der Kopfschleim-

bivte und der regionären LymphdrSeen bedingen bin-

nen. Je nach der Menge der Coocen, die den Drüsen

zugeführt worden , entstehen entweder einfache

Schwcllungäzustände oder herdförmige Biterongen

und chronische Entzündungen, die den Drüsen eine

knotiij;c. hockerige fieslatt und somit eine gewisse

Yerdachtigkeit verleihen können. Da ätapbylococcen

anoh bei Zimmertemperator gedeihen ond ihre ZSob-

tiing keine Scliwierigki'iten bietet, auch Fliichericul

-

turen auf Agar-Agar, sowie Stichculturen in Gelatine

genügend ebaraelerutiseh &ind, so kdnnte der Maeh-

weis derselben in den erkrankten Drüsen neben der

gleichzeitig üii^i'pfdhrlen und eventuell erfolglos ge-

bliebenen Imjjlung von Meertchweincheo als Hülfs-

miUel <ur Sleherstellanf sweifelbafter Pille benntxt

werden. Eine vollkommene Oowlssheit der Unrcrdicb-

Ugkeit ist jedoch nur ermöglicht, wenn auch bei er-

höhter Temperatur Rotsbacillen aas den DrSsen niobt

gewonnen werden können. Da zur Zeit durch diese

Untersuchungsmethoden die klinische Diagnose be-

deutend unterstützt bezw. sicher gestellt werden kann,

sollte das Wort Rotzverdacht** rar Prüfung des frag'

liehen Falles in dieser Richtung nicht ausgesprochen

werden, wobei jedoch die gebotenen Vorsicbtsroaass-

regeln der Absonderang selbstTerstlndiiob oaberübrt

bleiben.

Bei der Entfernung der verdächtigen Drüsen, die

am siebenden, gebieataten Pferde aosgefübrt werden

kann, empfiehlt es sich, wenn das Haterial zur vetteren

Untersuchung verschickt werden soll, niclii einzelne

Stücke, sondern die ganzen, in bindegewebiger hiapsel

eingeseblossenen Drflsenknoten beraoasnaobneiden.

Nach Anlage eines genügend langen Schnittes auf

der Höbe der Drüsen wird die üaut mit der gebogenen

Soheere von denselben abp^äparirt und letttere mit

gut gereinigtem Finger bezw. mit der Scbeere von der

Nachbarschaft abgelöst und in 1 prom. Subtimatwnsser

abgespült. Die Drüse wird alsdann in einen kloinen

Leinvandlappan bsiv. in Pliesspapier, «oldw mit

Snblimatwasser getränkt sind, eingehüllt, in einer gut

gereinigten, paueuden Salbenkrnke verpackt und

mägliobst acbneU dem Uotersudiangsorte iberaittelt.

•bcIII« ! iarac De Qiaxa (2) bat in fol-

gender Weise den Darminhalt der Oerbi voren einer-

seits, der Tarni- u n d Omn i vo re n andereiseitSi auf

den QehaU vun Uacierien untersucht.

Er entnahm unter asaptisoben Caotelen den einseinen

Abaohnitten des Verdauuogscanala friaob getSdteter

Tbiere kleine genau gewogene Mengen des Inhalts, welebe

er in je 15 ccm steril. sirten Wassers vcrtheilte. Von
diesen Mischungen wurd-n bestimmt»» Mengen in ver-

flüssigter Gelatine zu IMilkneultunt. verwandt. Aus
der Anzahl der Colonien, die nach 1 — 2 Tagen ge-

waebsen waren, bestimmte doG. die Menge der ßacterieu

in den einaelnen Darmabsohniden. Bei Beurtbeilung
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dieses Verf&brens muss mu sbeTi wie der Verf. hervor-

bebt, 2 Mängel beröcksiebtigelt: einmsl wird nur das

Mengenverbältnita der BAAterien in deo uin/xlnen

DariMbMliDitteii pmftBiMa, aiobt abwr ihr« »baolaU
Heng«, nod tvetlem kotamsn aur dl« in Qelatiiie (e-

deihenden suroben Bacterien in Betnobt. D&a Er-

gebnisB dieser Untfrsaebongen war folgendes: Bs fanden

sich meistens nur wenige Arten vor, besonders wenige

bei den Herbivoren, und diese Arten waren siemliob

gleicbmässig in den einzelnen Absrbnitten aniutreffcD.

SehimiiMlpiTse konnten oor bei Herbivoren nachgewiesen

wvrden. Ib flüssigen DamialMlt war die Menge der

Bacterien bedeutend gritenr» kla im festen. Wai di«

Mengenverbältnisse in den tinMlnen DarraabseboUten
anlangt, so fanden sieb bei den Herbivoreu die meisten

Baet«rien im Oiekdarm, die wenigsten im Ma^en, in

der Mitte steht der r)ünndarni; bei den Carni- und
Omnivoren enthielt der Dünndarminbait viel weniger

als der Magen. Diesen Unterscbied erklärt sieb d e 0.

dnmna, diM der atirkar MtiaapUieli «irkaad« Mngsft*

mft derOarniT«r«i «ohl eine groam Menge fon ftutmen
g.>t ;r!»rt haSo, vielleicbt (Inden «uch die Bacterien im

Dumiilaciu it-r Herbivoren günstigere Entwickelungsbe-

dingungen als bei CarniToreu. D;e absolute Menge der

liactirko in allen Abschnittca des Verdauuogscanals
erwies sich bei den Pflanzenfressern geringer, als bei

den fibrifBD Tbieren. AuffallenderweiM konnten in
Dieltdann der Oarniv«ren wieder groeie Mengen ven
Raclerifn nachgewiesen werden, woraus man den Scblass

ziehen müsse, dass sie sich hier grade sehr stark ver-

mehrten Sehr schnankend in Btzug auf die Menge der

Bacterien bei allen untersacbteii Tbierarten erwies sich

der Inhalt des Hastdarmes.

^Irrcergnnlinea in üctenken. Smirnow (C)

wies in den Gelenken bei Erysipel, croupöser l'neu-

monie, TuberevloM, Phlegmone, Typhus, Diphtherie

die speoiDschen Mioroorganismen dieser Krankheiten

in der Qelenksynovia naob, aacb bei Abwesenheit von

entzQndlicher AlTection der Üelenke. Oft fanden sieb

Eiterungen bei Pneumonie und Typbus. deren Bacillen

durch die afficirten Organe ins Blut ood TOa da in

die üelenke gelangen. UiltbrandbaciUen dringen

nicht in die Oelenle.

B. Statistischea über das Vorkomaieu
von ThiariauehBii.

Die Angaben tUnä naehttebenden Quellen ent-

nommen:

Deutsches Reich. J»brc><it<; rieht übif die Ver-

breitung Ton Thierseuthen im Deutsch, ti R>iicb. Bc-
arbcitot im Kaiserlichen Gesundheitsamt. Vierter Jahr»
gang. Das Jahr 1S89. Berlin.

Belgien. Bulletin du Cemitd eonealtntif eto. pat
le Prof. Deasart Ytt Toi. t Vaae. Brnienes 188*.

Dänemark. Aarsb'Tctning fra del veterinaere

f undheLsra.-vd fi.r Aaret 18S9 af Dr. fl Krabbe. Kjü-

benhavn IS'.ti).

Frankreich. Compte rcndu du Service vtiterinaire.

Eitrait du Bulletin de 1' Agricolture. Paris 1889.

Grossbritnnnien. Aonanl Report of Ibe Veteri-

narjr Department fw Ibe year 1889. Board of Agri-

culture. London 1890.

Niederlande. Verslag aan den Koning van de
Bevitidingen cn Har;dclingen van bct veeartsenijkundig

Staats tociicht iu bet Jaar 1889. Te s' tiravenhage

1890.

Norwegen. Beretning an Sondbetatibtanden og
Medieinalforholdene 1 Morge i Aaret 1888. Cbristisnia

1890.

J«krMk«rlcat 4n («ubvud ll«4l«ia. 1390. Bd. I.

Oesterreich. Veterinärbericht für das ,Tahr

bearbeitet von C. Speck, K. K. Ministerial - Secretär.

Wien 1890.

R u 8 • I a n d. Amtlieh« Verlnatliaten über das infolge

Binderpest gefaileM vnd galBdtetn Tieh. Aufgeetollt

vom k. rusaiaelMa MfldiiiDaldapirteniBnt dee Innern
(monatlich).

Schweden. Medicinal-Styrelsens underdanig4 Be>
rättelse för Ar 1888. Stockholm ISUO.

Schweis. Beilage zu No. 24 des von dem Land*
wirthsobalts-Departement halbmonatlich ausgegeiienen

Bulletins. Jahrgang 1890.

Ungarn. Jahresberioht fiber das Veterin&rwesen in

Ungarn. I. Jahrgang 18^. Bearbeitet von Prof. Dr.
F. Hntria. Bud^t 189a

Klatlerp^t. Russland 1890. Nach d^n amt-
licbeu Vertustliüteu sind Stück Vieh gefallen und ge-

schlachtet in Ostrnssland, Gouv. Ufa 8, Orenburg 500,

Ural rechU des Stronea 1974, Ssamara 271 (u. 78 in

den QuarantSne • Anetsltea an der Grenze dee Uralge-

hietea), Saratow 11, Aetiaehan 600; im Kaukasus
OoQV. Stawropol 14 385, Gebiet Kuban ü 682, Terek
5931; in Südrusüland , Don'sobes Kosakengebiet 80.

Ausserdem herr.schte die Sauobe in dm kankasitchen

und transkaukasischen (louvernements und Gebieten

Dagestan, Bakum, Jelisawetpol, Kriwan, Tiäis, Kutais;

ferner in Westaibirien, ^Gouv. Tobobk und Tomsk;
endlieil in den nittelaiiatiaehen Gebieten Ural linka

dee Stroraea, Akraolfosk nnd Turgsi. In Tranakan*
kasien und im asiati chen Rus.sland ist die Maa'^sregel

der Tödlung nicht tu. geführt oder .sie wird nur bit-
weise angewandt. Ziffermässige Nachwei.se über die

Verluste dörtj>elb&t sind nicht vorhanden. Hegelmässig

sind aus einer grüsseren Ansahl von Gouremementa
and Gebieten Nanliriehtea nieht eingefkogen.

Hllx^ratid. Deutsebes R.-inh 18^9. nemeldet

sind 28K4 KinrankungslSlle bei : 7-2 Pferden, 2276 .Sliick

Rindvieh, 4S5 Schafen, 26 Schweinen und 5 /legen.

Getödtet und gofalleu sind sämmtticbo erkrankten

Thiere, ausgenommen 3 P/erdi» 89 Stück Rindvieh und
8 Sobafe. Dia Verlnate betngao aomit 96,4 pCt. der

erkrankten Thiere. Die Pille vertheilen aleh anf 98
Staaten, 75 gr 'ssere Vcrwaltungs-(RegierQngs-) Beairke

414 kleinere VerwaltnnKsbeiirke (Kreise), 1796 Ge-

meinden und 1932 Gehüfte. Als b( ständig verseucht

(§ 11 R.-V -S.-G ) geU«i) noch die beiden Mansfelder

Kreise und der Kreis Sangerbausen. Die höchsten Rr-

krankungssiffero entfallen auf die Regierung.s - Bezirke

Foeen (977). Breslau (187). Zwickau (175), Marien-

Werder (116), Königsberg (11 2j, Schwarzwaldkreis (103),

Merseburg (99). Jag.stkrei» (85), LiegniU (82), Neckar-

kreis (SO), Mannheim (";•); und van den batrofifeneu

Kreisen auf Schroda '122;;, (iraudenz (HS). Zwickau

(56), Pr. Holland (43), Neumarkt i. Schi. (38;, Treb-

nitz (36), Oschersleben und Oschatz (je ^5), Üuhrau

(34), Schwerin i. Ueckl. (33), Wehlau, Uohrungen,

Brief, Marbaeh Üe 80). In Sö*7 pCt. aller Kreise,

in welehen firKrankangafllle rorgekommen sind,

ist nur je 1 Rrkrankungsfatl bekannt geworden;

bei mindesten.s 1571 Ausbriirhi-n (81,3 pCt i ist nur

je 1 Krkratikting.sfall iiiiierball) > hils GL-hniti, ,iufgc-

tretou. Nach den einzelnen Berichtsvierieljahren ver-

theilen sich die Milzbrandfälle wie folgt: 574, S18,

889, 588. TtfD je 10 000 überbaapt vorhandenen

Thieren eifcranklen Pferde 0,80, Rindvinh 1,44, Sehafe

0,25, Ziegen 0,02. Schweine 0,08. — Sotscbädigt

wurden auf Urund landesgesetzlieber Hestimmungcn
351 Stück Rindvieh im Küniniiich SaeliMn mit

78 822,57 M.; 15 Pferde und 347 Stiirk Kii.dvub

(einschl. d Rausobbrandfälie) in Wiirttemberg mit

78 299,60 H.i 144 Stück Kindrieb iu Baden mit

30303,40 H.; 4 St&ek Rindrieh in Renn i. L. nit

899 M.
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Dänemark 1S89. In 8 Rindviehbeständen auf

Seeland, jo 1 auf Bornbolm iiml Lolland, 5aufFüncn,
12 in Jötland. Ausserdem in 2 Ikstän'lcn äuf SeeUrid

und 7 in JQtland tugleich auch unter a,ndercn Uaus-

tbieren. Ferner in 2 Sobweinebeständen auf Lolland

Wd F,ils«<T, und in einem welchen in Jütlant^.

liiiikreich ISST. Hetroffen waren 9bG Bestände

von Gr. Dcpartoments. Als erkrankt g«,'meld et sind

1306 Stück Rindvieh und 2909 Schafe, ab verendet

1S48 und 2858. Der Schutzimpfung unterworfen

wurden 6408 St&ek Rindrieb nnd 88 884 Sobnfe; bier-

TOn sind infelge der Impfung gestorben 10 q. 146.

0 rossbritannicn 1889. Gemeldet wurden 167
neue Ausbrüche in 45 Grafschaften bei 6 Pferden, 236
Stück Rindrieh, 4 Schafen, 69 Schweinen, zusammen
315 Tbieren. Da* neiate ftiodrieb erkieakto in Eng*
lud (188) und hier in den GnfaebiftMi Torb, Weit
Riding (26) demnäohst, Northampton (22), Wills (19).

Wales ist freigeblieben. Ausserdem sind von Knde
Juli bis October 461 Stück R.thwild im Ickworih

Park (Suilolk) an einer Seaohe erkrankt, deren Natur
zwar nicht aafgeklärt ist, welche aber unter Milzbrand

aufgeführt ist. 272 Stück Rotbwild sind getödtet,

189 gefallen. Eine ähnliche Seuche : herrschte unter

dem Rothwilli in je tiner Herde in Wales u. Dorset.

Niederlande 1889. Erkrankt sind 208 Stück
Kindvieh, 7 Pferde, 3 Schafe, 9 Schweine, zusammen
227 Tbiere, Das meiste Rindvieh ist in Orerjssot and
Nordbrabant (je 35), demnächst Utreobt Mtd tiinborf
ge 2(5), Südhoilaii.i (26) erkrankt.

Norwegen ISSS. Gemeldet sind Erkrankongafälie
bei 26 Pferden, 173 Stück Rindrieh, MS Bebtfen, 2
Ziegen, 10 Schweinen und 8 Uonden,

Oeaterreieb 1888. Venenebt waren 817 Oite,
5r,5 Ifüfe; ertrankt 89 Pferde, 747 Stück Rindvieh.

Schafe, 2G Ziegen, 38 Schweine. Ausserdem sind

.'»15 Kinzelfälle von Milzbrand gemeldet. Die Mehrzahl
der erkrankten Pferde tntfällt auf üalixien Cj6,17 pCt.)

dann folgt NiederSsterreich (16,85 pCt.), Böhmen
(12,36 pCt.). Das meiste Rindvieh ist gleichfalls in

Ualizien (24,36 pCl.) erkrankt, denniebat in Böhmen
(»2,75 pCt ), Nieder5t(err«ieb (1S,71 pOt), der Buko-
wina (!t 3ß pCt.}.

Schweden 1S8S. F.rkrankt 40 Stück Rindvieh,

2 Schafe, 1 Schwein in 11 Dialrieten. Die meisten
Fille kamen in den Uoen v«a Knlaar und Nalnöbai
for (Je H).

Schweiz 1890. Gefallen oder geti'.dtet sind 242
Tbiere, wuvon die Mehrzahl in den Cintonen Bern

(98), Soloiburn (24), Zöricb (23), Ltuern o. Freibarg

Oe 17).

Ungarn 1889. (Vergl 9. Jahrg. S. 202.) Verseucht
waren 11?.8 Gemeinden von 290 Bezirken in 59 Komi-
tateii ; erkrankt 3S7 I'farde, 2!i74 Stück Rindvieh und
K284 Schafe. Die meisten erkrankten Pferde treffen

auf den Dezirk Uajdu (49), das meiste Sindvieb Mf
den Bezirk Pest-Pilis-äolt-Kio-Kim (148).

RAUebbrand. Deutsches Reich 1889. Rausch-
bran ) fälle sind gemeldet aus Preubseu, Bayern, Sach-
sen, Württemberi,'. Baden, Sachscn-Altenburg und
Houas ä. L. Betroffen waren 22 Eegieron^s - Bezirke,

48 Kreise, 152 Gemeinden, 178 Gehöfte. Da iu Würt-
temberg nnd Baden Batacbidignsg (ür Verloate an
GroetTieh geablt wird, »o ist ansunebnen, daai die

bctn ff.-r.le Statistik so genan als ni"i^lieh ist. Weilaris

die Mulirzahl der Fälle triflt in diesen lieiden Ländern
wieder auf den zusammenhängenden Bt;';rk im würt-

tembergischen Jagstkreise (87) und dem badischen

Landcakommissärbezirk Mannhein :.3(). Als erkrankt
gemeldet sind 207 StOek Bindrieh und 1 Ziege. Ver-
hältnissmässig höbe MrankonginfferD ergaben at^
fQr die Kreise Taabarbiaobolibdm, Oadonleben (J* IQi

Norderdithmarschen (13), Kleve (12), Süderdithmarschen.
Rllwangcn (je ll\ Tondern, Husum, Steinburg (je It) ,

lierabriinn (9) An Hntsehädigungcn wurden geiahlt in

Sachsen für 2 .Stuck Hmdrieb Hb M., in Baden für

36 Stück 4422 M., in Reuss L L. für I Stück 300 M.
(BeaQgiicb WQrttembergs vergl. den Abaebnitt Mila-

bnod.) ^
Dänemark 1889. 10 Fälle ta 9 BindViehbeständen.

Frankreiob 1887. (Tgl. 7. Jabrg. S. 7.) Krkrankt
sind 875 StQck Rindrieb. geCaUen MS In 665 B«-
Ktänden von 46 Departements. Geimpft wurden SSI

9

SiQck, von denen I) der Impfkrankbeit erlagen.

Niederlande 1889. Verschiedene Fälle in Nord-
brabant, dem westlieben Theil von tietderland und
Utrecht, in Südholland südlich dof litt« und Lek, id
Groningen, Drentbo und Limburg.

Oesterreich 1888. Als erkrankt gemeldet sind
3j2 Thieri' m 43 Uülen un 1 229 Weiden von 106
Orten. 8002 Siück Rindvieh wurden geimpft.

Sobweden f888i 7 FtUe fn Ralnkar, 8 im Rai-
landi T.ün.

Schweiz 1890. Verendet und geludlet sind nach-
weislich 327 Thicre, di.; M-hr/..ihl hiervi>n im Cantöa
Hern (144), demniobat Waadt (61), Claras (34), FreU
bürg (27).

Tollwalb. Deutsohes Reich 1889. Erkrankt,
getödtet und gefallen sind 498 Tbiere, nimlich 410
Hunde, 4 Katzen, 5 Pferde, 65 Rinder, 8 Sebafe. 6
Schweine. Verseucht war wiederum Prenssen, Bayern,
Sachsen, Rfo«i» ä. L , KIsass-Lothringen ; ausserdem noch
Oldenburg, Sachsen • Meinaigen, Sach.<!en - .A Itonburg,

Sebwar/.burg-Sondcr>.bausen, zuitammen ää Regierung»'

bez rke, 152 Kreise pp. Die meisten Tollwutbfälle sind

in den lUgierangabetirkea Poaen (78), Haiienwordcr

(66), Gambinnen (64), Breslau (48), Königsberg (38);

und innerhalb der einzelnen Kreise in Schroda (24),

Lyk (18), .Ivhannisburg (ITi, Tucbel (IG) aufgetreten.

Nach der Zalil der wuthkr.mken Hunde orreichte die

Seuche ihren höctisten Stand im 2. Vieru-ljahre in

Schlesien, Ostpreussen, Posen und We.stjjreassea; im
1. im Königreiob Saebaea und in £lsais Lotbringaas

im 4. in Bayera. Von aaiteekangaviidlebUgen Ban-
den wurden 1556 polizeilieb getlMtet and 230 unter

Beobachtung gestellt; von herrenlosen wulbTerd2cbtigen

Hunden 275 polizeilich getiidfet. — Im Königreich

Saabsen sind 8 polizeilich gctödtete Stück Rindvieh mit

685 Mark «nlnebldigt worden.

Dänemark 1889. 1 Fall im Sveadborg Amt.
Frankreich 1887. (Vergl. 7. Jabrg. S. 9.) Ver-

seucht waren sämmtliche Departements, ausgenommen
2. Als wuthkrank getödtet sind 25G7, als verdächtig

und gebissen 7926 Hunde und Katzen. Vi n HX)5 ge

biaaenen anderen Thieren sind 426 als wuthkrank

gelSdtet worden. (Von den 440 gebissenen erwachsenen

Personen and 828 Kindern aind 28 an der Waeaaraekea
erkrankt) 20167 frei ambartaafead« flaada wotdan
unter Aufsicht gestellt. 18022 ffttSdtet» S1S5 doa Efgen-
thümern zurückgegeben.

Grossbritannien 1889. Betroffen waren 20 G^a^
aebaftea ia Engbuid, erkiaakt S12 Heade, 1 Kata^
9 8tfiek Rittdvien, 11 Sobaf^ 4 Sebwefae aad 4 Pferde.

nie Mehrziht der wuthlranken Hunde entrillt auf York.

West Riding (G7), demnächst auf Loridün ((51) und

dessen Umgegend, nämlich: Kent (ei [.ondon) und
Uiddlesex (cz London) (je 34). Surray (ex IiOndon) (26),

femer anf Laaeaiter (99).

Niederlande 1889. Verseucht waren 18 Gemein-
den vun G Provinzen, erkrankt 2ü Hunde. Die Mebr>

xahl hiervon trifft naf NordbolUnd (11) aad SBd>

holland (10).

Oeaterralab 1888. Betroflba wann 793 Hunde,
7 Pfeida, BS StUek Rindfieb, 1 Ziego, 44 Sebnaiaa ia
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«49 Orten (in BSbaen 996, Qaiittm 177, Knla 57,

Mähren 44, Niederösterreich 4S). Alt iler AnsfecVung
verdächtig wurden gttiiitft 3jy2 IJundi'. 71 Kalten,

Gl Slüok (iftlii^-.-l uti.1 2 andf-re Thi.re. (Von 337 ge-

bUsencD Personen sind 2 der Wuthkr&nkheit erlegoo.)

Sebvals 18Mk, Brknnkl mnä im Gbaton Born
4 Thiere and Luzern l Thier.

Ungarn 1889. (Vergl. 9. Jahrg. S. 203.) Vor-

seucbt waren 365 (lemeinden in 164 Bezirken ron 63
Comitnten, betroffen 400 Hunde, S Katien, 81 Pferde,

118 StSek RindTieb. 7 Sabafe. BS Sebweine.

RnlX (Wim). Deutsches Reich 1889 AU er-

krankt gemeldet worden 1337 Pferde, gefallen sind 80,

Mlf potisoiliebe Anordnong getödtet 1598, auf Vcran-

InoBsnc dts lieeitien fetfidtet 9^ Der QeeammUerla&t
na Pferden betrog eenit 1771. Die Rrkrankangsfllle

Tertheilen sirh auf 15 Stai1<^ri, 5P> Rt:^i»>rung!ibezirke,

245 Kreise. Uf'bcrhaupt verseucht waren 16 Staaten,

59 R''git'r\inKsljfiirkc, 3')'.' Kreiso, G16 i'icmtinrli'n flr.,

711 üehöfte. Die SlücikZAhl des gesammten Fferde-

bcatandes in den 5C3 neu betrcfTi-i en Gehöften betrug

3607. Aaf die einietnen Beriebtefiertettabf» tottbeilt

steh die ZM der KrkranknngtfiUle vie Mgt: MS, 186.

400, 320. Hohe Kikrankutig.szifTern wiesen such in

diesem Jahr wirilcr r.ach die Uegieruugsbezii ke Königa-

licrg t2t'«ri)i Marieiiwi rdi.r (131), Bremberg (y5\ Üanzig

(S9), Posen (7'J), Breslau (6.'?), Düsseldorf (8J); ausser-

dem KSslin (48), Liegnitz (46), Opj^ioln (38), Donaukreis

(86), Potadam (S5), Sobnaben (34). Von den Kreisep

«nren itnrk betroflkn: Nefdenborg <ttC), tnowrasfo«

(38), Dantiger Niederung (37), Rastcnburg (35), Kulm
(30), Allensteln, Strasburg in Westpr. (je 29). Der
Hauptseurhor'hpzirk bat nunmehr -seini'ii Sitz im sOd-

lichon Tb«silü des Regierungsbezirks KtMiigsberg, in den
Regierungsbezirken Harienwerder und Danzig. nebst

nngrenaenden Theilen der Regierungsbezirke Köslin bi<i

lur Kfletc und Bromberg. Speciell in Prenssen vur-

tbeilen aich die teraenebten Beatinde m 88,84 pCt.

nof grSasere GQter, so 43,72 pCt auf kleinere tend-
wirtbschaften, zu 23,30 pCt. auf Fuhrvrcrkslictriebo,

3,14 pCt. Kind unbestimmt. — Für 1579 pohzeUieh
ge( lit te Pfeid, sind 468884,08 Mark Safaebidtgnnf
geaahlt norden.

Dinenark 1888. Bei 8 Pferden int Ante Sor5
nnd bfti einem Pferde im Amte Frcderiksborg. Aus
Aiiliä.'i der Ikkämpfung di.'r Seuche sind 67.'iO Kronen
für Rnlschädigangen gezahlt worden.

Frankreicb 1887. (VergL 7. Jabif. & 8.) Br*
knnkBngifUle aind aw eimnitlteben Depsrtementa,
nosgenommen 8, gemeldet. Neu betroffen wurden 746
Bestände und 2576 Pferde als erkrankt und augesteckt.

Die Ge&ammlxih i der verseuchten Bestände betrug 796
und diejenige der erkrankten und verdäehtigen Pferde
2676. Uiervon sind gefallen 33, getödtet 1195, frai-

gegeben 1245, in Ueobachtung rcrblicben 19ä.

Grossbritannien 1889. Fälle von Rotz sind

1310 gemeldet und solche von Wurm lOSH. WeiL^u^
die Mehrzahl trifft auf Rngland (1106 und 10^3) uu4
hier auf London {Ü75 un i 977) und Umgegend.

Miede/lande 1889. 41 FiUe in 29 Gemeinden
ton 7 PioTinMD. Oio HebrnU binmn trifft auf Süd*
kolland (14), demniobit Noidbetinnd (9), Gelder*
land (8).

Oüsterrcirh 18S=i. Krkrankt sind 326, gefallen

Iii, gtUüdtet als erkrankt äon, als verdächtig 54 Pferde.

Betroflen «Iren 161 B8fe in 133 Orten in sämmtlicben
Kronlindem, namenomoien Kärnten und Dainntien.

Sehn«den 1888. 8 Vilte in Kristianatada und
1 Fall in Kopparbcrgtlän.

Schweis 1890. Gefallen und getödtet sind '2C,

Pfeid>', wovhd IU im Kanton Zürich

Ungarn 1&S9. (VergU 9. Jahrg. S. 103.) Erkrankt
787 Pferde in 898 QeM^nden, saneiat in den OomU

tnten feneetla der TbeiM, nnnentlteh im Beitrke And.
Gei ^ ot sind 786 «rbrnnkte and 98 Toidiobtige Pferde,
gefallen 'il.

nl»ni IltMIMMle. Deutiehes fteieb im
Die Sewehe bildete eine unmittelbare Fortsetzung des
Ausbruchs vom Juli 18ST. Sie hat wahrend des Be-
richtsjahres fortwahrend zugenommen, namen'.lich im
April voriibergcbend einen hoben Stand erreicht and
ist gegen den Sohluss des Jabrea etwas zurückgegangen.
Ueberbnupt Tonenebt geweaen aind 24 Staaten (freige-

blieben ifnd aar Sebiramlnirg - l^ippe und Bremen),
80 Regierangs- eto. Bezirke, 715 Kreise etc., 6259 Ge-
meinden et«., 83384 rif?höfte. Der Gesammtbestand
an Thieren in den während des Heriphtsiahres neu be-

troffenen 23219 Gehöften butrug 262381 Stück Rindvieh,
235572 Schafe, 2827 Ziegen und 54404 Schwe ne, zu-
sammen 555184 Tbiere. Von mehr ala 300 neu be-
troffenen Gehöften fehlen die diesbeaQglioben Angaben.
Im Laufe dae BeriebtaiJnbraa aind im gnnsen Re{<die

'/,„ aller ITreise ete. Tott der Seuobe betroffen worden.
Wenn auch anzunehmen ist, dass ein Theil derjenigen
Kreise etc., aus welchen Seueb^nfäll? nicht gemeldet
Wurden sind und die an verseuchte (iebiete an^'renzcn

oder in solche eingeschlossen waren, dennoch betroffen

gewesen sind, so ergeben sich nnabitebende Länder-
atnebo nU diejenigm, ««lebe d«a gnnse Jnbc bin>
dareb reraebont geblieben aind; die n9rdtioben
Theilö der Regierungsbezirke Gumliinnen und Königs-

berjj, der nordwestliche Theil des Ilegierun^sbuzirks

Danzig, der westliche Theil des Regierüni^shezirks

Harienwerder, der Regierungsbezirk Stralsund , ferner

der grösste Theil von Mecklenburg-Strclitz, sowie die

wftatlicben Tbeile von Me«klenbnrig>5ebnerin} MUMrdem
fast gan« Sehleawig, die tnndeatbeile nriaeben Blbe und
Unterrhein nordwestlieh vom Teutoburgerwslde; weiter-

hin verschiedene zusammenhängende Kreide in den
Rej^iorunfjsbe/.irken Arnsberg und Cassel, sowie Cflblent

und Trier zu beidan Seiten der Mosel und im badischen
Oberlande; endlich solche zwischen Warthe und Oder
in deol Lsndatrielie Jarotsohin—Grünborg—Steinau.

Frankreleb 1887 (vergl. 7. Jahrg.. S. 9). Als
erkrankt Ktmeldct wurden 471 Stück Hiudvich, 1011
Schafe und 41 Schweine in 144 Beständen von 27 De-
partements. Gefallen sind 19 StQek IMadvi^, 488ohnfo
und 6 Schweine.

Grosabritannien ISäU. Frei.

MiederUnde 1889. Frei.

Norwegen 1888. S9 FHle unter dem Rindrieh,
wovon 3S in ITedemarkens Amt.

Oesterreich 18S8. Die Seuche herrschte besonders
im 3. und 4. Vicrt'iljahr lebr ausgeiehrit Nur K:Lrn(r it,

Krain, die Kustenlande und Üalmatien sind verscbontgc-

blieben. Betroffen waren 597 Orte. 28C0 U5fe, 6S Alpen
mit einem Geanmmtbeatuid von 58838 St&ck Rindrieb,

7910 Sebafen, 1688 Ziegen, 8774 Sebveinen in den
Seuehenhöfen. Als erkrankt gemeldet sind, einschliess-

lich des Restes vom Vorjahr, 27458 Stück Rindvieh,

737 Schafe, 382 Ziegen, 1249 Schweine. Verhälinis*-

miuisig das meiste Rindvieh erkrankte in Galizien

(80,66 pCt.). demnächst Böhmen (23,14 pCt.), Tirol-

Vorarlberg (18,83 pCt), Nieder-Oesterreich (l3pCt.).

Die meisten Schafe und Ziegen in Tirol-Vorarlberg

(78,96 und 91,62 nCt^), die mei^^ten Schweine in Galiaien

(42,75 pCt ), Tirol-Yorarlberg (37,71 pCt ).

Schweiz 1800. Verseucht und der Anstccliuna;

verdächtig waren 10671 Stück Urossvieb, 'i^.'i ."^tiitk

Kleinvieh, zusammen 13492 Thierc. Die Vi rlun*!- be-

trugen 160 8iäek QroaaTieb und 89 Stü'<»k Kleinvicb.

Am atärkaten betmiHi war der Cnnton St Gnllen,

dann Oraubönden, Appenseil n.Rb. und i. lUk, Tboi^
g.in und Zürich.

Ungarn 1S89 (vergl 9 Jahrg., S. 201': Verseucht

waren 2737 Gemeinden von 307 Bezirken in 62 Comitat4>n.

Ate «rknnkt tM»«Me< 898825 Stflek Rindneb,

40*
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530€8 Schafe, 109365 Schweine, du sind 82,74 pCt.,

5,49 pCt. und 22,76 pCt. der überhaupt vorhandenen.

lÜs oSobtten Zahlen weisen die Comitate diesseits der

TbeiM tmtf «oselbst in 58 Bnirk«ii 949 Gemeinden
v«raeae1it und 12170S SVie\ Rindrieb, I98I8 Schafe,

1IR59 Schweine erltrankt waren. In der Contumaz-
Aostalt SU Steinbmob brach die Seoche am 15. October

aas und «rgiif In Iraner Zelt 44 t«b dea 67 StiUton.

Lllgenseiehe. Deutsches Reich 1889. Als
eikriiikt wurduu gemeldet 89G Stück Rindvieh, d. s.

42pCt. weniger als im Vorjahr. Dieselben ver-

theiten sich auf 6 Staaten, 17 Regierungs- etc. Bezirke,

38 Kreise eto. Gefallen sind H, auf pülizeiliche An-
ordnaag getödtet 1179* tml VennlMiaag dea Beaitieri

getSdtet 406 Thier«. Di« OeMnntrerlQBte an Slnd-
vieb lietragen somit 1601 Stüob- Ni^n verseucht worden
92 (iehi'ftc mit einem ücsamcilriridviehbistande von
.?.V26 Stück. In den einzelnen Vierteljahren sind 20G,

112 uml 174 Krltraukungsfälle gemeldet. Hobe
ZifTern wiesen wieder nach die Regierungs- etc Besirke

Magdebarg (452), Merseburg (384). Potadan (59)i und
von den betroffenen Kreisens Waarielwi) (SOS), tfeiaa-

barg(169). Oichersleben(145), MannsfcldcrSeekreis (61),

Oslpiiegnitz (59). Das Uaaptseachcngebitst im mittleren

Deatscbland umfasst einschliesslich des benachbarten
Kreises Zeit« 18 Kreise in den preossischen Regierongs-
lH-zirk«n Magdeburg, Merseburg, Hildesheim, sowie in

den Uerxogtbümern Braunscfaweig und Anhalt. Auf
dieses Gebiet kamen 790, d. s. 88,2 pCt. der Erkran-
lioagslUle in Beioba. In dcnwlbeii waren 64 Gemeinden
Ate., S4 Geböft« vemaebt mid worden 1S78 StSek
Rindvieh getödtet. Von je 100 Gemeinden dorlselbst

waren 3,1 betroffen. Von den rj78 getödteten Thieren
.sind 488 Stück - 38,2 [iCt. bei der Section seuchenfrei

befunden worden.— Leber die Vornahme von Impfungt n
sind 24 verschiedene Angaben gemacht. Die früher

geimpften 11 Beatinde «utdea glaioiiwobl aimmtlieh
von der Seoehe betroffen. Von den niebt schon am
früheren Anl&ssen geimpften 13 H- j'Hnd 'n dagegen
wurden nar 8 verseucht. In den sctiulxgcimpften Ik-
»finden »ind etwaa «eaigarTUm arknokt alaia d«o
nicht geimpften.

Frankreich 1887 (vergl. 7. Jahrg., S. 9). Ver-
seucht waren in 32 Departements 913 Gehöfte mit
einem Gesammtbestande von 12037 Stück Rindvieh.
Gefallen sind 98, geschlachtet 1505 StOok; 55 (iagen
In Folge der Impfung zu Grunde.

Grossbritannien 1839. Gemeldet wurden IG'lfiEr-

krankoiigsfälle bei 474 neuen Ausbrüchen in 41 Graf-

schaften, .^uf Kngland kommen 2.^5 neue S j !i n-

ausbräche bei 780 Thieren, auf Schottland 23D bei 8ä6.

Wales ist freigobliebcn. Die höchsten Krkrankungs-
aiffem weiaen Edinburgh (366), Cnrnberland (US),
Fife (107), Laaeoater (108) aof.

Niederlande 1S89. Frei.

Oesterreich 1888. Die Seuche herrschte in Nieder-
Oesterreieh, Ober-Oesterreich, Böhmen. Mähren, Schle>

alen, Qaliiien nnd Steiermark. fiabroCea waren 88 Ba*
zUka, S7T Ort». 473 GebSfta mit «ntr GaaaanisabI
?00 IUS8 Stück Rindvieh in den letzteren. Erkrankt
Bind 2028, genesen 234, gefallen 81, gtäiodtet als

teuohenkrank 1654, als verdächtig 2912 Stück.

Sohweiz 18tK). Getödtet bezw. gefiallen aiad im
Cbnton St Gallen 4, Zürich und Schwyi )e 8, Bern 9,
Appenzell a. Rh. und Waadt je 1 Stück Rindvieh.

Ungarn 1889 (vergl. 9. Jahrg , S. 204). Verseucht
waren €C (icmeinden von 34 Bezirken in 1!> Comitaten

;

erkrankt 602 Stück Riadvieb. Die meiiten Erkraokanga-
fälle treffen anf die Betirk« Am (15S) ond Press-

ikbafj^lieB. Deataehaa Aaieb 1889. Dia im
4. YiartelJabT 1888 in aiaeai G«b5ft» dai Kniifla
8aai|«a11nd natar 45 Sehafbn aufcatratoD» Sanabo ia|

im Februar 1S89 erloscheo. Verluste sind nicht ge-

meldet und Scbotaimpfungen nicht vorgenommen
worden.

Frankreich 1S87. (Vergt. 7 Jahrg. S. 9.) Ver-

seucht waren IG Departement;!, die (ii'*ammt.stiickiaht

der betri'ffenen Bestände betrug .^7 4.'il : > liri'e. Kr-

kraakt sind 17 852, gefallen 2134; geimpft wurden
18S0, «arao 176 infolg« dar ImpfnDK ao Grand«
gingj-n.

Oesterreich 1888. Verseucht waren iJö üutsi in

17 Orten. Die Stückzahl der verseuchten Bestünde
betrug 18 063 Schafe. Erkrankt sind 13S2, gefallen

297. An 2087 Thieren vuda lila Nothimpfung mit,

bei 481 obne Erfolg fOifenomBen. Die meiatan Er-

krankongalälto treffen aaf Nähren (81,91 pCt). Galiden
(25,47), Dalmalien (22,73).

Ungarn 1889. (Vergl. 9. Jahrg. S. 205) AU er-

krankt wurden gemeldet 10 823 Schafe in 51 Gemeinden
vun 2^ Bezirken in 25 Guiuilaten. Genesen sind 9720,
verendet 1029, geschlachtvt 74 Schafe. Die meisten
Fälle treffen auf den Distriet jenseits der Theiss (5744).

änkpaekea. Danemark 1889. 547 Fälle m 97
Beständen.

Sebweden 1888. 166 PUte in 7 Uneo; bierroD
101 in Kristianttads, 16 in ttatraShua Ua.

•laMkCMBUehUg. Deutsches Reich 1889.

Featgnteilt wurde die Seoebe bei 116 Pferden «od
5m StSek Rindtrieb. Batroflbn waren 19 Staatra. 64
Regierungs- pp. Besirke, 293 Kreise pp.. 1016 Ge-
meinden, 4244 Gehöfte. In den eiotelnen Vierteljahren

wurden 1771. 1^27. 1014 und 627 Hrkrankurgsfälle

ermittelt. Hohe Ziffern wiesen nach die Regierungs-pp.

Bezirke Schleswig (1040). Pfalz (318). Neckarkrela

(859), Wiesbaden (361). Sahwanwaldkraia (314); nnd
7on den betrofl'ttnen KreiwR pp. NofderdiUtauliMlwa
(874), Sond-Tsbausen (260). Weh lau (170), Oaraiiacll

(121), Gcrsfeld (llj), ilömburg (III).

Oesterreich 1888. Die Krankheit wurde festge-

Kteilt bei 80 Hengsten, 158 Stnten, 18 Stieren und
\ KSban.
Ungarn 1889. Betroffen wann 158 Pferde, 156

Stiiok Rindvieh. Die ZaebtUbme iat in 8 Deekstationea

im Comitat Torontal bei 3 und im Hengstedepat Sil

Debresin bei 2 Hengsten beobaobtet worden.

Mtfrill«. Dentsehes Refeh t889. Die 0%-

sammlzahl dr-r Schafe in d^ n neu betroffenen Gehöften

betrug iCü .315 Stück. Diese vertheilec sich auf IC

Staaten, 48 Regierungs- pp. Bezirke, 2.32 Kreise pp.

829 Gemeinder, 5G27 (iehöfte. Die grösaten Bestände
sind in den Regierungs- pp. Bezirken Osnabrüok

(34 537), Kassel (81 903), aowia im HerMftbom Bmu«*
lehweig (13 355) veraenebt tind von im batroffanen

Kreisen pr -^er Grafschaft Bentheim (20 486), in

Aschendorl ,11-270), Burgdorl (5.')09). Wolicnbüttel

(,V26»), Rotenburg i. fl. N, (4644), Wolfhagen (4344),

Braunschweig (3545). Meldungen (2984). Von je 10000
ttbarbaapt forhandenen Schafen treffen auf die neu

Terianahtan Geböfta 87,19. Daa Seaebaittabiat im
nSrdliebaa Deotaehlaiid liegt noeh swiioSan Blba,

Saale. Hain und Rhein, dvijenige im SQden nmfimat
heinahe ganz Südwest -Deutschland und bentit Mittel-

punkte im Obaramtabaalrk Spaiahingan md iai Kraiaa

Gebweilcr.

Dänemark 1869. lo afaur Haida im Amte Biaf-
kjöbing.

Frankreich 1887. 592 Aosbrfiehe in 41 Departa-

ments. Von den vorhandenen 11 331 Schafen waren
10591 erkrankt; 1040 s:c«d gefallen, 7552 geheilt.

tirossbri tan Dien 1889. Erkrankt sind 23 023
Snbale bei 1807 neoen Seaebaaambrtaban in 75 Graf-

aabaftaa. Hiartan tralm 18 981 Sebafc aaf Kogland,
9T81 aaf Walca. 945 aaf Sahottfand.
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Niederlande 1889. Ermittelt sind 058 Erkran-

kuDgsrälle io 98 Bestänilen ron 66 Gemeiadco io 10

Provinzen; die Mehrzahl trifTt auf Nordboll&nd.

Norwegen 1888. 1218 FiU«, woven 800 in Lister

of MendelB Amt md 419 in Cbrieliem Amt.

Oesterreich 1888. Verseucht waren l'2 200 Srhafc,

erkrankt 4841; hiervon die meislcn in Tirol- Vorarl-

berg (2147), demnächst Nicderöstorroioh (1095).

Sehveden 1888. Je 10 Fälle in GStebors« och
BochoB und in (iefleborgs Län.

.Schweiz 18".'0. Erkrankt und der Atiütcokung ver-

dachii^ sind in den Cantouen Freiburg 280, Waftdt

220, Tesaio S5, Gnabanden 7 S^fe und andere
Thierr.

Ungarn 1889. Als Lriir,4tikt pemoldet sind b'JCS

Schafe, wovon die meisten auf den i.ande.sdlstricl dies-

teita der Donau (2058 — 84,47 itCt ), demnächst jen-

•cite der Tbeiie (I9S4 » 8t.41 pCI.)

rrerdcräede. Deutsches Reich 1889. Als er-

krankt gemeldet sind 57*2 i'terda in 7 S'aaten, 36
R^'gierungs- pp. Hezirkvn, 133 Rreisiti (i[>., 234 Gc-

meinden, 854 Gehöften. Die bocbateo Ziffern kommen
*nf die Rei^enings- pp. Besirke PoeeB ^S), Lotbringon

(70), Gumbinnen (69), Königsberg (C5), Harienwerder

(63) Frankfurt (Sä)} und von den betroffenen Kreisen

Alf Chateaa-SAliu (99), L5bu (M), Hemel (93),

Ubian (21).

DiDemBrk 1889. SS fille in 13 Beständen.

NiederUnde 1889. Gemeldet wurden nl» er>

kranltt 81 Pferde io IS Gemeinden von 7 Pmii»a«n.
Hiervon entfallen mi( Nordbmbtnt 10^ SQdhoUand 9,
NordholUnd 7.

Norwegen KS8S. Gemeldet wurden 34 Falle,

worun 16 im südlichen Uergenhuä und IS im Hede-

markene Amt.
Oeeterreieb 1888. Ala erkrankt wurden gemeldet

377 Pferde, wovon die neisten in Galltien.

Ungarn 1889. (Vgl. 9. Jahrg. ? 205.) Als er-

krankt gemeldet sind 137i Pferde, w^non allein ^48

in der Gemeinde Lemnek.

Sehwedan ISSS. 131 Fälle, die Uebraahl in

Vesterbottens Län (53). demnldut Teatmanlandi (18)

and Malmöhus Län (11)

Rladerriade. Dänemark 1889. 24 Fälle in 2

Beetänden.
Norwegen 1388. 205 Fälle, wovon 114 im nörd-

lieben Trondjems Amt.
Oeaterreioh 1888. 70 Fälle, wovon 40 aaf den

Besirk Koteoann, 30 auf Cternowitz Umgeb. kommen.
Ungarn 1889. Gemeldet wurden 4 Fälle.

Schweden 1888. 92 Fülle, wovon 24 in Gelieborgs

Un, 17 in Vesterbottens Län.

Xlegearäade. Oesterreiob 1888. Als erkrankt

wgrdnn gemeldet 1980 Ziegen.

Sehweinerude. Schweden 1888. 18 Fille. wo-

von 28 in UalmÖbus Län.

•beneke der Pferde. Dänemark 1889. Ge-
meldet 427 Fälle in 205 Beständen.

lUaaeiteneJif: der Schafe. Niederlande 1SS9.

Seit dem '22. October kamen 415 Erkrankungen in 9

Gemeinden von 5 Prorinien aar Anxeige. Bierron

trcfTen 388 Sobafe TOD 99 Beitinden anf die luel
Tesel.

Norwegen 1888. Die Senebe leigte eieb im Sta-

vaoger Amt unter den auf Staatskosten in Sehottland

angekauften Cheviot - Sclufi-a und wurde aut eine

grössere \ii :iM r r Ii mischer Schafe übertragen.

8ckweiB«rethl«iif. Deutaebea Reick. Im Grooa*

bertogthnm Baden wurden im Jahr» 1889 in 389 Qo>
meinden 3014 Thiere als erkrankt Rpmeldet, Hiervon

sind geschlachtet 1565, verendet 946, genesen 503.

Gegen daa Yo^ahr mnd 59,3 pGt Brkiankaiigiau»

weniger gemeldet. In Mc'cklenburg-Sohwerin sind

in der ^it vom 24. Juni 1888 89 io 153 Ortschaften

1429 Todesfälle ermittelt worden.

Dänemark 1889. Brkrankt aind 1019 Thiere in

884 Beettndea. geCalleB 881. getödtet 11, geacihtaehtet

80. Die Verluste betrugen 73,4 pCr. Die höchsten Er-

krankungsziffern kommen auf die Aemter Holbaek
(271), Aalborg (155), fljdrring (138), RingkJSbing
(127).

Frankreich 1887. (Vgl. 7. Jahrg. S. 10.) Als
erkrankt gemeldet worden 18 815 Sehweine in 904 Be-
ständcu von 38 Departements. Davon sind 15 828 V«r-

ondet» 3487 geneeoo. Von 888 geimpften Tbieren er-

lagen 18 der lopfkrankheii.

Niederlande 18S0. BctrolTon wurden 370 fie-

meinden Krkrankt sind 94()3 Thiere. Die Mehrzahl
eritftllt auf «ielderland (221(1), Fnesland (2175), N.jrd-

bolland (190U), Overyssel (1191), und auf die Monate
Jali (4117) nnd August (3492).

Norwegen 1888. Gemeldet aind 16Q Fälle, davon
38 aus Jarlsberg og Laurvika Amt^ 88 aoa dorn nord-
lichen Trondjems Amt Und je 85 aae AkenbiM und
Huskeruds Amt.

Oesterreich 1888. Die Seuche herrschte in

sämmtlicben Kronländera, ausgenommen Dalmatien.
BeUoffen waren 3933 Höfe in 831 Orten. Erkrankt
sind 3748 Schweine, geneaen 856, getallea 5985, ge*
tödtet 1908. Die meisten Fillo trrflbn aaf Oaliiwn
(43,87 pCt).

Schweiz 1890. GetSdtet und gefallen sind 733
Sohweinc. Die grCssten Ziffern kommen auf die Can«
tone Luzcrn (172), Waadt (148), Zürich (74). Bern u.

Genf (je 54).

ÜD'Rarn 1889. In 54 Comitaten, 28« Bezirken,

918 Gemeinden sind 53867 Thiers erkrankt, 11567
Esneaen, 48800 verendet Die Mebnabl der £rkran>
ongifilte triift auf die Besirko dieaeeita wad jenaeite

der Theiss.

Schweden IsgS. Verseucht waren sämmtliohe
Districte, ausgecommen die Stadt Stoflkliolm. Brkrankt
sind 725, gefallen 264 Sehweine.

SebwelMWiele. Dänemark 1889. (Schweine-

dinbtberie). 1 Fall im Amte Kopenhagen; in Fryden-
dal, Amt Holbark, erkrankten aber 100 Ferkeh Von
hier aus wurde die Sonebo in 5 weiteie Beeitaungen
verschleppt.

Grossbritaanien 1889« ^obweincfleber.) Di«
Seuche ist nicht unerheblich zurückgegangen. Gemeldet
sinl 25 885 Frkrankungsfälle bei 4841 nenen Aus-

brüchen in 61 Grafschaften. Am stärksten b>:lro;Ten

war England (25 222), in Schottland sind 373 und in

Wales 290 Fiille vorgekomme n.

Niedertande 1889. (Husartige Hrustseuche.) Di«

Seuche trat von Juni bis October auf in 2b Gemeinden

von 8 ProvioMQ bei 55 Tbieren. Die Fälle vcrtbeilen

sieb auf Gelderlead (17), Frieeland (15), Gioningen

(8), sri:}hoiiand, OvetysBol tlod Utioebt (JedX Seeland

(2), Drei.thc (1).

Schweden 1888. (Schweinepest.) 1311 Fälle in 8
Läneo uad im Veterinär- Institut tu Stockholm 590
trcfTen auf MalmÖhus, 220 auf Södermanlands, 172

auf Stoekbolma Un« 148 anf J5ak5pioga Lin, 87 auf

di« Stadt Stoekbolm, 89 auf Teatmaolands «nd 5 auf

Oitarg«lluide Lin, 14 auf das Totevinlrinititnt.

C. Tbiargenchen und Infectionakrank«
heilen im Eioselnen.

1. Rinderpest.

Wirtz, A. W. H., Die Rinderpest in Nied«r).-Oat<

iodien im Jahre 1889/90. (Aus dem Colonialbariohi

ftbenncbtlioh meimmengcelellt)
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Wirtz. Fortsetzung der Berichte über die

Rinderpest in Niederl. -OsliDdieo. (Gf. die Jabres-

berichte II—IX über 1882—188«.)

1. Die Rinderpest auf der Insel Jara, M&rx 1889

bis April 1890. Der im vorigen Jahrgang als „bis

April" aogebene Berichlstermin lief bis Marz.) lo

W «st«Java blieben nicht nur die Residentsoliaften

Batavia um! Krawang verseucht, sondern es Iral auch

anfangs der zveiteo iiäUte des Jahres 1 889 die Kinder-

pest wieder aaf ta der ResidSDtaehaft Bantan und
ricbletedort grosse VerbeorungeD an, wie aus folgooder

Ucbersicbt der bekannt gewoidenen Krankheitsfälle

hervorgeht.

18B9/90 Resld. Abtboilangen

Hiirx— Mär?. H.itavii Huitenzorg , I 036
Mün— Dec. , Mcestw Cornelis 49S
Juli—März , Tangerang 5 689
MoT.—Jan. , Stadt BaUria ... 80 7 171

Mint—Febr. Krawang Krawang 149
Juli—Mir/ Bantam P.uide^^ianu 2 9&8
Aug— Mari , .Sirang 11499

Sept. , Anjer 288
Dec-März , Lebak 854 15 019

Sanne 9S8^
Gcstorlent 31 7S0 (93,3 pOt); gsnssMi 1424

(G,4 pCt.).

Mittel-Java und Ost-Java sind frei geblieben.

II. Die Rinderpest anC der Insel Samatra.
Süd-Sumatra Gfns'i" A-ipri^rr. fehlen. Aus der

Resideotsobaft i'alembau^j aiad jedeDfälls verzeicboet

8d80 PiUe, woTon 2438 (94,5 pCt.) gestorben trad

142 (5,5 pCt.) genesen. In der Res. Benkulen sollen

in 6 Abtbeilungen über COOO Tbiere an der Krank-

heit gefallen, na<;b einer anderen Angabe der Rind

Tiebstand dar«h di« Ssnob« bis aof di« HUfte tiurflok«

g^angen sein.

Mittel-Sumatra (West- und Ost-Küste)

blieb fnl.

2. Milzbrand.

1) Arioiag, Remarques sur la perte de viru-

lence dans les culturos du Bacilliu anthracis et sur

rinsaffisance de l'inooalation oomne norai de Tappri-

eier. Conptes rendns de l'Aflad6mte des sdenees de
Paris. Tome CX. 1890, p. 939 ff. Lyon. Journal,

p. 281 — 2) B&umgärtel, Blitzschlag bei Kühen
als Milzbrandverdacht. Spichs. Her. S. 48. — 3) Beel,
T. A. L-, Bebandeliiig van miUruur. Holl. Zeitschrift.

Bd. 1". S. 149. — 4) Beisswängcr, Der Milzbrand

in Württemberg und seine Verbreilung. (Eleperior.)

S. 241. — 5) Beresow, Zur pathologischen Anatomi«
des AnUuas. Aroh. f. Teterinänned. — 6) Bourrier,
Histoire des maladie« ebarbonnenses. Ree. Bullet.

S. 79. — 7} Brett, Anlhrai und Baumwollensa
Kuchrm. Veterinary .l.mrnal. XXX. p. 241 — 8)

Buchner, Ucber iliu Uummutjg di-r Milzbranditifuclion

und über das aseptische t'reber. Mil. vgt. Ztäcbr. It.

S. 30. (Referat.) — 9) Derselbe, L'eber die Ursache

der Sporenbiidwng bein MiltbrandbaoiUos. Ccntralbl.

f. Baet. Bd. 8. No. I. 10) Cbanveau, A., Re*
chcrches sur le transformisme en tnicrobiologie patho-

g«ne. Des limite», des conditions et de.s cons^<^uenc«9
iti' la vir:aVi:l;:6 du Ijarillus anthracis. Archives de

medickue utp^rimenlale et d'anatomie paihoiogique.

1889. No. 6. — II) Crooksbank, Charbon da
per«. (Ueberaetsnng ans dem Engiiseben.) BeTo«

\Hh X
^'^^ — 12) Doehle, BeobachtunRen öbor

eincii AiiU>;un!.stcn des Mil/.brandes (Habilitations-

schrift. Kiel 1889) — 13) Fambaoh, Beseitigung

der MiUbrandcadaver. Sachs. Ber. S. 49. — 14) Der-
selbe, Milzbrandinfeolion beim Mensehen. Ebeodaa.

S. 50. — 15} Derselbe, Qel}ef Milxbrandverbreitaac.

Bbendas. 8 47. — 1<(> Henninger, Zur Diff«r«nllal'

diagnose beim Milzbrand auf Grund des mierosoopisoben

Befundes. Bad. thierärztl. MUtbIg. No. 9. — 17)
lioffa, Zur Lehre der Sepsis und des M lzbranle«.

(Ref. a. Archiv f. klin. Cbir. 39. 2.) b«rl. thierärztl.

Wochenschr. S. 148. — 18) Kjerrul f, G., Ktt 1*11

af mjeltbrandscmfysem. Tidskr. f. Veter. Medicin ooh
Husdjursskötsel. — 19) Kovalevskf, Jean, Behand-
lung des acuten Milsbrandes Iwim Rinde dncob die
snbeatane tnjeetion einer «äderigen Sablinal' nnd
CarboIsäiiret"sung. Lyon. Journ. S. 477. — 20) Leh-
nert, Milzbrandcrscheinungeü. Sachs. Wer. S. 47.

—

91) Derscibo, Ueber Milzbrand. Kbenda.s. S. 4B.

— 22) Martin, The ehemioal producta ol thegrowth
of Bacillus anthracis and their physiological actions.

Preoeedingb of Ihi Royal Society of London. May 32.
— 98) Hassa, C, A proposito delle taedassioni car-

l)iinchio.>.o e delle brcv; nutizie riferitc al Cotigrc.sso

d'Igienc di Padova dal M^dic^'-Velerinario Dottor V.

Viocntini. Giorn di Med. vet. prat. XXXIX. p. 75
— 21) Moni, Fehlen der Baoilleu im Blute bei

Milzbrand. Deutsche Zeitschi. f. Thiermed. S. 146.
— 95) Pekelhaiing, lieber ZorsUirang tron Mila-

brtodTirns im Unterbantbiodegewebe du Ksninohens.
Ziegler's Beitr. Bd. VIII. H. 2. - 26) Perron-
cito, R., II bacillus anthracis nelle oami insMieate.

Giorn. di Med. vet. prat. XXXIX. p 566. — 27)

Derselbe, Sülle malattie del bestiame e piu parti-

cularmente della proteosi in Sardegna. Torino 1890.

4. — 28) Derselbe, L'cnciclopedia d'Igienc e di

Medicina pubblioa e le vaccinazioni carbonchiose. Giorn.

di Med. vet prat XXXIX p. 463. - 89) Der-
selbe, Salle malattie del bestiame c piü partlootar-

mento della proteosi in Sardegna. Ibid. XXXIX.
p. 170 263. — 80) Philippi, Ueber MiUbrand.
Sachs. Ber. S.U. — 31} Popow, Anwendung von
Theer gegen Milzbrandb^uleti. X/Cit.>)Cbr. f. Pferdfzucht.

5. GO. — 32) Pütz, Ueber den gegenwärtigcu Siand

der SchtttB- luui Jüotbimpfang sur !Klgnag ron Ibiec-

seaeben. TMemcd. Tortiige. Bd. I. K 8. — 88)
Uoux, E., Oact6ridie (obatbonneuse) abporo{;öne. An-
nalcs de l'Institut Pasteur. No. 1. p. 25 und Annales
de medecine vit6rinaire. XXXIX. p. 959 — 84) Sa-
varose, G., Neoessitä dell'esame microscopico del

sangue degli animali presentati morti od uccisi all'

ispesione sanitaria. Un caso di earbonebio nortaia in

an reterinari«. Oltn. ret XIII. p. 858. — 85)
Schleg, HilzbrandQbcrtragung durch Fleiscbgenuss.

Sachs. Ber. S 49. — 36) Siedamgrotiky, Milz-

brand. Bbendas. S. 45. — 87) Strebel, Resultate

de la vaccination contre le charbon »ymptomatique,
faito en Suissc, en Autriohe et en Prusse. en 1887.

Lyon. Journ. 1889. p. 435. — 88) Torclli, A.
Risultati delle vaeeinazioni oarlionobioe« praticate nell*

anno 1889 nells provineia di Bellunc. Oiom. di Med.
vet. prat. XXXIX. p. 810. — 89) Vb lieh, Hilsbln-

tungen als Hilzbrandverdacht. Sachs. Her. S. 49. —
40) Tbl ig, Ueber Milzbrandverbre;iuiig Kbenda».

S 47. — 41' Wirtz, A. W. H
,

Algemeen verslag

Over voorleboedende ioentingen tegen miltruur en

varkenszickte (besraettelybs Tlekziekt<), welke in het

Isar 1889 in Mederlsnd tyn rarnobt. Holl, ?eterini^
Beriebt aber 1889. 8. 88. — 4S) Woronsow, üeber
Schutzimpfungen gcjren Milzbrand. St Pelersb. Zeit.sehr.

f. allgem. Veterjiiarmcd. S. 245. — 43) Woskre-
scnski, li-ilurg des Milzbrandes mit Carbülsäure.

Ehcndas. S. Iii. — 44) Der Milzbrand in der preuss.

Amee. Militärrapport. S. 57. — 45) Instruction der

HOIlBBUuiDBohaften bei Milsbrandieotionea. Ref. in d.
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B«rl. tbierärztl. Wooheosobr. S. 286. — 46) MilzViaDd-

iafecti"!! bei M' T'vhFjii. S;ii'hs-. Ber. S. 40.

>*rktHMeB. An Hilzbraod (44) sind 1889 io der

preaaa. Atmee 3Pfefde or1ir»iikt ond gvitorben and

nr»r 1 io Xfiaigsberg, 1 in Piiratanwaldt and 1 ia

Mete.

Vwbreiting. Beisswänger (4) bespricht die

Verbreitung des Milzbrandes io WuiUem-
berg. VeraehiedeiM beftmteto TbierSnIe, zuerst

Deigen dcscb , dann Hafele und Keiohele haben

seit 1884 darauf hingewiesen, dasa die Einaobleppung

d«B Milsbnndefl nach Wfirtlenb«i]g ««aerittielk doreh

sog. überseeische Wildbäulo erfolge. Die Viehbeslände

der ilotbgerber werden gans besonders vom Milsbrand»

betroffen. Auch kommen in den Gerbereien bei den

Menaehen aehr biufig Milsbrandrälle vor. Man fand

bei mehreren Untersuchungen sowohl in den Wild-

bäulen selbst, als io dem Staube der Scheuern, io

daoan aolch« Hänt« gelagen bstton, Hltabnadkaln«,

d. h. licinifäliifje Milzbrandsporen. Daraus folgt, dass

sich uuter den eingeführten Häuten solche befinden,

w«lolia keimfähige MifatbraBdq^nn u rieb tragen.

Oerberorte nnd fltuaabirirla Ten daaaelben ge-

legene Gemeinilpn worden Torzngsweise Tom Milz-

brande befallen j lu aadoren Orten trilt der Milzbrand

nur Tereinaelt anf.

Pin Gerber, welche die eigene Viehhaltung naf-

gegebeo beben, verkaufen alljährlich ihren Heurorratb

in die Tenebledeaaien Gegenden; dadoroh binnen

Verschleppungen des Milzbtandgifles veranlasst wer-

den. Dies liann auch durch den sog. Ilaardüuger, der

zum Theil in entfernte Gemeinden vericaufl wird,

feaohehen.

Es scheint, liass in Württemberg den Wildbaut-

gerbeceien eine Hauptrolle bei der Verbreitung des

Hiiabrandea anfSllt Saehe der beantetea Tbietirale

wird ea aeln, diese Fing« weiter aabobelieD.

laelllen. Iloux (33) hatte schon im Jahre 1883

in Verein mit Cbamberland io den Comptes rendues

(p. 1090) HitlbeHuRg genaobi Aber Tirolente, aber

nqMfOgene Milzbrandbacillen, welche sie durch Aus-

ssat von .Milzbrandblut in Booillon nnter Zusatz von

'

-iOdo
Ivaliuuibicbroroat erhalten halten: eine Ent-

deoknnf, welobe eeitden doieb Lebmann nnd

Behring bestätigt worden ist. Jetzt theilt Roux

noch ein anderes Verfahren mit, durch welches Milz-

braadbadllen die Fftbigkeit der Sporenbildnng nnter

Beibehaltung ibrer Vlrvleu einbdaaen.

10 ProbinObroben nnter «bmetoflen Znaitaaa Ten
Carbolsäure (2,4 etc. bit SO : 1000(9 ond ein Gontrol-

röhrcbcn ohrt- CarboNäurc werden bei 115* C. im

Autoolav steril gemacht und, um Verluste an Carbol-

säure tu Terrat'idti), während dieses Actos oberhalb dc^

Wattepfröpfchens zugeschmoUeo. Die Flüssigkeit wird

naeb dem Brkalt n vorsichtig mit Milzbraadblnt inficir?,

eonalant bei 30—33* gabelten nnd öfter umgcaobüttelt,
nn die Bandbildung Uber der OberHiebe der LSsung
und somit eine etwaige RinwirkunK des Sauerstoffes

»jf die Randzone, wodurch sich kicht Sporen bilden

krnnttn, zu verbiitf.n. Entnimmt man dann nach acht

Tagen jedem Röbrcben eine geringe Heoge dea lobaltes

nnd erntrnit aar TSdtoog der Bperennelen Stibehen

den Rest 15 Minuten lang auf 65*, eo aeigt aieb, ee-

bald man aas jedem Böbnfaon eine AoMaat in jewCbn*
liehe Kalbsboaillon maebt, daes die nae deaa Oontvol-

röbrchen und den schwachen YerdQnnnngen etaainienden

Bacillen noch entvicltelungalähig sind. 'Aus den Vcr-

düonungen von 8:100<X) und darüber I is ' sich meist

keine Kntwiekelung mehr erzielen, woduitii der Beweis

geliefert wird, dass hier auch keine Sj'Orenbildung

stattgefunden hatte. Weiterhin hat hich noch ergeben,

dast solcher Weise erhaltene aaporogcne Milxbrand-

beoillen von ibrer Vinilena niebta eiagebOsat betten,

aber wlbet bei der l^assage durab n«br nie 80 Uttt-
sohweincbcn und Kanincbi.-n die Fähigkeit der Speren*
bildunii; nicht wieder zurückerlangten.

Ftir die Systematik der Bacltrien ist diese Tliat-

sache von grosser Wichtigkeit, indem sie zeigt, wie

vcränderliob die Hietoeii^ninnen unter gegebenen Ter-

bältnissen sein können.

Arloing (1) machte die Beobachtung, dass die

lillibrandbaoilien io einer nnd denelben Goltnr

nicht gleich virulent und gleich letonsrähig sind, son-

dert! dass namentlich die scbwächsleo auerst in der

Vimlena nadilaaaea, „ntieni'S Anf diene Weiae wer-

den in der sich selbst Qberlassenen Cultnr die lebens-

und Tcrmchrangsrähigen Elemente an Zahl immer

geringer, uud es wird ein Zeilpunkt eintreten, zu

weleliem die fmpfnng mit einer kleinen Dosis keine

Infection mehr erzengt. Dabei ist aber nicht ausge-

schlossen, dass man bei Benataung der ganzen Cullur

nn«h denn nooh eine Generatlen Tiralenter Baoterien

heranzüchten kann. Wie man die virulenten Bacterien

durch Anwendang zeretörender Mittel abschwächen

könne , so m&flie man thnliebe nralobliebe Memente

auch für jene FUle anDehmon, wo die Abschwächung

der Culturen Ton selbst si h vollzieht. Die Möglich-

keit, abgeschwächte Cultureu wieder in den Zustand

der frSbeien Viralem m Tanetsen, wird demnaeh ge-

kottpft aeia an die AoawoU Tirolmtar Baoterteo.

Marlin (22) züchtete Milzbrandbacillen in

einer I<ösuDg von Alkalialbamioat aas Bluteerum,

mtrtrte naob 10—15 Tegen die Fldaslgkeit too den

Bacillen durch eine Thonxelle ab und fand folgende

StofTwechsolproducte der zurückgebliebenen Bacterien :

1. I'rüitoalbumose und Dtsuteroalbumo&c und ein*

Spur von Pepton; alle zeigten dieselbe Reaction wie

die enteprecbenden bei der peptiscben Verdauung ent«

atebeodea KSrper, 2. ein Alkaloid, 8. kleine Quantitäten

Ton Lenein nnd Tyroeio. AolbU«nder Weise reagirte

die LSsnng dei Milsbrandalbnuoae etark alkalieeb nnd
behielt dies-.- Reaction auch bei Zusatz von AJcahol,

Hcnzol, Chlorofrirm, Aether, oder bei ausgedehnter

Dialj-iirung. Durch sauren Alcuhtd lüst aich ausHi 'v r

AlbumoäC eine äpur eines ^ifug'^n Ivirpers. Datt Alka-

loid löst sich in Alcoh-l. Amylakehol und Wasser,

niebt aber in Benaol, Gbloroform ond Aetber. leegixt

in LSsung dentlieb eUtaliaeb nnd bildet Mebt mit
Säuren gut crystallisirbare Salze, aus denen es sich

leicht wiederherstellen lä.?8t. Interessant ist die pby-
siolo^ihche Wirkung dieser Substanzen. Die l'rolo- und

Deuteroalbumoseu sind nur wenig giftig. Mäuse sterben

erat bei eobeataner Injection von 0,3 g, geringere Dosen
Teroreaebeo aor ein loeelea Oedem nnd etwas Scbl&lrig'

keli Dem Tode geben ein nnfangreiebes Oedem,
Schläfrigkeit bis zar Betäubung nnd roma voran Die

Giftigkeit der Albumose wird theilweisc zersturl durch
kurzwahrendes Kochen. Aehnlich, aber viel giftiger,

wirkt das Alkaloid, schon 0.1—0,15 g genügen, um
eine Maoa ia S Standen an t9dteo. Die Albomeee iet
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nach Ansicht des Verf.'s vielleiobt deshalb pftig, weil
d»s Alkaloid in ihrem Molekül im statu n&softndi rot'
handen ist.

Buobner wei»t pegenftber Lehmann, der
aeiDO Aiuebauutig über die Sporenbildung der Hilt>
brandbacillcii, > Jine sich zuvor genau darüber informirt
20 haben, ungrtilt, darauf hin, dass er im Jahre 1880
Rieh il-ihii» ausgesprochen, dass der eintretende
Mangel an Erriährungsmaterial die Schuld d«nuii tnge,
dass diese I'flaDjchen aus der Tegetativen Tbitigfceit
in die reprodacUve (Mmenbildende) übeifeben, Aanar-
dem seien Sknentoff and eine angenenene Wirme
erforderlieb. Br bestreitet nirht, rinss noch andere
Umstände einen bestimmenden Künluss auf diesen
Wechsel ausüben; er fand auch, dass 2 pCt, Kochsalz
in einer Peptoiilleiscbextractiosung den Sporolations-
process insofern förderte, als er schneller dadurch zum
Abschluss kam, ein Zusatz von 4 pCt. Terriogerta den
Umfang des Vorganges und verzögerte du Ende, und
6 pCti hüben die Stiorenbildung ganz auf.

Cb&uveaa (10) bespricht die VMiabilität der in-

feetiAMn B{geaa«b»fleii des Bao. Bütbraota, vekber,
Solange er überhaupt fortpflanzungsfähig bleibt» niae
unter gewissen Einwirkungen (Sauerstoff unter rer-

mahrtenDruck) eingebüssten virulenten Eigenschaften

unter anderen Verhältnissen (ChlUur in Boafll«B mit
etwas frischem Blute und unter FriUPr^lofTabschlass)

wiedererlangen kann und bei zeitweiligem ToUstäa*

digem V«r)uit« d«r[»!«» doch mIbb iBUQBBliiMBdM
Eifeoscbtften bewahrt.

Savarese (34) fand noch 4 Monate nach der

Herstellung einer mittlerweile fast gänzlich ausge-

trookaetMiBwtwBntBmdBmmllsbrBaaiKenPMaolie
einer jungen Kuh. bei deren Section sich der obdu-
cirende Tierarzt verletzt hatte und infolge deren er

aa Postttla maligna gestorbea war, ia damBrai lileiner

Stückchen derselben die TiralaatMtaa BaBillaa.

Pekelharing (25) brachte, um das YerhaUcn
der Milzbrandbacillen im Unterbautgewebe la
stadirea, Afar-Aganticke mit MasbrandbaeDlaa adw
Milistüclvcbon ron infioirten Thieren in Pergameat «ia«

gewickelt unter die HücUnhant von Kaninchen.

Durch di<;se Methode wurde einerseits ein Heraus-
treten dir Bacillen aus dem Papier verhindert, anderer-
seits die Communication zwischen den Bactericn und
der Körperflössigkeit des Yeisuchsthiers erhaliea. Nach
einigen Tagen warde das Piekcbeo wieder entfernt und
d«r Inhalt geprüft. Dabei itetlte aiob berans, dass die
derartig ein^jeimpften Milzbrandbaeilten in cinigrn Ta>!;en

ZQ Grand« guijjen, sodass nach 11 Tapen dm einge-
brachte Material die Virulenz v llslätidig verloren
hatte. Selbst die Sporen, welche in den unter der Haut
liegenden Päckchen auskeimten, wurden unwirksam
gemacht Dies« liraobeinang beruht naob P. danaf,
daas sowohl Baoillen wie Sporen duvb die in der
Lympba eatbaltooen und in das Päckchen eingedrun-
genen BweisattofTe getödtet werden können, wenn den
Hncilien die Mr:grrhk<Mt ^(rt.omman ist, ia dia Blai*
und [..yrnfthbahn einzudringen.

ImpfiiBg. Woronzow (42) theilt dieResnItate ron

Sebotsimpfangea alt, die tob siaar Conmiasioa an
71 12 Seb.ifen und 200 Itindern in einem Oute des

Steppengebietes Südrasslands, in welobem die jähr-

liebea Verlnste dnrcb Anthrax 10— ISpCt. erreichten,

angestellt wurden. Von den geimpften Schafen fielen 89
(Torsag$wei8«Lämmar)=B l '/«pCk, von daa geimpftoa

Rindern fietkaias. ADa gBlmpAaa «nriaiaB skh aaili*

bor als rollkommen immun gegen Milzbrand.

In den Mittheilnngen von Massa f??' 'f^*. »in

Biiafweobsel Ober die Zweckmiasigkeil oder Lazweck-

miaslgkait dw HttibiBadinphtagaa entkaltea.

Viccntini, ehemals ein eifriger Präventiv-Impfer,
ist mit der Zeit *u ein«n» Gegner der Impfung gewor-
den oder hat sich vielmehr dahin aus^'i pr 'hcn, dass
die Impfung noch nicht nach allen R ht iriK'ri) so
durchforscht sei, dass man ihren Nutzen al^ a:.dnfecht'
bar bezeichnen kdnae. Kr dUilt als Bositive Miaaerfot^
der 7800 Impfnngea aa 8000 Sittek Wadvieh aaf:
Naoblaas der Milch während der Fieberperiode, einige
schwere Oedeme, einige Aborten und einige Tüdesrilie
an Milzbrand bei schon geimpften Thieren. zum Theil
während des ersten Jahres nach der Impfung, tum
Theil in Folge der Impfungen selbst und berichtet von
18 Todesfällen unter 168 geimpften Tbiersa ais Erfolg
seines Collegen Manzioli in der Provins Bellono, den
„clasaivehea Boden des Milzbrandes." Demgegenüber
spriobt Massa von den Kl iuzenden Erfolgen, welche
bei erneuten Impfungen in der gleichen Provinz erzieh
wurden nnd oihrt die gerade entgegesgesetzten Urtbeile
V i c c II t i II i

'3 aoa Jfla«r Zeit, wo er Impfungea selbst
noch ausführte.

Wirtz (4
1
) berichtet über die Pasleur sehen

Milzbrandiropfungea in den Nisderlaadea im
Jahre 1«S9. In 2 Provinzen. 10 Gemeinden, 39 Ge-

höften wurden von 7 Thieriraten geimpft 220 Rinder,

10 Pfordo, 4 Sohafs aad I Zlsfe. Der Impfrarlaaf
war in aüen Fällea gfiaatig QBd bol kolao bomsiteat»

werthen Ereignisse.

In der ProvfnsSdd>ffollBBd wnrdea aar 40 Ria«

der auf ] GebSft geimpft; die übrigen ImpfaBgoa
haben in der Provinz Limburg staltgefunden.

Ei isl überhaupt in den Niederlanden bis £ade
1889 diese ScbattimpfMif rar ia dsB 8 Proviatoa

Süd-Holland felnzeln 1886 und 1 889), Gelder-
land (18»8 beim Rindvieh der Reichs-Undwirtb-

Mhaftssobalo) aad fiimbnrg larAawoadung gelangt

Limbvrg isl die einzige PnviBB wo sio stwas
Eingang gefunden. In jedem der Jahre 1883 IHS9
sind dort, insgeeammt in 18 Uemeiuden (die Gemeinde-

labl Limbnrf's ist ISS), Impfungen ausgeführt; aooll

wiederholentlich bei denselben Viehbesitzem (so

1889 bei 3 1 in 7 Gemeinden). Die auf verschiedenen

OsbSftea gamaohte Erfabrang spricht sehr zu Gunsten

dieser Impfung in Hilzbrandgegenden.

Die Üilzbrandimpfung ist nach Pütz (.'{2) io

Milzbrandgegenden, namenilicb bei enzootiscbem Auf-

trstea 1b grOossraa Riadvlabbostladsa, alsSobatt-

und >'othiinpfnn^ unbedingt zu empfehlen, da sie

unter allan tu Gebote stehenden Mitteln meist das
billigste nad stobonte tet. Aadi b«i SdMioo kaoa

diostlbo QBtor UasUBdsa mit Vortboil BBgavaadot

werden.

ABalamische VeriaderaBgea. Bereaow (d) beob-

aobtste beim Anthrax unter Rindern eine bedentondo

fibrinöse Infiltration der Falten des 4. Magens und dar

Darraschieiiiihaut. die oft so bedeutend war, dass die

infiilrirte Schieiiubaut das ganze Darmlumen anfäilte.

Attob aia Abstarboa aad rübroBflirmigos Ahstoosaa dar

iBiUtrtrtOB SoUainbaat wordo ooasUtirt.
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Bei s«ei Untersaehungen von Rindero fud üblich
(39) ausgebreitete Blutungen au der Hill und xwar
unter dem strösen L'tberzuge derselben, die durch Zcr-

reissuDg der Mtlzvenen entstanden waren. In einem
Falle war ein diciies Blutgerinnsel unter dem Pcri*

toneuD vorhanden und hatte die U\\t geschwollen uod
BilBbnuidf«rdjU!bU^ enolieiiieD iMaen. Im zweiten
Falle war Lrakiaie, eine sogeBunte Sagomilz, wie sie

im letzten Jthra h&a6ger zu treffen war, vorhanden;
die Blutung war durch Zerreissung des peritonealen
Ucberzuges in die freie BraobhSkle trfolft und brtto

den Tod verursacht

Mfferenlial-iiigMse. HenniDger(16) macht

bMÖgliob der Di Tferential • D iagnose b« i in M i Iz-

brand auf Grund des microscopischen Be-
fundes, nachdem er die bekannten liDCtooell-inor-

pboloflwlMii BifVBMbaflwi der lliitlrftndbMill«ii be-

schrieben, darauf ;iufinerksani . dass die einfaclie

miorofloopisob» Uolersuobung des Blutes ohne genaue

KMnttiiss dciwlben ieicbt tu PeUdiafnemn ffihran, und

dass von demjenigen, weldier dl« bacteriologischen

Untersuchungsmethoden nicht gani ff^vnw kTit , die

Diagnose sicherer nach den Ergebuissen des paihulo-

giMb-MttODiiolim Befandw geatellt worden könne,

lehtndling. Woskresenski (i3) heilte 16 mit

Milzbrand infi.Mrt** Menschen mittelst Carbolsäure.

In die i ubtüla njaligna wurde 2,0 g einer SOpruC.
Carbol>aurei;isung RC-spritzt, in die Ilandor 5— Gprcc.
Lösung und in die Umgebung 2'. iproc. Losung etwa
24,0 g. Bei 10 Fat wurden die Hinspritzungen nach
1—2 Tuen viederbolt Meeb der Iqlection wurde in

die Getebwnlet ein GeniMb von 90,0 Campheröl and
4,0 grauer Quecksilbersalbe eingerieben s Mensehcn
erhielten innerlich alle 2 Stunden einen llsslöffel

0,2proc. Carbi>i>äun loauog. Alle ^>'nascn schnell.

KoTaIev8kj(i9)hat verschiedene Mal beim Rind

den Milzbrand mit subcutanen Injeelionen von Subli-

nnt and GutwlaiBre behnndelt.

0,06-0,18 Sublimat und 6—10 Tropfen Carbolsäure
«erden in 240,0 destillirtem Waaser gelöst und davon

Jedesmal 10,0 unter die Haut oder in den Carbunkel
gespritzt. Peracut« Fälle von Milzbrand wurden nicht

geheilt, dagegen ist die Therapie zweckmässig bei der

gewöbnlieben an4 der intermitlirenden Form dieses

Leidem.

Beel (3) versuchte bei 3 Riodem, die nach dem

Sterben eines Kindes an Milzbrand im selben Stalle

daran erkrankten, dasTerpentiaöl in grossen. Gaben,

ble ISO Gream. Die Krankbeitsajrnpteme, Pieber,

angestrengtes Athmen, Unrul » u. s. w., gingen na^^h

der Einwirkung des Mitteis auffallend suriick. Macb-

den einig» Bzeeerbntienen nvf dies» W»l«» b»kftnipft

#nr»By trat innerhalb 5 Tagen Heilung ein.

Pope« (Sl) oonstntirte beim Aoftieten des Mils*

btendes (Benienseoebe) im Nieebefterodeehen Qonrerne-
raert, da-s die Hauern gegen die Milzbrandbeulen
hci!>seii Thcer mit Krfolg anwendin. .Nach Application
des heishen Theers fallen Iil fiiare aiu, tbeils

stirbt auch die Haut brandig die Milzbrandbealen
verschwinden in 2—8 Tagen. P. wandte darauf heissen

Tbeer mit Brfolg gegen Mitsbrendbeulen (Localin*

feelionen) »n.

Infeellwi MaleBMktB. Im Königreich Sachsen

erkrankten in Pol^e von Milzbrand i n fec ti o n (46)
11 Personen, darunter 7 Fleischer und 3 Knechte,

«•lehebetBiAbUatoB der anerknnnt Bilsbreodkranken

Tbiere geholfen batten. Sie genasen bis auf einen

Pl»i»aher, der neob lltigiger Kmnkb»it starb. B»I

einem Fleischer ereignete sich die Infection an den er-

frorenen, von der Überbaat Ibeilweiso oolblöasten

FingerfcnSobein.

Eine eigenthümliche Milzbrandinfoction (14)
beobachtete Fambach bei einer Frau, welche nach

der Ueinigung einer mit Blut besudelten Scheunen-

tenue erkrankte, trotzdem sich dieselbe nicht etwa da-

bei verletzt h;it(o. Jedenfalls ist eine kleine, nnlcach-

tele Wunde an der Hand die Eingangspforte für das

Oenlngian gewesen. Die Krankheit dnnect» über

4 Wochen,

Versfhledflies. Nach den Zusammenstellungen
5 i e d a m >5 r II t z k y 's (36) wurden im Kimiijn ich Sachsen

an Milzbrand gefallene Rind> '5 des Werthes
mit einem Aufwände von 78322,57 Mk culschadigt.

Die Zahl der Milzbranif'allo hat gegen das Vorjahr eine

erhebliche Zunahme erfahren, die jedenfalls durob die

grössere Aufmerkseakeit der Besitzer in Felge der
Entschädigung bedingt ist. Die Zahl der wegen uner-

kannten Milzbrandes vorgenommenen Nothschlaehtungen

(86) hat sich gegen das Vorjahr nicht verringert.

Genesungen kamen 14 vor, immer in Stallungen, WO
bereits ein udcr mehrere Külte von Milzbrand nn%e*
treten waren und zeitig üüUe goauoht wurde.

Lebnert (21) beobedifeto des Auftreten fon
Milzbrand sehr häufig in Gehöften bezw. Orten, in

denen bisher ein solcher niemals aufgetreten war and
auch sonstig« (ielegenheiten zur Kinschleppung fehlten.

Namentlich zeigte sich dien in tieböiten, in denen viel

nnanfgeschloieene» Knochenmehl verwendet wird. Das-

selbe dürfte ans nnentistteten Knoeben an Milabnnd
gestorbener Tblete tmiestellt sein.

Famliach (15) sah das Auftreten v^n Milzbrand
vieliaeh im Gefolge von Nothschlaehtungen milzbrand-

kraiiker Thiere, bei denen durch Blut eine Verschleppung

des Ccntagiums veranlasst wutdca w^r. bbeiiaolche

Folgen beubachtete Uhlig (40) durch das Abstechen

der erkrankten Thiere im Stalte, wobei das Blut in

den Janderinnen, Jaaebegrabeo oder dem Dünget*
häufen der Desinfection schwer sng&nglieh «ird.

Fambach (13) beklagt sieb aber das Fehlen von
geeigneten Plätzen ffir das Verscharren von Milzbrand*

cadavern, da sifh, besonders wenn kleinere Besitzer

von der Seuche betri fTen werden, oft nicht Plätze finden

lassen, welche 30 m von Gebäuden entfernt sind und
gemeinsame Cadavcrplätze vielen Gemeinden fehlen.

In einem Falle Ten Milsbrand (35) einer Kalbe
wurde Schleg erst in Folge der Erkrankungen ron

Bunden und Katzen benachrichtigt, wel ^ ' Fleisch

von den mikbraadkranken Thieren getüttcri worden

war. Sämmtlichc Thiere verendeten.

Der R*gicningspräsident von Magdeburg (4!>) bat

in einem Hundschreiben unter MiUbeilung eines infeo-

liensfaliee Ten Hensehen an die sSomtlleben Kreti-

thierärzte seines Departements die AufTorderunsj ge-

richtet, die ilülfsmannsobaftea bei Milzbrand-

sectionen sorgfältig cn inetruiren.

üourrier (6) giebt eine Geschichte der milzbrand-

artigen Krankbeilen. Er bespricht suniobst das Alter»

thnm nnd iwar A) die 2eit Ter Cbristl Geburt, B) die

Zeit vom Jahre 1—395. Dann folgt die Besprechung

der Kenntnisse über das Auftreten milzbrandartiger

Krankheiten im Mittelalter (3ttli— 1453) und dann die

neuere /äiU Letztire theilt er wieder in 3 Perioden:

a) von 1453-1782, b) von 1782-1850, c) von 1850

bis sur Gegenwart B. bat den Bauseb- und MiUbr»nd
niebt Ten einander gMebieden* londem beiden als mb'

Digitized by Google



614 Sllbvbiiioi» omd SeaftTi, tasMaamuaaum*

bnad beteoht«!. Dadarob ist der Werth dieser ArMt
•in )(«ria|ir«r «Is er sonst sein wQrde.

Ferroneito (27) bat auf ministerielle Veranlassung
Krankheiten untersucht, welche bcsonficrs in Sardinien

auftreten und volkstbümlieh als mal iella fcrula be-

zeichnet werden. Im WiscMtUchen sind dies mili-

braudige Krankheiten, von dcneu i'. eine neu« Speeles
abzweigt und wegen der Multiplicität ihrer Formen
Proleoai booeDOt; fon ihr »erden di» Equinen» unaere
Oaaswiederliuer und du S hwein befatlen; si« iet aaeli

auf Kaninchen, Mt^rschwcinchen, Ftdi-rvich und selbst

auf Mcnscheu übertragbar. Uie.s-j Krankheit wird häufijf

mit dem wahren und dem .symptomatischen M izbrand.

auch mit dem typhoiden Fieber verwechselt und bat
zuweilen den Cbaracter der Hämaturie, der Hämatinurie
and Hänoflobinarie. Die Sjapteme der Proteosi sind
last dkdevifBB de« wnbren llil4>nttd«i; die Tbiere
sterben manchmal apopicctisch, manchmal unter Fieber-

erscbcinungcn nach ein oder zwei Tagen, zei(;en äussere
Aßschwelliingen oder auch nicht etc. D;y Krankheit
ist vou einem speciflscben Element abhängig, das der
Verf. wegen seiner vielfachen Formen, die ca sowohl
in den verschiedenen Calturmitteln als in dem Ihieri*

sehen Orfnnismus zeigt, dem Genus Proteus (Hnuer)
sndUt und »einer ausserordentlichen Virulens wegen
Proteus Tiralenttssimas nennt. Dieser letztere bat eine

grosse Analogie mit dem Proteus vulgaris, mit dem
Bacillus der Pneumoenteritis der Schweine, mit dem
Bactcrium der Wildseuche, mit dem Bacterinm des

Barbono der Büffel und mit dem Proteus capsulatum
hominis. In seinen Wirkungen steht er dem Vibrion

eptiqoe Pnatenr nnbe. Die Untenebiede des Frbtnne
rimlentiisinQs von den genannten Baeterien nnd die
umfaii|^rcii'h-r; Vi rsuehc, welche P. an verschiedenen
Thieren gemacht hat, sind im Original nanbciseben.

8. Baiiaebbnnd.

I) Hafner, lieber die Rauschbrandimpfungen in

Baden. lUjfcr. BcrI. Ärcb. S. 237. — 2) Kitasato.S.,
Ucbcr das Wachsthum des Rauschbrand bacillus auf

losten Nährsubbtratcn. (Nachtrag zu der Abbandlang:
«lieber den Rauscbbrandbaoillua nnd sein Culturver-
fahren.") Zeitschr. f. Uygicne. Bd. VIII. S. 55. —
S) Pütz, Uebcr den gegenwärtigen Stand der Scbutz-

und Nothimpfung zur Tilgung von Thierseuehen. Thier-
med. Vortr. Bd. I. H. 8. — 4) Schmidt-Tölz,
Impfung bei Ranschbrand Oeut.'icbe Zeit.scbr. f. Tbier-
med. 14fi. ~- .">) Strebel, Die Resultate der Rauscb-
braiidschuizimjifuiii; ;ra Canfon Frciburg im Jahre 1888.

Scb*. A. S. 13. — 6) Derselbe, leriohl iiber die

Sdratzimpfung gegen Rsusebbrtnd im Ctnton Freiburg
in d' r Schweiz im Jahre 1883. Lyon. J um. 1889.

p. — 7) Pcraeibe, Rcsnlttt der Impfung des
Jungviehes gegen leti Rauschbrand im Canton Frciburg
im Jahre 1889. Schw. A. XXXII. S. 79. — 8) Der-
selbe, Ueber Schutzimpfung gegen den Ranschbrand.
Ebeodas. S. ibi. — 9) Suob»ni(ft, Bausebbinnd-
sehntsinipfangen im Jnhre 1989 im Hersoiflbnin Salt-

bürg. Koch's Monatsschr. S. 289. — 10) Weigel,
Ein Rauschbrandfall. Sachs. Ber. S. 50. — 11) Zicss-
ler, IrJ'cti ti f.hft \\\]Uc ;iti Kiuschbrand durch
Wäsohe, d e beim Schlachten eines rauschbrand-
krat keil Tb «res benutzt worden war. Deutsohe Zeit-

sobr. (. Ibierned. S. 147. — 12} Rauscbbrand im
KSnigreieh Seebten im Jahre 1S69. SKebs. Berieht.

8. 5a

Impfeni;. — Strebe! (.'; giebt eini) rrbrTi.icVit

Über die iittuscbbranUscbut2,imftungen der Jahre von

1884 bis 1888:

GtsömmerteTh'ere: R641 geimpfte, 21 000 uneciropfte

UmgestandeoanRausohbrand: 15 geimpft« = 0,17 püt.,

491 angeimpll« = SJ4 pCt.

Im Frühjahr 1889 wirden, wie Derselbe (7) be-

richtet, im Canton Freibarg 6 6 IG Stück Jnngrieb der

Scbalzimpfung wider den Rauschbrand unlerworfen.

Die meisten Impflinge befanden sich im Aller von 6

bis 20 Monaten, mithin in einer Altersperiode, die

den Angriffen d«$ Raaaobbrmndes nm meisten nnsfe«

setit ist.

Ton diMen SGIG geimpften Thieren sind 10 SiSek
dem Ranschbrand erlegen = 0,15 pCf. oder t aufßGl.

Von den 10 um<;L'.standenen, bezw. nothgcscblacbtctm

Thi'rcii sind zwei am Impfrausehbrand al'i;c);ani;cti,

das eine am dritten, das andeie am siebenten Tage
nach der zweiten Impfung.

Von den sämmtlicben in den mborgebenden Jahren
geimpften Thieren ist ein einsigee ton Bansehbnnd
befallen worden.

Nach den Berichten der Viehinspectoren sind von

dem auf den Alpen gcsömmcrti-n, nicht geimpften

Viobbesfand von 1300 Stück Jungvieh 27 Stück durch
Rnntebbmnd blnwegKemlR werden.

Strebe! (8) giebt eine Uebcrsicht über die bis-

herigen Uesultate der Kanscbbrandscbttttimpfungeo

nnd kommt tn dem Schiaas, dus von Seite der Innd-

wirthscbafUicben Vereine und der RegieruDgcn zur

Impfung der Jungrinder gegen Kaaschbrand der un-

verkennbaren Vorlheile wegen Anregung zu geben sei.

Naeb Snehnnkn (9) sind 1888 ans 39 Otneinden

in 45 Impfstationen 1 222 Rinder der Rnnsekbrnod-
•ohnttimpfting unterzogen worden.

Bei den meisten Rindern kam der Lyoner, bei

83 Rindern der Kitt'sche Impfstoff in Anwendung;
113 Rinder worden zweimal, erst mit Vaccin I. und
d.ir.n mit Viiccin II , 1076 Thiere dagegen nur einmal
und zwar mit Vaccm II. geimpft. 4 Tbiere starben in

den ersten 2—4 Tagen nach der Impfung. Von den
1218 verbleibenden geimpften Thieren sind aal den
BaoBebbrnndalpen 2, von 8618 nngeimpfteil Tbieven
dagegen 96 dem Rausehbrandfl erlegen. Die Imp^
re-iultale waren dtmiiach günstige.

Schmidt (4) impfte eine Anzahl Rinder mit

AnosebbrnndTirtts. Die Tbiere seigten keine Impf«
reeetionen nnd blieben geennd, trotsdem sl« sieh u
Orten befander, an denen sonst Rau.schbrand auftritt.

Die Kauf ch brandimpfung ist nach l'ütz (3)

inRansdlbnndgägönden nlsSdhntsinipfung bei jungen

Rinden sn empfebten.

Baelllen. Kitasato (2) ist es, wie vordem ^choB
Kitt, gelungen, den EUuschbrandbsoiUas bei Stuer«
stoffWMblois aof Agar-Agar ucd Gelatine sn ittebten.

Duich Zusatz v n Zucker, Glycerin und von stark

reducirenden bubbtau^en zum Näbrsuhstrate wird sein

Wachsthum befördert. Kr ^-edciht am besten bei 3f>

bis 38' C. unter 14* wachit er nicht mehr. Auf festem
Nährboden bleiben die Bacillen fortdauernd virulent,

was bei der Cultur in Mcersobweinobenboailloa nieht
der Palt war. Unter Wasserstoff in Gelatine geatehtet,
bilden die C,-.] .nii-n unrcj'elmiis'i'^'c Kugeln mit war-

ziger Oberllachc , in deren I ragebting die (i'laline

später verflüssigt wird. In die Vernüssijungszonr}

wachsen von den Kugeln aut Fäden hinein, die ersteren

gleiohsam als Strahlenkranz umg»;bend. In Stiebeol-

turen wird die Getatine längst des Impfatiebes langSMB
verdüssigt und das Waehsthnm der Oolonien b^nnt
1—2 cm unter der Oberfläche des Nährbodens. So-
wohl in der ticlatine, wie in Agar • Agar wird beim
Wachsthunie der Haciller. lii'^ (gebildet, [lie Hacillen,

gerade, an den Enden abgerundete Stäbchen, mit den t-

lieber BiBenbeweguogi bilden bei Zimmertempeimtar
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sehr langsam, 1w! Brattein|mmtar aber febr MbnelliD
(iclaliiiu tivalü S["jrcn, welche in iIlt Mitte des clostri-

dfumai lij; autj{t:li Kbcncn Stäbchens liegen. Die sporen-

haltiRi;!! biacillen sir.'i dann unbeweglich. Eitistiindiges

Hrbitien auf 80* C, sowie mebrmonatiichcs Austrock-
nen halten die Sporen gut aus und sind auch gegen
cbamiMbe DttiafBetionimittel tieatlioh videnlanda*
fibk; aber str5nender Wamrdanpf von 100* C. todtet

sie binnen 5 Minuten. Entgegen den Mittheilungeu

Metsohn i ko ff 's weist K. nach, dass der Hauscbbrand-
bacillub in lebenden Thierkörpern keine .'Sporen bildet,

sondern erst 24—48 Stunden nach dem Tod«). Di«

glänzenden Kürperchen, welche man in den Bacillen

triicb gealarbener Tbiare xa aeben gewohnt ist, ri,i;bt-

fartigteo in keiner Hiaaiobt den Soblun, dass sie als

DaiMrformen aufsnfassen swn. Kndlich tritt K. der
l)«b&aptung von Roui cntgegcii, daxs gegen Eaoscb-
brand schutz^uiropftc Ucvrscbweinfhan ailoh iatnian

gegen malignes oJdem seien.

4. Luogaiwaaeh«.

1) Arloing, 8., Becberches cxpjrimcntales sur Ic

virus de la i'(&ripnenmonie contagicuso du bocuf. Lyon
JOBm. 1889. p. &03. — 2)Deasart, Pleuropneumonie
eontagiense cbes la ebivrc Ann. de m^d. vit XXZIX.
p. 11 — 3) Gordon, P. R., Preventive inocalatinn

for plearo-pneumonia. Americ. Vct. B r. S. 500. —
4) Laquerricrc, Sur la conserva'.mii du virus pcri-

pneuraonique par la congÄlation. Ree. Bull. 700. (L.

hat gefunden, dass das Luogenseucbuv iruji sich gemischt

mit Gelatine sehr lange wirksam erbäU.) — 9) No«
«ard, Snr las dan|en da la vent« des aainani piwa-
Dants d^nne toblaiBfeotjodaPBripBMmonie. Raa. Bull,

p. 568. — C) Pütz, Lungenseache, ihre Dcdeutung
ffir die Laudwirlbscbaft, ihre Verbreitung und Uaass-

regeln gegen diest Ibo mit besonderer Berücksichtigang

der Schutzimpfung. Wien, — 7) Salmon, D. K.,

Progress of tbe work of exstirpating plonropneuroonia.

Anaria. Vet.-Berioht. p. d. — 8} Sawitaki, Dia
Lungaaseueba im Blonseben und WarsabaoMbaa
Kreise in (\in Jahren 1888— Arch. f. Verterinär-

mcd. S. 107. — 9) Sclhütz. u. Steffen, Die Lungcn-

seuchen-Iropfuni; und ihre Antiseplik Herl Archiv.

S. 29. — 10) Vi?!cur, Die Lungenseucba im Departe-

ment des Pas-de-Talais. Lyon Journ. S. 408. — 11)

Das Berrtehen der Lungenseuche in den Vereinigten

Staaten Nordanarikas. Veter. Jonm. XXXL S. 253.

110 ^i* Aota Über di« Tbiaiaauoben (Longenseuchc)

Tom Jabre 1890. Ebend. XXXI. 9. 18t. — 13) Kinigc

Verbesserung' n zur Gewinnung und Aufbewahrung von

Luiipeiiseuibelvmpho von Prof. Dr. POt?, Zeilscbr. d.

latjdw. Ceiitralvereins d. IVov. Saebsen No. tV — 14)

Frophj-laxia der Lungenseucho dea Rindes. Berliner

ArebiT. S. lH.

AllgeneinM. — Sawittki (8) baaehraibt dao

Verlauf der Lnngenseuche im Blanaehaii und War-

sobauscben Kreise 1887— 89.

Dar erste Erkrankungsfall erfolgt» an 8. Deeember
1887 in einer 23 km von Warschau entfernten, aus

194 Slück bestehenden Herde, lii^ b^iide Januar 1888

erkrankten \'2 Stück. .\m 3. Februar wurde die ganze

Uerde vom Tbtcfam Uretzki geimpit, r>hna daaa

nach der Impfung eine örtliche odt-r aligenwina

Kaaalion aiotcat. Bia san i. April arkrankten Doeb
86 Etiba oad 9 Kilbar, im ganien ron Beginn der
Krankheit 57 Stück, von denen 19 fielen, 11 getödtet

wurden, 14 genasen und 13 noch krank waren. Am
4. April wurde die Herde vom schlesischen Thieratzt

Altmayer mit au» dem Laboiatoriam von Prof. Dr.

Zürn aus Leipzig bezogener Lymphe, die mit Bouillon

verd&ont nnd durch Lungenstöcke einer gefallenen

Kah eolirt worden war, geimpft. Nacb der Jnpfang am

Sdbwant tntan kdae GasobwQlsta an der Inpfstetle

auf und bis zum Juni erlirankten noch 20 Stück an

der Lnngenseuohe, von denen 10 Retoltet wurden, im
<ianzen erkrankten in der Herde 77 Stück, ielaa
21 Ftück, getödtet wurden 2.3 und 33 genasen.

Iti einer *\ Kilometer vom Seuchenorte nübiatan
Zuokerfabrik mit 102 Siüek Ticb trat die Langenanieba
am S8. Ilira anf. Bis saw 4. April arkrankten 4, ton
denen 2 fielen, 2 ^etia.seii. Am 4. Afiril wurde auch

die.sc Herde vun Altmay.jr gcirapfs, ebne daas cino

deutliche (irtliebe K"act;r.n auftrat. Bis zum Avgmt
trkraoktei; nach di'r Im[ifung noch 25 Stück.

Im Januar ISSS erkrankte in einem 24 km vom
ersten Seuohenvrte entfernten Gute mit 235 Stück

Rindern eine eii^lbrige Farae. Mit der aus den Lungen
der Kranken entnommenen Lymphe wurde die Herda
vom Thiorarzt Zikalewski geimpft, ohne dass an den
Impfittellen irgendwelche Rcaotion eintrat. 19 Kranka
wurden gelodtet. Die Seuche orlosrh.

In einer 4 km von let.^terem Orte entferntet) l''arm

mit 48 Stück Vieh trat die Lungenseuchc im August

188B auf, as arkmnkten S3, genasen 7, fielen 6.

In tittar 14 km v<nn erttan Sauebanorta cntfarnten

Fiarm mtt 9t SiGiA Tiab trat dia LnnfMiaeaaba kn
Jini I8S8 au^ Bis sam September eruaaktan nnd
fielen 12 Stück.

In 2 jn 1er .Niihe von Warschau gelegciu.i» Orlen

trat die Lungenseucbo im Auguül und September 1S88
anf; von 36 Stück in einem Orte erkrankten 10, ga*

nasaa 5» flolan 4, getodtat warda 1. Im 8. Orte ar-

krankten Ton 49 StOnk Si, genasen 98, fielen 9, ge-

tödtet wurden 2.

Im Jabrc 1S89 erkrank tcii iu einem vom er:<ten

Seuchenorte 2'/j km entfernten Gute vom Januar bis

April von 117 Stück 13 ätück, von denen 5 genasen,

5 fielen und 3 getödtet wurden. Am 30. Januar wurde

die Qerde von Altmayer geimpft, worauf bei 21 Stück

OeaebwStsta am Sehwaoze auftraten. Von August bis

zum October erkrankten in einem Baaemdorfa mit
184 Stück Kindern 9 Stück, von denen 1 fiel nnd 5
getödtet wurden. Von März bis October erkrankten in

der eiwähiiten /uckerfal'rik 'Jl Hinderi von denen 0

fielen und 15 getöitet wurden.

In einer von der Zuckerfabrik 2 km entfernten

Farm erkrankten von Jnni bia NaTember 1889 T«a

79 Stäok 86^ von deaen nur i genaMD; die &bri«a
fielen oder worden gatödtai In einer andern von der

'/uekerfabrik 8 km entfernten Farm erkrankten von

Mai bis September 1889 14 Stück, von denen 4 ge-

nasen, 10 fielen und getödtet wurdeti.

In allen genannten Orten erkrankten voizugäwcise

Kühe, während Ochstn und XAIber mehr verschont

wurden. S. hält das Coatagium ffir flüchtig, da eine

Verbreitung ohne direote Beitibrting erfolgte.

Die Impftirii^rn betrachtet S. als misaloBgen, da aia

keinen wesentlichen Mutzen braohten.

lasphnft — Uaber die Arbeit von Sab ata nnd

Stoffeil C^) "bor die Lungonseucbeinipfung ist

in dem vorjährigeo Jahresberichte schon eingebend

baricbtet worden. Da» Referat aobloaa damit, dasi

über diü Schutzkraft der Impfung noch nicht be-

richtet weiden konnte, weil der Erfolg des Zusammen-

steilens von impüingeu und Controllbieren wegen der

Kürsa dar Zeit nmdi niobt an übersehen sei. In dem

1890 crscbi.-'nenrn Sctilussartiket bericlilen Scb. und

St. des Weiteren über die Erfolge ihrer Versuche.

Zu ihren weiteren Tersoeben dienten 19 0«bsen,

von denen 12 t;. impft waren. Es handelte sich jctr.t

darum, zu eiilj»chei it n. ob durch Vcf»mpfunR von Tru-

ducten der Langen>eucbe Immunität gegen diese Krank-

heit SU erzielen, und ob ein Unleraehied im Grade der

ImmnnUlt bei den mit waimer oder kalter Flllaaigkeit
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besw. mit warmen oder kalten LungamtUMdiW ga*
impften Thieren naohiaweiiten ist.

Daa diMe FnfBB rar Enteebeidunf ra briagMit
Hessen sie die Im acuten Stadium der Lungcnseucbe
ericrankten Tbiera so anbinden, dass sich ihre Nasen
mit denen der Versucbsthiere berührten, also das io

der Exspiraiionüluft der ersteren vorhandene Contagium
von lelzliTcu direct cingeathmet werden konnte. In

dieser Stellung wurden die Thiere stundenlang belassen

und nach Ablauf dieser Frist wieder losgebunden.

Dieae» Verfahren wurde mehrete Male bei jeden Tbiere
wiederbolt. Mitbin worden Bedingangen fOr eine lo-

fcction geschalTen, die sonst nur bei den Itihalationa-

vcrsiichen von Reinculturen der Bactcncu bcibachtet
werden. Denn die exspirirtc I.uft der acut erkrankten

Thicre i&t vergleichbar i-irur zerstäubten Flüssigkeit,

in der infcotiöae Krankheitserreger suspendirt sind. —
Die Zusaaimenateliung der Teraoohstbieie mit den
Langenaeoobeknnken erfolKte sia 96. Oetober 1888.
Die Ochsen wurden in der Zeit vom 20. Novembt-r
1888 bis 29. Januar 1880 in t^cwisscn Zwisch-oraumeu
getödtct und srcirt. tiabei ir^Ah sich, dass von den
12 geimpft gewesenen Ochsen keiner, von den 4 Cou-
troloobsen dagegen 3 mit der Langeiiaeuehe bebafiet
waren.

Aus den tirgcbnissen dieses Versuchs ziobeo die

Verff. felgeoda Ä>hlaasiolg«rangea.

«Soweit diese Versuche zu einem Urthcila berech-

tigen, so sprtobl da« bei denselben erhaltene Hesultat

fiir den Halsen der Longenseoetaeimpfung. Denn die

geimpften und nicht geimpften Thiere sind denselben

Bedingangen für die Ansteckung ausgesetzt gewesen,

•ie sind alle mit lungenaanchekranken zasammenge-

bvoden und in dieaer Stellung gleich lange Zeit be-

lassen worden. Trotzdem sind die geimpften Thiere

oicbt erkrankt. Beachtet man ferner, daas nach der

«isMOMhafUiehaci Brfabmng 10—SO pGt. der Rinder

sich für das I.ungenseuchocontaj^iuni nicht empfäng-

lich erweiaeo, ao haben die Versuche bei den Cootrol-

tbieren aiioh Reealtate geliefert, die mit dieser Brfalt-

rung vuUkommen übereinstimmen.

Dagegen lässt sich noch nicht mit Sicherheit ont-

scheidon , ob durch Verirapfung warmer oder kalter

Lymphe bezw. warmer oder kalter Langenitfiebohen

derselbe Grad des Schutzes bei den geimpften Thicron

herbeigeführt wird. Denn die Zahl dar Versucbsthiere

und die Daaer ibrer Beebaeblang retobeo nicht an«,

um schon jetzt in dieser Präge ein entscheidendes Ur-

tboil abgeben zu können. Wir glauben deshalb vor-

liufig bei unserer Ansiobt bleiben tn mdssen, dass der

btebtte lopfsehntz bei aolcben Tbieren zu erwarten

stehe, 9 eiche nach der Impfung die auflfallondsten lo-

calen und allgemeiDea Venuiderangen gesoigl haben.

Solflbe Wirbnngen aber treten naeh der Verimpfang

warmer Kranl(heits|jrod»icte ein. In jedem Falle ist

Ma den mitgetheilteo VersaoheD die Scblusstolgening

nbsuleiten, dnan Rinder naeh dtr Varimpfung frischer,

hfiobstens 24 Stnüdeo nltar waA afoht filttirter Lympli»

gegen die Langenseucbe immnn werden.

ßin absolut sicheres Uribeii über den Sctiutzwortb

der Impfnng wird man natiMioli rar Mtsaprooben

können, wenn alle geimpften Thiere dar Infe«ÜOD In

gleichem Grade ausgesetzt werden.

Die Anerdnnnf der TeratebendeD Varsnebe iat In-

•ofani eine nieht gans Tollkommene, ala sie dem Zn-

falle Boob ^«M gewlasea Splalnnm ilsat Denn na

ist die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass die

Controllbiere mit schwerer erkrankten xuaammenge-

banden waren als die geimpften Thiere, and dass folg-

lich die letzteren nicht in dem Grade der Ansteclun;;

ausgesetzt waren, wie die ersteren. Es wurde deshalb

beschlossen, alle vorgeimpften Tbiere noch einmal so

impfen und zwar an Körperstellen, z B. Triel, an deoSB

erfahrungsgcmäss heftige und oft tödtlicho Wirkungen

nach der Impfung aafiraten. Auch wollen wir alle

TfaieT« mSgliohst gleidie Mengen des tu Sptnj «er-

stäubten warmen Lungensaftes lnng«M«nohekiaoh«r

Tbiere einatbmen lassen."

1) Mit 11 mit warmer Lymphe vorgeimpften Thieren

wurden folgende Versuche gemacht: Diosi lben wurden

mitten unter lungenseucbekrankti Tbiere gestellt;

ausserdem wurden 3 derselben am Schwänze und 3 am
Triel nocbmaU geimpft. Die nach diesen Impfungen
eintretenden Reaetionen waren sehr bedeutend. Daraah
hin wurden alle 11 Ochsen noebnal« ä^lso 6 snm
dritten Haie) geimpft und zwar ^Immtlicn am TrieL
Der Erf.-l^' »a^, dass 3 Ochsen keine und die Übrigen

nur geringe örtliche, aber keine allgemeinen Impf-

reactionen erkennen Hessen, ii leichzeitig mit der

Impfung drr vorgeimpften Tbiere fand auch eine Triel-

impfuog von 2 Controlthieren statt. Ueide Tbievs

aeigten sehr ataxke Srtliebe and Allgemeine Beaetionen}

das eine der beiden Tbiere starb ea. 1 Monat nuik
und in Folge der Impfung

Die That.sachc, daas die vorgfimpttun Thiere nar
Rerin^'e oder i^jar keiiie Krscbcinuugen nach der Imp'fung

am Trieie seigten, kann nur aus der durch die erste

(SchwansOInpfang sa Stand« gekwmmenen Immnnit&t
erklärt werden.

1> Tcigeimpite Tbiere nnrden in der Weia« der
Infection auageaetat, daea warmer Pnrenebjnaaft der

kranken Lungen langenseuebekraoker Tbiere mit ste-

riler Fleischbrühe tersläubt wurde und dass man diese

zerstäubte Flüssigkeit von diesen Thieren und zwar
von allen gleich lange Zeit einnthman lies«. Alls
12 Tbiere blieben gesund.

8) Die in dieser Weise schon der Ansteckung aus-

geaetat gewesenen Ochsen norden in einen Seuobenatail»

in welchem die Lungensenehe sehr büsartig aufgetreten

war, zwischen lungenseocbokranke Rinder gestellt.

Ausserdem wurden 11 dieser Versucbsthiere gb ichzeitig

mit 2 Controlthieren in der Weise nochmals geimpft,

lass ihuen frische, warme Lymphe durch die Kippen-

nand von aussen in die Longe einfa^ritit wurde.

Za den Kmsprit^ongen verwendete man 1 erm Lymphe.
Die II Vi rgeimpiten Oehsen zeigten keine Reaetione-

er.sehcii.iingi'n, »ähierid die 2 (Tontroloehsen an einer

adhäsiven lirusttellontiündung erkrankten: bui dem
einen dn-ser beiden Tbiere entstan i n di eine von der

Impfstette ausgebend*:, rothUufartige KntzüaduDg der
Untcrhaut, die eine allgemeine Infeotion und eine acut«

Eotaäadnng des Broatfella henronief, woran der Oebae
SU Gmnde ging»

Die 11 Versucbsthiere wurden in der 2. Hälfte dee
Monat Juli, einen Monat nach der letzten (Lungen-)
Impfung. gctSdtet; aie waren aiaamtliob frai Ten Lon*
genseuche.

Die Verff. fassen die Ergebnisse ihrer Veraaohe in

folgender Sebloasbelniebtnng zuaamnen:

Wenn man heaehtet, dass die geUdteten 1 1 Ver»

aucbslhiere. welche am 9. November 1888 am
Schwänze geimpft wurden, vom 1. December 1888 bis

som Tags dsrTüdtung (19.^26. Joll 1889; fast an-

anterbrochnn mit tnngenssoohekmoken Rindsm in Bn*
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rährang gowesen wAr«n and den Impfiiiig«a in iw
Triel und in die Lungen, ohne Störungen zu lefffen,

widerstanden hatten , so kann es nicht mehr sweifel-

baflMtn, daflRdicImpriiaf mit friMkervaroMrLjnpb«

die Veränderungen im Körper der Rinder •noogt,

welche der Immunilät la Grunde liegen.

HiUifn sprechen befd» Reihen ron Yersucliso (fir

die Richtigkeit dieser Schlussfolgerung. In der ersten

Reihe, in der 12 geimpfte Thiere mit 4 nicht ge-

impften der Ansteckung dadurch ausgeselst waren,

iiM BM fi* tviwben langenMuebelnnke Rtnder ga-

steilt hatte, blieben die ersteren fre^und, während von

den letzteren 3 Stück an derLungenseuche erkrankten

1d dar iwaiton Raibe dar Tanracba biteban 1 1 ge-

impfte Tbiero, die fast andauernd der Ansteckung

ausgesetzt und ausserdem noch in den Triel und in

die Lungen geimpft, also einer direclen Frobo auf ihre

ImniiiiiUlt mklarworfM waren, ToIHromnaD gaannd,

während die in den Tri^il und in dio Lungen goimpflen

4 ControUhiere nicht nur schwer erkrankten, sondern

i rao ibnan aegar an Oranda gingen. Da diaaa Tar-

suche ganz einwandsfrei sind, so ist mit ihnen der

lange Streit, welcher twiscben den Anhängern und

den Gegnern der Lungenseucheimpfung bestanden hat,

im Sinne der ersteren entschieden worden

In einem Briefe an Salmon thoilt Gordon (3)

seine langjährige Erfahrung über die Schutz-

iatpfong gagao dia LwngaiiMueba mit* Auf Grand

der in Australien erlangten Resultate erachtet er,

wanigstena für die dortigen Viebwirlbschaftsverbält-

nlaaa, dia Impfung Tür duraluras »ngamaaaaa nnd

•nprehlenswerlh. Seiner UebarteagQDg nach würde

die Zwangsinipfung aller jungen Rinder in wenigen

Jahren die Krankbeil in Australien auszurotten rer-

miSgan, wann anr ittmanrUnand imA Aolbavabrnng

oder CuUnr fSr daa Impfttaffbadarf gasargt werden

könnte.

ftafkylHli. Ihr interoatianala thiarirxlUoba

Congrasa (14) bat in Bezug auf dio Bekämpfung
der Lungaaaaucha folgende Baaohlüaaa anga-

nouiueo:

1. Dia Abaoblachtung aller kranken und der An-

slecknng verdächtigen Tliiere ist diejenige Maassregel,

welche allein eine voliständige Tilgung der Lungen-

aaveba in Aaaaiebt ataltt. Diaaaa Prinoip aollta dia

Grundlage der Gtscl^gebung aller Staaten bildaUi

welche die Lnngenseucbe zu bekämpfen haben.

2. Aia witonlfitiande Maassregel (m<«ora anxi-

liaire) und am dia Dorcbfü i i' ;: der oben erwähnten

Abschlaclitungen anzubahueu, kann die Schutz-

impfung in soiciien rerseuchien Oertliohkeiten an-

gaardnat waidan, in danaa dia Loaganaaneha aUrk
verbreitet herrscht, die Bestände sehr gross sind odar

die Thiera einem häufigen Wechsel unterliegen.

3. Uan darf m Hatbimpfung in denjenigen

FiUan seine Zuflucht nehmen, in denen ans irgend

welchem Grunde ein Aufschub in der Anordnung,

dasä alle der Ansteckung verdächtigen Thiere zu

tödten sind, bewilligt werden moss.

4. Dia nniar dan «daist ganMiatoB Unstftadaa

g»imprten Thiera dfirfan aar allata aar SobladitbaBk

Terkaufl werden.

5. Die Ter.ieacbten Ställe dürfen erst, nachdem

sl« in geeigneter Walas dasinfiairt sind, van Naaem
mit Vieh besetzt werden.

6. £ine der Billigkeit entsprechende Entschä-

digung ist den Vlabbasltxam tu gewähren für alle

zam Zwecke der Lungenseuobetiigung getödtelen and

für solche Thiere, welche an den Fulgen einer von der

Behörde angeordneten Impfung sterben.

7. Bs ist in latarssaa dar Valarloirpollsal van

grosser NVicbtigkeir, dass eine genaue Fleischbeschau

bei allen zur Tilgung der Langenseoobe getödleten

Tbiaran mit Itinsiobt anf dis Verwarthvng das

Fleisches dersotben für den Genuss des Menschao all-

gemein und obligatorisch durchgeführt wird.

8. Die der Seuche vertläcbtigen Thiere sind

Jadanfalls in glalabar Walsa via dia arkranktan sä

tödten.

Oebertrsgang. Dessert (2) theilt einen von
P6rir beobachteten FaJI von wahrscheinlicher Ueber-
tragnng der Lungaasauaha vom Rinda auf aina Ziega
mit yerfasaer balt die Diagnose in dem verKegcnden
Falle nicht fHr einwandsfrci und untiTlls-,t es aus die-

smm lirundi', weitertjehen le Veterinär pr.liztiliche Maass-

rogcl.i iTi Vi:-:-,:'hlag ZU bringen.

VeneUedea«« Saln)on(7) berichtet ausführlich

äbsr die Bakimpi ji der Longensanebe in dan Yar-

einigten Staaten wiihrend der Jahre 1887 nnd 1888.

(Cf diese Berichte Vil Über 1887. S. 19 and Vlübar

18äC. S. 2 7.)

Das Auftreten der Krankheit iu Chicago hatte in den
weAtlicbeo Staaten grosse Furcht erregt und wurde das

ViehwirtbsebaflsaBlt im Auftrage der üeneral-Kegieraog

nit dar Aasrottuagsarbaii batrant. Während der ersten

Hllfta 1887, naeb dem Aoabnioh in Chicago i. J. 1886,
musslc es aber beim Tödten der krauken Thiere und
folglich ein erfolgloses Vorgehen tilcihen Erst itacb-

dem da.f propriationsgesetz vom 'i. Miirz 1887 eine

halbe Million Dollar bewilligt und dos Tödten aaeb
der verdächtigen Thiere crmSgilokt hatte, wurde dar
Kampf nit Erfolg geführt.

7or dem Bnde dea Jabres 1887 war im Staate

Illinois und auch in Massachusetts und dem
District ( olumbia die Üeuche völlig ausgerottet,

i^ljätvr wurden auah yirgiaia nad PanaylTaaiaa
dieselbe loa.

Im Jahra 1S87 sind in Illinois, Haryland,
New Tarsay nnd New York 1974 kranke und 8i87
verdächtige Thiera getSdtet; in Jahrs 1888 bis Ends
November in Maryland, New Ycrscy, New York,
Virginia und Pen sy Ivanten 2649 Kranke und
SAl'ü V» ririchtif,'i\ I.J^ I S'^T erforderte dies einen Kosten-

aufwand von 222 654 Dollar, inol. IM 257 für £nt-

schällgun^; i. J. 1888 die Summe troB 481 58< Dallar,

incl. 198 923 für Entschädigung.

Am Ende des Jahres 1888 kam die Krankheit nur
noch in den 3 Staaten Maryland (Baltiaiora), New'
Yersey (Hudson Coantf) nnd New York (New York
Cily und Brooklyn) vor. In den dort immer noch

staitlindenden neuen Ausbrüchen la^j aber eine grosse

Gefahr für neue Verschleppungen, wcshalli S. zu mehr
energischen MaassregelB hinsichtlich der Viehausfuhr

aulBwdart.

5. Pocken.

J) Berlin al Picq, A propoa daTaoein deabiwe.
Laaenaiaa n4d. No. SS. — S) Planing, Dia Pookeo
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Ellbnbbuorr und Schütz, Tuirrkbamiibritkii.

(Ipr Thiere und des Menschen. Yctcr. ,Ti urn. XXXI.
p. 73. (Rede, gehalten vor der Fiuifhirii Connties

Vcterinaiy Asioci<it;ini
;

j^i'scliirhtlicLt', itll'l'^;is^hl nii'i

klinische if'trachluiig rler Pockenarten mit besonderer

ticrikksirhti^ung der ronChauveaa 1877 aufgestellten

GruadMUe.) — 3) Uerrieoii Du noein de cbim.
La aemsine mÜ. No. fi. " 4) Uftbon, Ueher die

Pferdepnrfcf. Ypter. Journ. XXX. p. 243. — 5)Noack,
Kuhpiickcii. Säch.4. Ber. S. 65 — 6) Peucb, Die

Impfung gegen die Sehaf;H>' k>n in liuroänien. ll<vue

riter. 1SS9. p. 116. — 7} Derselbe, üeber die

Oewinoang «ain«1er Poekenljmpbe. Ibid. p. b7.

Klbpecken. Noack (5) beobachtete Kuhpocken
in einem Bestände von etwa 30 Stück bei 8 Kühen,

äU sie bereits im Abheilen begritleii waren. Da

die Peckeo tu Jener Zeit in dem nur eine Stunde

onlfernlen Böhmen ht\ Mmscbon Diehrfacb vorkanu^n,

SO warde die Ansteckung der Kübe durch Personen

bes. Dienstboieo engenenmea.

Vaeelie. iiorvienx (3) gelangt auf Grand «einer

Untersnebnogen über den Werlb der ZiegenTneeine
an der Ueberwvganir, da» die Ziege ür Gewinnung der
Vaooine ebensogut geeignet sei, wie das Rind, und dass

diu Ziegen- vor der Kälberlymphe den gtoisen Vorzug
bf.sit7.r-, nicht r!ie Gefahr 'i^ r Tul-iTcalo.si' Utrln r'.r.ijjunj;

in sich zu bergen, da Ziegen lür spontane Tubcrculose uii-

empAngUeb sind.

Imftn^. In Humänien wurden nach dorn Beriobte

von Pench (6) von Va.silcscu und Gheorgbin
87G Schafe und 1 Lamm subcutan mit iiundertrach

verdünnter Poekenlyaipbe fon tb Tagen geimpft und

C>2() Schafe erhieltpn vprmiltelst Piner Ijancetle un-

verdünnte Lymphe. Von den ersteren ging nur das

Lamra tu Grande nnd nor bei & anderen Tbieren ent-

wickelte sich ein all^cmt'ines Fx;in'.liiMii , wäijreiid bei

den übrigen allein in der Umgebung der Impfstelle

eine Pnstelbildnng sn Stande kam. Ton den mit an>

verilütiiiler Lymphe geimpften Thieren erlagen d.igegen

1 1 der Krankheit, welche bei allen unter hohem

Fieber nach der Bildung vieler Biiuen verlief.

6. Bots.

1) Arucb utwl Savarcse, Zur Rotalisgnoea.
Eef. in der Herl. tbicrärzU, Wochenschr. S. 47. —
S) Hertacohi, D., Hooeio dcl cavallo all' uomo e

sna rirersione dall' uomo al cavallo. Oiom. di Med.
T«t. prat, XXXDC. p. S. (Der Reriebt schildert eine

zufällige RotlQbcrtragung v..m ['f>nb' nuf i;iru.'i. Sol Jalvn

und eine absichtliche Riji;Lühcrtr.ii;uti^ linn-li Impfung
auf Liii gosuii'li's l'ierd behufs Sichunu.^; ir-r Diagnose
aus dem J.ihre 1S50 ) — 3) Bourges, Kinigc Fälle

von Uautwurm. Revue Te(6r. p. 519. — 4) Ch^nier,
Uebcr das We<en nnd die DilTorentialdiagooae der
warmigen LfmphgefSaaentvbndnng. Ibidem, p. S55.

(Dieselbe soll nicht durch das Rotz^^ontagium veranlasst

jfcrden.) — 5) Cornil, Sur la p^mStration des bacilles

de la morvc il travi-rs la prau intactc. I.^ semaine

mi<\. No. 22. — 6) Delamotte, Ueber dt-i» Au.iwurf

durch das Maul beim Pferde, als Symptom von Rotz

der Trachea. Revue v6(6r. p. 118. — 7) Derselbe,
Zweifelbafter Fall von Rotz mit höchst acuter BntsQa*
dang der nnteren Tbeiie der Masenscbleimbaut. Ibid.

p. 405. — 8) Gamal eia, Sor I*eta1tatt«n de la rira-

lencc du barillo morveux. Ann. de l'Institut Pasteur.
No 2. p. 103. — 9) Jewsejenkn, Die bactcriologisehe

Uu'.cr-ucliuiii.; .iir Diagnose des R'Hzcs bei Cavallcrie-

regimcntern. Ärch. f. Veterinürmed. — 10) Kriwo-

nogow, Hautrotz (Wurm) im Danilowsehen Kreise äes
.Taroslowschen fiouvornemcnts. Arch f. Vet- rinilrtnei

I.'. — 11) Neimann, Le traiteni'-iil 'If la morve.
R.ru«il. Rull. p. 423. — 12) Derselbe, Leber
Heilung des Rotzes naob dem Levy'seben Vrrfahren.

St. Petersb. ZciUcbr. f. allgem. Veteriiürmed. S. 296.
— 18) Noeard, La morre peat-elle s'inoculer pir 1»
nean intaete. See. Boll. p. S88. ~ 14) Perielbe.
Kann eine Infeetion von Itotx dareh die intaete Unot
hindurch stattfinden? Veter. Journ XXXi p
Ref. — 15) Non ie w i 0», Spontane iidilung lii-s K. li.»9.

Arch. f. Veterinärmcd. — IC) Rabe, Zur biotinolö^?.

DilTercntialdiaitnose zwischen Dmse und Rotz. Nach
einem in der Yetcrinirseetion der 68. Tefs. dentscber
Natorfcrsober und Aerst« in Bremen gebaltenea Torir.
in Berl. thleiftrtst. Weebenschr, No. 49. — 17) Rost,
R..f/r'iisi-lit,«i.pung Sru'bs. Ber, .'^.53. — lS)Ri:denko,
Zur Rntz'iiriijiiiise. Hrf. in dür Herl. Ituprärzll. WöchCD-
.schiiff. S. 47. - 18^) Salmcn, D K, The ctiology

and diaguosis of glandera. Americ. Vct.-Uer. p. 4S.
— 19) Schwämmet, DilTerentialdiagnose des Rotz«s.

Koeh*s MenaUsebr. 8. 869. (Ba bandelt sieb um einen
obroniseben, dnreb Gaitrepbilns nasalis Teranlassten
Catarrh.) — ?0) Schwarzn ecker, Der praotische

Werth der b.iotoriol. gischen Untersuchung für die Pest-

8t<-ll'.)n^ der Kottkrankhr'iten. Milit.- Vet -Z-it-ichr. Ii.

8. 40S. — '2Ua: 5mith, Tb., Uq Ihe iiitiueoce of

«ilight moililu ition of culture media on tbc growth of

baoteria as illustrated bj the glanders baeillus. Amer.
Jeam. of comp. med. p. 158. — 21) Sokolow, Zur
DiJIerentialdiagnose des Wurmes bei Pferden. St. Petersb.

Zeitschr. für allg. Votcrinärmed. S S91. — >3) Das
Verschwinden von Rotz bei den Pferden der Britischen

Armee. Vetcr. Journ. XXXI. p. 113. (Unter den
engli.sehen .-Xfraecpfcrden ist seit 2 Jahren k< in Hjizlall

bcot)acbtct worden.) — 23) Die Incabaiion&dauer beim
Rotz. Jahresber. über die Verbreit, der Thierseuchen

im Dbutsoben Relebe ffir 1888. — 84) Die Botskrank-
beit in den Yenrinigten Staten von Nordamerika. Bef.

aus Arinual reports of the Bureau of An<ma1 Indu'stry

for 1SS7 at.ri 1888 in Veterinary Journal XXXL
p. ;!3"^. — 2'}) Die Rotzkrankheit in d< r l'r-u.ss.

Armee l'reuss. M 1 1 i 1iLrrappt*rt. S. 55. — 20) Ratz in

den Vef-inigten Staaten Nordamerikas. Aus den Reports

of tbe üureau of Animal Induatr;. Yeb Joam. XXXI.
p. 854. 87) Zor Diflbrentialdiagnoeo des Botns.
Woebensebr. f. Thierheilk. S. 353, 3C5. 378.

Verkem»«n, Die Rotzk rankheit (2.')) wurde 1889

in 4 Armeecorps (Garde, IV., XI., XIV.) beob-

aebtet. Es wurden S7Pf«rd* getMUt, von denen sieb

20 als roUkmok snrleMai 1 PIwd blieb in Sepa^

ration.

Kriwonogow (10) beobaebtete in den Jabren 1888,

83, 8t und 85 in 40 PHrfern fil Pfcric mit au-ige-

s[ir..chinem Wurm (Beulen, lii-schw ijri-, b'ehwi-lliing

der Lvrnph^^efii-SNO und Lj'mjih'irrnen, hesondi-rs an len

Ge&cbiechtstbeilen, am Euter, Kopf, ab^r auch am
ganzen Körper, Schwellung des Kopfes und in einzelnen

(4) lallen Affeotion der Nase und Longen). Im Jabre

11^8 worden von 6 erkrankten 5 getodtet, eins genas,

1883 von * I rinlirn 14 getodtet, eins fiel, 6 genasm,

1884 von i. Link in 17 gtitödtef, 'J Ii. ler, ;i gonascn,

1885 \>in 11 kranken 5 getüdtet, tir.s ffi, .'> ^;cnasrii.

Von 61 notorisch wurmigen i ärden wurden si>mil 41

getödtet, 4 fielen und 15 genasen — 25 pCl. Die

öenesenen erwiesen sieb naobber als vollkommen ge-

sand und nü 9 tob Ibnen naobber an anderen Ki«nk>

hdien eingini^n, fand K. bei der Section keine Spuroi
Ton R«t«. Die Bebandlung der Patienten war eine

reir. 1 calc. 5 von den getödteten Stuten liütlt ti »i^-

reti l der Krankheit Köllen (teboren, von d>^iif n s . h

3 v illk 'mmen normal entwiefcelti n, an Krschc i'fung

(Nahrungsmangel) eingingen. K. sobliesst daraus, dass
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il«r Warm «im gniarilge kailbu« F9rai 4« Botiei
dintollt

ImUIm. Bei der Cultar toa RfttibaortUn tat
Afir nit 5 pCt. (Tlyccrin änderte S mit Ii r'20a^ das
beatlBle Substrat in ein leicht sanirs Um. [Kis reirb

liehe Gedeihen der Bacillen auf den Kart .fftrln, wi lrht'

gewöhnlich deutlich sauer rea({ireD, hatte ibn auf die-

sen Gedanken gelOhrt Als R«&uUat ergab sich ein

viel üppigeres Wacbstbum, das bei forlgesetztt'n Cul-
turen noch stärker hervortrat.

OloidMT Unterschied zeigte sieh bsi Anwendung
TOD iMirer fiooilloo mit Pepton, Koehsals und 5 pCt.
Gljcerin, woimof aWi Mgar menbnnurtife Oulturea
bildeten.

Anstalt dl r grsu n oder weisslichen Farbe der Cul-
turen auf nicht saurem Agar, hatten aber jene auf
Sanrem Agar eine stiobgolbe Farbe, welch« ekih bei

CnUnr In Morer Boailton in eine deutlich orange um-
finderte. Die BaoittMii weleh« die orange Färb« ange-

nommen battan, ' hAielteo diese in slien veiteiun
Coltaren.

Wt'il bei der FiJisohuns nach Hotzbacillon das Mi-

orosoop allein, der rielen I-ivA'iitif.nNfi.rmen wf^in,

nieht aoabilft, das maoroscopiMl^L: VL^h.i^lrn der l'ul-

taren aber aiebt geriogeu Werth bat,^ i^t S. der Mei-

nung, es sei die Anwendung saurer Medien mit Olyerrin

sf-hr gut SU empfehlen. J<fl<n\fills hat .sich aus seinen

Versuchen ergeben, dass w<Mii^;s(i>ns liir Rjtzbacillen

leicht saure Medien, »cgLTi dt's ii|,pi^;tT(ii WaL'hsthums,

der deutlichen Higraeritbildung und der Mcrabran-

bildnng auf der BouilUn. vorzuziehen sind. Ucberdics

bleiben in aolebea Cultnren die BMilien aueb länger

teben.

GamalcVa (8) liess den Rolzbacillus zuerst

mehrfach den Kütper roa Spermopbilus (Zieselmaus),

dann von Kaniooben paniren and benutzte als Impf-

•terial bei den ersten Tenmebstbiere eine Agarcnitur,

bei den Sbrlgen eine Rmolnon an« der Leber des ror-

herpphendt-n Thieres. Hei dic<icr Methode änderte- sioh

üiü Natur dtss InfectirnsprocesiCi in der Weise, düs
die Knötchen in der Milz in den spütert-n Fällen weg-

blieben, und die Baeilb nvermehrung im Blute immer
tttrbtr wurde (gt-n^ralisation scptielSmiquo). Gleich-

seitig «nebs auob die Virulens und die Kaninchen
erisgen in wenig Tagen: «in Befond, der bisher liei

snbentaner Kolzimpfung nicht b«obac>htr>t worder. ist.

Nocard (13) hat Versuche über die Frage an-

gestellt, ob daa Kotzgift die anverletxte Hani
durchdringen und auf diese Weise eine Rolzinfectioa

herbeiführen könne. Er hat '< Esel und 1 .') Moer-

scbveinchen au seinen Versneben verwendet. Die

RetiMUnTen wonlsB in di» Haut der Thier» sing»-

rieben. Von den 18 Versuohsthieren blieben die

3 Esel and 13 Meersobweinoben geaund; dagegen

erbraokton 8 ll«eraeb«sineb«a nm R«ts. Bei dlMen

letzlersa dürften wohl Excoriationen, kleine llautver-

letzungen vorgelegen babpn. N. ziebt ans seinen Be-

obaeblungeo den Schiuss, dass Menschen, deren Haut

mit Rotsgift, mit dem Aosflasa r»tiig*r PCtrds, b«*

sudelt winl. Vciiio besondere Oefahr lanfen. Ein ein-

faches Wascbob der betretTenden Körpertbetle genügt,

um Jede Gefahr »n beseitigen.

fm^mg. Salroon (18a) bespriebt die Aetiologis

ond I>ia|?nostil< <K"s Uo'.zt^s nach den neuesten l'nter-

sncbuogen und Metboden und berichtet weiter über

•uboatans Impfusgvo, irelob« bei vislsn Me»r->

Schweina ben mit Material TOB 9 Pfetdon von ihm

aosgefäbrl wurden.

Bei fast allen Impflhioren zeigte sich ein positiver
Krfol^, nicht aber bei jedem die saromtlichen Rrscheioun-

II des Iiripfr- lzcs der Meerschweinchen. Neben dem Ge-
scbwQräii d«r Impfstelle (Biucb wand), waren bisweilen die
Leistendrösen geaehwollen und vereitert, in anderen
Fällen kam es sar SehwsUnng oad Vereiterung der
Ho<!eo, und in noeb anderen nllen traten an ver^
schierlf;nenKdrperstellenzu(ieschwQrenlühr<

i I A'isoesse
mit Schwellung der Kitremiläten auf. .Nur wenige
Meereebwci neben genasr n

Innerlich wurden bei den Impfthieren nur wenige
Rotzstörungeo angetroffen; nämlich in wenig Fällen
Kotaknötcben in der Milz, selten dorgleieben in den
Lungen ond n«r einmal In der Leber.

Einzelne Impfungen wurden an llausmäu.sen, Kaoin*
chcn und Bunden ausgelührt; aber ailc erf,dglos.

In ?. FriMi-n wurden Keblt;:iii^'-il}-mfihdrüier) j';iier

i'ferde untersucht und zu mehreren Cuiturversucben
verwendet. Diese Versuche sind Alle negativ aasg^
fallen , ob&ebon die Pferde zweifellos rotzig waren.

DIagntie. Pfilamotle {Hi bolracbtot das Aus-

werfen von blutigem iüiler durch das Maul beim Pferde

als ein werthroilea, wenn aueb nidit patbognoni-
sohes Symptom des Tracbealrotses.

Sch warznecker(20) hat aus den Absondenings-

prodaclen von ilaulgrachwüren Rolzbacillen gezüchtet

and mit den Rolnonllaren erfolgreiche Impfungen an-
gestrUt. Haniii ist bewiesen, dass die bacleriologiscbe

UnlersiK liung, die naob der Exsiirpation der Kebl-

gangslyiiiphdrösen bei der Diagnose des Nasenrotzes

bereits von verschiedenen Seiten mit Erfolg benutzt

worden ist, auch zur frühzeitigen Peststellung des

iiauiiolzes, dessen Erkennung gegenüber den phleg-

moa(isea ProoeMon aus daa klinisoban Brsebeinangen

allein unter Umst.änden nicht minder schwierig ist,

practiscbe Verwerlbang finden kann. Zwar war der

vorliegende Fall, ia dem von den HavlgeMhwtrMi
eine sehr klare und wenig mit Eiterzellen vermisohto

Flüssigkeit abgesondert wurde, für die Untersuchung

und für den glücklichen Erfolg derselben besonders

geeignet, es dürfte jedoch nicbl schwer bllen,

auch in anderen Fällen dieselben Hpsnltate zu ge-

winnen, wenn daran festgehalten wird, möglichst

kleine Meagen des Hatoriale auf mdgtiehst gnMie
Fläcbon des Nährbodens zu verlbeilen, um so eine

Isolirnng der aufgebenden Colonien der rerscbiedenen

Baeterienartea in erreichen. Bei Teidlebtigen Knoten

in der Unterbaut würde es sich empfehlen, nach Des-

infeotion der Haut etc. den Knoten tn .spalten und

das Material der über die ScbnittHäche abfliessenden,

gevAaliob Mkim Fliailgbalt n entnehmen.

Da dio sccandSren RotzerkranVungen der Haut bei

rerborgenem Kots dadurch entstehen , dass die Kotz-

baolllen von den primiren Herden (im vorliegenden

Falle der Lunge) der Haut bezw. der Unterbaut aaf

dem Wega der Blutbabo zugeführt werden, so wird

aus den jüngsten Knoten das geeignetste Material ge-

wonnen werden können. Ist ia den Hautknoten erst

Einsebmelzung und Erweichnnj^ mit Dtirchbnich der

Haut erfolgt, dann wird mit dem Zutritt der Eiter-

erreger, als welobe aaeh Sob.*8 biaberlgeo Unter-

suciiur.iron bo^onder.s die verscIiiodenenSlaphylococcen-

arten in Betracht zu kommen scheinen, auch eine
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Tr-ilbnng des abgesonderten Materials einhergt<ben,

wolcbe die QewinDung der Keinculluren erscbwereo

kMD. Andervmiti wird «bw in <liM«o ¥Üt«n dl«

Untersucbang wiederum dadurch unterstützt, duss die

Staphylococcen auf den Agar-Agar-Flächen je nach

ihrer Art charaeUristiscb gefärbte Colonien bilden,

wIlMiMid die Kotzcolonien auf dieseiD Nährboden ein

graues, durchscheinendes, etwas srhillerndes

Aussehen haben, Unterschiede, die besonders bei Ver-

gi0n«rQiif d«r Coloai«ii gsniigcnd in die Augen (allra

ond dia CntaMebeidoDg «rail{flieb«n.

Rudenko (18) hat bezüglich der Rottdia-

gnose (estgestellt, dass die palbologische Unter-

soebang der ezeidirten KcblgangslymphdrOsen an
raschesten zum Ziele fiihtt. Sowrihl nach Impfungen

in die Nasenschleimhaot, als auch in die Haut konnten

die Bacillen in denselben schon nach 24 Stonden ge«

(undeii, lezw. durch Culturen nachgewifsen veiden.

Sie ßiiden su h in denselben bei Nu^en
,
Lungen- und

iiautrotz. Bei chronischem Itulz ist die Zahl der

BMÜlen in den Drüsen fiel geringer.

Aruch und Savarese (I) fanden, dass wenn

der Nssciiaus.(luss rotziger Pferde mit stirilem

Wasser verdünnt Meerschweinchen zwischen die

Sebenkelnuaheln eingeipritst wurde, der Tod raaeber

als bei siilcui.iner Impfung unveidünnlen Ausnusses

eintrat. Blutserum, welches uiktelst Piavaz'scber

SprHie direot der Lunge roUiger Pferd« entxogen

warde, batto bet Verdfinnnng dtetelbe Wirkung.

Jcwsejeiiko (^>) wurde aus der Dorpatcr

bacteriologischi-ii Statiui) dfS Vttörjiiür-liiiUluts in Dor-

pat nach Twer abj;t.srhickt, wo angeblich der Rotz

unter den Pkrdu» des moskauischcn I. Leib-Dragoner-

Regiments, der Artilleriebrigade und den Pferden der

Gavallarie Jankereeboie stark vei breitet war. Bs erwie-

sen sieb 70 Pferde ab verdiebUg mit Naiben, knot*

chenförmigen Verdickungen, gelblichen Flecken und
Ab5ito.vfiiDngen des Epithels auf der Nasensohleimbaut
und Verkrümmungen <iiT Na!>''nschcidewaDd. Drei von

den v«srd<ichtig«n l'lerden wurden getödtet. Bei zweien

von ihnen fand sich ausser verkalkten Knötchen in

der lieber und Lunge (antergegaDgene Bcchinococccn)

nnd Narben und BpithelTerlusten anf der Nasenschleim-

bant niehte Abnormes. Beim dritten wurden bäeige

Knöteben in den Lungen, Narben nnd KnSteben auf

der Na-siTischlrimhaut, Vergrösserung und Kii"ti-hcn in

den Ki!hlK'aiiK*''if ^••••'r' naphgcwiesen. Impfungen an
Meerschweinchen, CnUiirrti auf verschii/dum: n NTihr-

medien und Färbungen ergaben nur bei dem einen

Setödteten Pferde Rotz. Die Culturen von allen an-

eren Pferden ergabvn gelbe Colonien von fiitetoooeen

nnd Baeillen des blauen Kiters. Die Heeieebweineben
erkrankten ntrht. 7. bplrachtet die Narben als Folgen
laecbanischei Insulte (von Se t^n der Cavslleristen),

die Flecken und (n.:ä(.'li»(ircbun durch Pilze unddivene,
nicht specifisfhf: Schizumycetcn veranlasst.

llierentltl-iiagnese. Kabe (16) bespricht ein-

gebend die bneierioieglsebe Differential-

Diagnose zwisclion Druso und Kotr. deren

Details im Original nachzasehen sind. Hier ist nur

tu referiren, dass ausgedehnte Geschwürsbildangen

anf ferscbiedenen Stellen der Masensch leimhaut trotz

des sonst die Druse bezw. metri<>l:iti?^ Iie Druse

obaracterisiienden Krankheitsbildes zu der li^rwägung

Vernnlassung gegeben hatten, daSB ee sich möglicher-

weise um eine Mischiofection von Druse und Kots

bandein könne, wenn suob der nuntenlsobe Gbanoter

dieser Geschwüre bemerkensweitbe Unterschiede von

denen beim klinischen Rotze bot. Das Resultat

seiner Untersuchungen fasst Verf. in folgenden in

extenso wiedergegebenen Sätzen zusammen : 1. Der

Streptococcus der Pruse ist allein im Stnnde, tiefe

Licerationen an derNaseoschleimhaut und amPbaryos,

togleieb nueh geediwSrige Zeistfirungen na der

Schleimhaut des Larynx und der T^uftsäclo zu er-

zeugen. 2. Verletzung der ijasenscbleimhaut ist nicht

notbwendig, um das Eindringen der Stroplococeen in

dieselbe zu ermöglicheo, da die frei an der Obernäohn

mündenden Aasführungsgänge der Schleimdrüsen

dieses Ürganes ebeosoviele natürliche und allezeit

offene Abien danlellea, dorA dnreD Hilndangeo

diese Schizoniyceten zwischen Epithel ond Uembraan

propria hineinwachsen und dann weiter in das Od-

webe vordringen kdanen. S. Die Dmm der Pferde iai

im anatomischen Sinne eine Rhinitis und Pharyngitis

streplococoia. 4. Meerschweinchen können nach der

Impfung mit Streptococcen der Druse aus den eitrigen

Infiltraten der Nasenschleimhaut tödtlich erkranken.

5. Es entzieht danach bei diesen Thieren bald

Phlegmone, bald geringfügige Ulceralion, entweder

mit progredienten eitrigem Zerfall des snbootanOD

Gewebes von der Impfstelle aus, oder mit Absres?-

bildung in den der Impfateile luuiLchst gelegenen

Lymphdrüsen. Diese Procesae dnd bEnflg begleitet

von einer Pleuritis und Pericarditis sero-flbriaoi»,

zuweilen von entzündlichem Osdem der Lungen.

Endlich kann sich auch der ganze pathologische

Befand auf diesen Proeeas und eine Bissige «ni-

zündliche lündegewebswacherung in der Umgebung

der Impfstolle beschränken. C. Die in diesen Local-

affceUoneo bei Meenoliweiaofaett aafUreleudeo kuiaoa

Streptoeocoenverbände können den Rolzbacillen, wie

sie von einigen Autoren (Kitt, Csokor) abgebildet

sind, zum Verwechseln ähnlich sehen. Auch die ein-

zelnen Bacterionzellen nehmen bei diesen Tbleren itt

Folge eines Wechsels der WacLstbumsrichton» häufig

die Gestalt feiner St&bchen an, welche sich aber

suniebst von den wirfclioben Rottbaeillen dureb

p.irallelo Lagerung und durch ihr Verli:iUen gegen

das von Löffle r ffir Rotzbaoilleo angegebene Färbe-

erfahren unteneheiden. 7. Die Stanmieile des sog.

Streptococcus der Druse ist auf der Höhe ihrer Rnt

Wicklung einzeln ein ovoider, in Verbänden manchmal

quadratischer Bacillus. Derselbe ist ein polymorpher

Organismus, in deesen Pormenkreia rorkommea
können: n) ''n'^t quadratische und rechteckige Rnc-

terieozellen mit mehr oder weniger abgerundeten

Eoken bis zur kreisrunden und ovalen Porni, meltt

paarweise verbanden, zuweilen Tetraöder bildend;

b) lange schnurförmige Verbände aus den nd 1 ge-

nannten Elementen, in denen auch durch Längen-

wachsthum einzelner Elemente bei ausbleibender

Theilung ISngere Stäbchen entstehen können. Unter

gewissen Umstanden wachsen einzelne oder mehrere
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OHHtr «iiiM VwbMdtt fo im Qo^rrMitiiiig der

ganzen Kette weiter; wenn in solchen seitwärts aus-

gewacbsenen Z«ll«a Tbeilang eintritt, könnea Tetra-

«Moenform«!! »ntatehsn. 8. Wo M sich um die

PifTerentialdiagnose zwischen DniW und Rotz besw.

Misohinfection durch Streptococcen und Rotzbacillen

bandelt, kann selbst ein positiver Impferfolg bei Heer-

obwcbebM IQ «liier falMbm Biiti6l»Mai>g Abren,

wenn Natur der in Frage iommenden Schiio-

mjceten niobt dorcb Zfiobtuog auf känatlicben Nähr-

medteB, bMondwi Kaitoffbln, ml dnwli Impfung

Ton weiasen ttoMii Doob weiter ftitgeetoUt wird.

Sokolo« (21) weist datauf bin, dass in der Lite-

ratur und Statistik de« Warmes viele Fälle von Hei-

luai; desselben angeföbrt werden. Im Jahre 1881
wurden io Rassland 1159 Fille von Rotz conststirt,

von denen 571 — 49 pCt. fielen, 1882 fiul.jn von 1178

lotsigen 703 = 68,2 pCt., 18ä3 von 1187 rotsigen

8n = 68,7 (>Ct. Im Nowgorcdscben Gouremenent
WQidn» gctödtet und fielen von 100 rotstgeo Pferden
nnr IT, wlbrend 83 genasen. Bs werden mehrere Fllle

von Heilung dis Haufrotses bei Behandlung mit Car-
Liilsäure und Quecksilb-irsalb.i angeführt. So t. B.

fielen von CO an Hautreiz :m Jaroslawsch«n liiiuvcrnu-

ment erkrankten Pferden 4, getödtet wurden 41, wäh-
rend 15 = 24 pCt. genaees. S. beobachtete selbst

im Nowgorodifiben Gooveneautat fili« voa Hoilung
dee Wamtee ebne jeglicbo Bebandtang and stellte

7 T'ferde durch Localbehandlang mit Kati causticum,

Sublimat 1 ; 500, (Quecksilber und Jodsalbc her. Da
auch aus anderen Lindern, besonders aus Frankreich

zahlreiche Fäll« von Heilung des Wurmes gemeldet
werden, aosobligtS. vor, solche Fälle einer eingebenden
niereeeopii^en, beeteriologiMbeo and experimentellen
Prüfung ta antwwerfen, am an oonttatiren, obea eieb

hier immer um wirklichen Ilautrötz handelt.

laenlaUeMdMcr. ueber die Inoab»tioi»daaer
beim Bots (Warm) (9S) «stbilt der Jabftebttlabt tber
die Yerbreitung von Tbierseuchen im Deutuben Beiebe
für das Jahr 1868 folgende Angaben

Die Incubation betrug:

in je 1 Falle 14 Tag«, 4 Wocb^u, S Wochen, 2

Monat-», 3 Monate, IX) Tage, 4'/, Monate,

7 Monat«, 8 Monate, 9 Monate, IS Monate,
16 Monate, S Jabre C)t

in 6 Fällen 6 Monate.
Die Incubation rechnet von den Zeitpunkte, wo ein

Pfer*l mit einem kranken zusammen, oder an einem
inficirtea Platz gestanden hat, bis m dem Auftretin

der ersten Krankheitserscheinungen Letztere sind

jedoch meist ungenügend gekenoseiobnet; es wird

daher in der Praxis meist die 2i«it des Sicbtbarwerdeoe
der ereten ebaraetenstischen Eraebeiouogea (KnStebea,
Gesobw9i«) lo Grande gelegt. Den niebt »Iber w-
läuterten Zahlen ist somit, da die genannt« r K: chei-

nungeu oft erst nach längerem Besteben der Krankheit

•nmaten, ein beaondenr Werlb oidit beiinaeasen.

leiliig. Neimann (12) theilt lt> Fülle von

HeiUng notorischen, durch Experimente und

nioreKopiaebe Dntersncbung constatirten Rotzes
dnrob tracheale Injection einer Lösung von Jodi puri

1,0; Kali jodati 7,0; Äq, deslrll. 100,0 in steigender

Qabe von 6,0—30,0 täglich mit. Io einem Monat er-

folgte ToUboauMoe, daneb Tbiemtperiment* utd mi*

«necopische Untersuchungen festgestellte Heilung.

Noniewi "? f ! 5) beschreibt einen Fall von

spontaner Heilung des Rotzes bei einem Pferde.

Am 16. Min 1887 wwde ein Febten mit Sota in

die Neieaecbleimhaot und an der Schulter geimpft.

Bit anm S7. Män batteo »i«b in der üaeenbAble
obaraeteriatisebe RotinoebwSre, Sebwellong der Kehl-
naogsdrÜsen und an der Schulter ein tha1ergrV>ä.<ies (re-

sebwQr von Qbicro Aussehen gebildet. Ausfluss aas
Nase und Augen, Husten, Oeschwüribildungen in der

Nase dauerten bis zum August fort und das Thier
magerte stark ab. Zu Ende August hirte der Naeeo-
anallitaa auf, die GesohaSre in der Haae fingen nn in
verbeilen, der Appetit des Patienten beaserle eieb and
bis zum 21. Feptemher crfol({te vollki^mmene Genesung
des Thieres vom Hotz, da Impfungen mit dem Nasen-
schleime ron da ab bei Hunden und Meerschweinchen
negative Hesuitate ergaben. Im März 1888 erhielt das

Tluer 80,0 Ol. Terebinthinae subcutan, worauf der
Harn eine rötbliche Farbe aonabm, von fiotiejmptomien
aber keine Spur aieb aelgte. Am T. April 1888 warae dem
Pferde der Nasenaasfluss eines notorisch rotzigen Thieres

in die Nasenscheidewand nnd In einen Hautäeboitt auf

der Stirn eingerieben und subcutan beigebracht. An
den Impfstellen traten unbedeuteode, bald heilende

GcscbwQrchcn, an der F.inspritzungsstclle eine biibnerei-

Krosse Geschwulst auf, verschwand ab?r in 4 Wooben
vollkommen. Ein anderes gleichseitig mit demaelben
Material geimpftea Pftid erkrankte und fiel am Rots.

Am 19. Hai wurde dem vom Rotz genesenen eine Kar-

tofTel-Rcincuttur von Rotzbacillen 3. Generation in die

Nase und Haut gerieben und subcutan an der Nase
beigeblacht. An den Impfstellen trat eine stark ent-

zündliche Reaction ein und die Kehlgang^drüsen
schwollen an; an der Stirn und auf der Naaensebleim-
haut entatanden eiternde GeasbwÖfeben nnd an der
Impfstelle auf der Nase ein Abseess, der beim ErSAbon
eine gelbe, dünne Flüs^igk-il en (leerte, welche zer-

fftlietidc Eitcrkörperchen, l ibnn, einige Rotzbacillen

und gl.irizuiide, Coccen ähnliche, sich ganz wie Rritz-

tiacillen färbende Körpereben eothielt. tii!» zum
12. Juni waren die Uesohwürohen und die Qesohwnbt
nnt der Maie veraebvanden und bis aum ib. Ai^oat
war die Sebwellang der Kehlgangadrfisen sarüekge*
gangen. Eine am 26. September 1889 gemachte
Subcutaneinspritzung von 2 cm Terpentinöl blieb ohne
allen Einfluss. Der Absce^sinhalt auf einen Bund
veriropft, erscugto ein für weitere Bande infectiöses

RotzgeschwOr an der Impfstelle. Am 24. October

wurden mit dem Maieascbleim des geneaenen Versueba>

pferdea mebrare Boode geimpft. Alle blieben geennd.

Am 4. Augast 1890 wurden nochmals Hunde mit
Nasensobloim des Pferdes ohne Erfolg geimpft. Am
6. August wurde das I'ferd getödtet und bei der

Section ausser Narben auf der Nasenscbleimhaut und
einigen Knü'chen in der Leberund Milz, Jie aber keine

Rotzbacillen enthielten, nichts Abnormes gefunden.

Auch fielen Impfungen mit den Knötchen bei Hunden
negativ ana. Auf erhirteten miereeeopiseben Sebnitten

UeoMn aieb dareb Metbylenblao HanfiBn von Hiero-

OOOeen, deren Durchmesser dem D!ckendurchmcs<ier

der Rotzbacillen gleich war. in den Kn itchen, .Narben

und Lymphdrii .en nachweisen (zerfallene Kotzbacillen i.

Das Pferd hatte somit 3 mal einen Impfroti durcbge-

naebt nnd war Jedeamni wollkomnMD geneaen. Se.

7. Wntb.

1) Awde, Is thc muzzling of dogs necessarv for

the suppression or extinction of rabiesf Tbe Velenn.

LXllI. p 277. (Vortrag.) - 2) Beurnier und
Gaatel, Drei Fille von Wuth beim Pferde. Ruv. v6t.

IM». & 109. — 8) Binmberg. Zur Wutbfrage.
Ccntralbbl. f. Bact Bd. 7. S. 766. — 4) Card,
Wuth bei einer Kuh Veter. Journ. S. 267. — 5)

De Blasi und Traratli, Ricerche sulla rabbia (Ri-

forma medica. Genoigo.) — 6) D^oroix, Leblane,
Trnebot, Qorbnnx, Cadl«t eto^ Coondintiona
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ritroüpeotives sur la gu^rison de la rage. Rct. Bult,

p. 154. (Diseoiaion üb«r die HMÜclikcit der uoatanen
Ueiluog ^er Wothkrankbeit Deeroix theilt nll« Yoa

itponttner Heilung mil; alle anderen Gelehrten be-

E«etfc!n die Richtij^keit der Beobiwhtungi n über
.'.pMiitane Heiluni? <Ict Wutb.) — 7) Delamottt,
Fondaiion de eaiüses d^partementales des victimes de

la rage. Lyon Joorn. 1889. p. 629. — 8) Dely,
S., WqUi beim Pferde. Teterinatiiu. No. 1. (Befebrei«

hmf eines Krankbettafblhes, «o die Wstb sirei Woebeo
narh •Mnftn flundtbisse in die Nase aufgetreten ist.)

— ;*} Du b rc .'-in üslow, Zur Frage über die Incuba-

timsrlainv bei Wutb. St. Pctersb. Zeitscbr. f. aH^'.

Vf ti rir irmtil. S. 62. — 10) Dujardin- Reaumetz,
T 'lU'iths'atistik. Ref. i. d. Berl. thieräntl. Wocben-
»cbrilt. S. 214. (Bezieht sieb aaf die franz. Yerhält-

dImO — II) Bkkert, 0!aaai fknaceti aelhereum

eis propbylactisohes Uittel gegen die Uundswuth.
Ärch. f. Veterinärraed. S. 8, ~ 12) Fambacb,
TollwQtbvLrbioitang durch einen Bund. Sachs. Ber.

S. 52. — 13) Ferrän y Cl üa, J, Estudios «obre

la rabia 7 su profilax ?. v-tudien über die Hun'is-

wuth und deren Verhütung.) Bi richt des städt. micro-

biologischen Laboratoriums für die Jahre 1887— 18 9.

Fol. S39 pp. HU PI»Q des Uboratorium«, Ii Pbotogr.

and mehreren Hotstehnitttn. Buvelona 1889. (Spa«

nisch ) — 14) Fleming, Die Unterdrückung Irr

Wuthkrankhcit in Grossbritannien. Uvf aus d. m Ma-

gazin für das !'.*. Jahrhumiirt. Vvtrnr.aiy .lournal

S. 249. (Gcscbicbtlicber Rückblick auf die birfolge

der gt-gen die WutbkraoUieit «rgriiTenen Maassrcgelr. —
15) Derselbe, Tbe suppfeiaion of rftbiea in the uni-

ted kinitdom. Tbe Vettrin. LZIH. p. SIS ff. —
\r>) Gal'itr, Sur quefq'jes modes de transmission de

la ra^i'. La >)Lmaiti<; m^d. No. 9. p. 69. — 17)

|)erM. lht\, Trarsmissinn d la rage par les muqueuscs.
Recneil. p. 2U. — 18) Uoodall, Tollwuth und
Maulkorb. Veterinary Journal. XXXf. p. lf'2 —
19) Kitt, Netteres über die Wuthkrankhcit. Monatsb.

r preot. Tbierbeilk. I. S. 914. Referat — SO)

Lnvghlin, Tollwatb in den Vereinigten Staaten
Nordamerikas. VoteHnary Joornal. XXXI. p. 168.

(L. hält die Wulh fiir t-ire äusserst selten in Aitif^rika

vorkommende Krankhcil) — 21) Lippold, Tollwuth-

erscheinungcn beim Rinde. Säch.s. Ber. S. 51. —
22) Nocard et Roui, Ui'b<;r das P^scheincn des ra-

biseben Virus im Speichel wüihender Tbiere. Ree.

Ballet p. S19. — i9) Pal tauf, Die Diagnose auf
Wutbkrankbeit. Milit-Tet. Ztsebr. II. sTsg. (Re-
ferat ) - 24/ Pastfur, Resultats de la vaccination

rabique. Recacii. p 21C — 25) Peuch, Zur Pro-

phylaxis gcgfn die Hiinisw ilh. Revue v^tir. 188.'

S. 166. — 2fi) Derselbe, Experimentell gepiufte Hei-

lung der Wu b bei einer San. Kbcnda«. S 46i>. —
S7) .Derselbe, Beilrag aar Brforsebong der flunda-
iratb. Ebendas. 1881^. 8. 482. — S8) Derselbe,
Wu!h If i einem Ferkel mit f-ponlancr Genesung Vet.

Journal. XXXI. S. 250. — 29) Protopopoff, N

,

Zur Lebte von der Imtivjiniat, besor.dcrs bei der Toll-

wuth. Zeil-scbr. f. IlMlkunlc Ud. XI. S. 131, —
80) RoQi it Nocar l, A ju i moment le rirus ra-

biqae apraTait>il daos la bave des animaui enragds?
Annales de Plaslittit Pastear. No. S. p. 168. — 81)
l'hlich, Wuthverdacht bei Huidcn. Sache. Bericht.

S 52. — 32) Vermast, Zur Differontialdiagnose der

Tollwuth. R-f. in !. rl thieiärztl. Wochenschr.
S. 214. — 3.^) Wo.Mit.. flr, Rabies and MurzlinR.
Kin Vvrtrag. The Vrlen- . I XIII. p. 232. — 34)
Tollwuth im Königreich i>achsen. Säehs. Behobt.
S. 51.

Varkemmen: Bei einem verstenerlen Ilunde-

bestande von 110 SOI Stuck wurde im Jahre 1^80
in Könlgreiofa Sachsen (34) di« Tollwatb In 37 P&llan

bei BuDden constatirt. Die InenbalionmH bttmg

bei S Rnndm ja l9 nnd Sl, bei 3 Madam 90 und
180 Tage. So weil berii-fitet. sind II Porscner ' n

wutbkraoken Uaadon gebissen vordeo, keine von

diesen artonnkta.

Mipaie. Panob (35) basprieht dia Sabiriafig-

keilen der Diagnose auf Hondswotb.

Neben Bekanntem bebt er berm, dass die lojeoiion

der Sttbatans des tarl&ngerien Harkes in die vordere
Augenkammer kein absolut zuverlässiges Verfahren sei.

So worden zwei Hunde mit der Nervensubstanz eines

crwiesenermaasstrn wulbkrankcii, jedoch im Verlauf«

der Krankheit getödteten Hurides geimpft; der eine

davon erkrankte nach 30 Tagen, der andere blieb ge-

sund. 4 Kaninchen und 2 Meerschweinchen erhielten

eine Injection vom verlängerten Marke einer seit 24
Stunden wuthkranken und deshalb nlödteten Hün-
din. Die Meerschweinchen ond ein Kaninchen war»
den von Rabies befallen und zwar nach einer in-

cubationsdaiiir von 20 und 22 Tagen für die Meer-
schweiiiohen und 35 Tagen für das Kaninchen. Im
Original wird noch ein anderer Versuch mit ähn-
lichem Ausgange roitgetheilt. Peuch giebt auf Grand
dia&et Krfabronjgen den Batb, die diagnastiseb^n intrn-

oealärea Injeetionen stets an mehreren Thieren veno*
nehmen.

Die Impfung gelang ftrncr um ro .sicherer, je

;.,rfisser dir .Vb.schnitt des Vcr'ängerten Markes war,

den man mit etwas deatillirtem Wasser verrieben

hatte. Wenn iinm*>r möglieb, sollt« 80 diasen Zveeke
stets das ganae Mark Tcrwandet «ardan.

Die Anfbewabmng des llarkes in A leobot oder OlyeS'
rin «schwächt die Virulenz etwas ab, so dass naeh der
Hrfthrung von Peucb die Incubationsdauer nach der
\ erimpfoBg TOD aololMB Ibtarlal bis 49 Tage batragen
kann.

eroAast (88) besebrelbt in Besag auf die Diffa-
rentiald iagnosc der Tollwuth 3 Fälle von Para

Ifsc des Unterkiefers bei 2 Hunden und einer Katze,

dia Wutbrerdacht enreekt hatteiu

Inrabitlansdaaer: Bei den von Benrnier und

Castel (2) beobachteten Fällen von Rabies beim

Pferde betrag da« IneabationaBtadiaD 31, S8 «nd
105 Tage.

Do b r 0 5 mii s lo w (9) beobachtete eine ]]:T<h von

260 Kindern, die von einem tollen Hönde gebissen

Warden waren. Üa erkrankten im Laufe tod SidTagen
nach dem Biss 22 pCt. der Herde. Der erste Fall

von Erkrankung erfolgte 3 Wochen nach «lern Blas,

der letzte 214 Tage.

Imprnng: l'r itopopoff (29) bat an Thiaran

Schutzimpfnngsrersache gegen Tollwuth angestellt.

In Glycerinbouillon bei einer Temperatur von 18 bis

20" C. aufbewahrte, sehr giftige Kückenmaike von an

Tallwutb geatarbenan Ksninohan Terlovan, abwobl sie

vorher iiM Stamte waren, bei der Iinfifutg durch

Trepanation einen aasgewacbsenen Hond schon nach

6—8 Tagen tu tSdten, ibr« Qinigkeit binnen 10—15
Tagen, sodass eine aus denselben dann bereitete

Emulsinn als sterilisirte Cultur des Tollwuthvirus

gelten konnte. .Mit derait bebandelten CuUnren ge-

lang es den Verf., von 1 9 Banden 1 0 StSok gagen,

wie Controlthiere tewie.sen, sonst sit'her virulentes

Tollwutbgift daroh vorherige Scbatzimpfung roll-

atfodig ImnttD «« ma«bea. Aach dann blieben Bande
fdr Tellwatb iiiiampfittgllcb, wann nnob dar durah
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Trepanation erfolgten Verimpfung Tiralenten Toll-

watiigifke» dl« VaMiofttion forgwonnim vard«. —
ITfber ilas Wesen der fmaiailitit tbeflt Verf. d«tl

SUndpunki C h a u v e a u 's.

prüfte die von Pey-
r»ud geröbmte, propbylactische Wirkang des Ol.

TukiMi auf 19 Eaninchcn, 3 Huad« und 2 Hühner.
Zotielut wurde die physiologische Wirkung and (oiv

sehe Gabe dci Uittels an 10 FIundFii und 30 Kanin-

chen festgestellt: di« ti xisiho (liiln: war 20 Tropft

n

für Kaninchen und 7.')— 100 Trojifi n liir kleinere

Hunde. Das Uitlül wirkt vor/.iig!t«ei$e auf die Alh-
mung-, Krampf- und Brechccntia in der Medulla und
tSdtct unter heftigen cloniaehen and (eianiiohen Kräm-
pfen dorcb Aipliyiie. Die Wirkong iet bei HonJen
and Kuünolien sowohl bei eobeataner Anwendung alt

aaeb per os eine gleiche. Ausser Affeetion der M •

dulla üblongata tritt lui Anwendung des Mittels noch
Lungi nhyptTämi'' uiid Lungenödem ein. Der Hunds-
wulh ühr.lichf Krscholnungen, wie sie Ptyraiid an-

giebt, konnte Kkkert nicht be bichti n t>urch sub-

eolane und innerliebo Anwer bung des Ol. Tanaceti

konnte E. ««der die Incubationsdantr der Wnlb bei

gefnpflen Thferen Terttngern, noch den Aufbruch der
Krankheit vefhindern, und spricht er srin. Zwt i't ! gpgfn

die gerühmte prophf Inctische Wirkucg dci> Uuiuk bei

der Hundswutb aus.

ffnth^ift. Peuch (27) wioil- ilioüe diMt Versticli

des l<'iltrirens von verriebenem lliromark eines wuib-

kranken Tbieree unter dem Draeke von drei Attn«-

sphriron. D;ls klare Filtrat vcrniocMe weder i^i«^

Krankheit noch eine Immunitat gegen dieselbe zu er-

zeugen, dagegen war der Rfiekatnid avf dem PJJter

Tiratont.

Roux und Nocarrl '30} gelangten zu tlf-m

wichtigen Befunde, dass das Watbgifk im Speiobel

der Inllefrt«a Thfere bereite tu einer Zeit sbh naeb-

weisen lässt, wo der Aaebroch der Krankheit noch

durch kein Syni|itom in die RrschHnong tritt.

Während bei Hunden, denen das Virus ins Auge ein-

geinpfl war, miideateDs 5 Tag« rerglngen bis «am
Eintreten der Krankhei1?symptomc — eine Zeit, die

wahrscheinlich auch bei Bisswundeo am Kopfe er-

forderiiob iat, — war der Speiehel neeh «abcutaner

Impfung in der Nackengegend bereits mindestens

30 Stonden vor Ausbrach der Symptome virulent.

'Demnach liegt die Oefabr vor, dass ein Hund trotz

aller äusseren Anzeichen der Qesnndbeit dennoch

TiruU'rUoti Infeclionaatoff aof Menaoben dnich Beiseen

übertragen kann.

de Blatt und Travalli (5) stellten sieb sar Auf-
gabe, eine R«ihc vm Cheraicalicn und Arzneimitteln,

weiche im Volke und bei den Aeraltn kcil alter Zeit

gegen Bisswunden tollwutbkranker Thicrc und Ht-nschen

Verwendung linden, aal ihre Wirksamkeit gegeitiiber

dem Totlwuthvirus so prQfen. Zu diesem Zwecke
tauchten aie birsekorngtoBse Stücke des verlängerten

Maike« io d{« DesfnfieetleosUSsaogt epBlten dieselben

mit desiillirtem Wasser ab, stellten daraus eine Emulsion
her und brachten dieselbe sodann in die Bauchhöhle
je zweier Mo« .si hw^inchen. St' iTr, wi;lcbe in Wasser
unlöslich waren, wurden in bestimmter Dosis einer

Harkemulsion (2 crm Emulsion aus 1 ccm Mark) xn-

gesetst und darin ven ührt. Zur Sicherung des Urtheits

wurde jedesmal ein Controlthier mit derselben <juantitit

des von den Substanzen uoberöhrt gebliebenen Markes
geimpft. Dabei ergab sieh folgendes Resultat;

Creolin (I yCL) und Citrotiensaft nentralisirten das
Wuthgift in 3 .Minuten.

Salisäutt; (5 pCi ), Zinkpbenoisulfat (5 pCt.), Arg. nitric.

(oonc andSOpCt.), Salio} Isäure (5 pCt.), Liquor

farri sesgaichlorati (ß pC*.}, Capr.snlfar. (10pCt.)f
CbrlOB-Sumnt In 5 Win

,

Zioksnifat (lyO.), Argent. r 'ri - 25 pCi.\ Actzkali-

lauge (conc), AromonnK', ^cbwifcisaure, Jodol

(5 Cf) in 10 Miü.,

Bortäure (4 pCt ) in iä hin.,

Uekrmangansaures Kali (1 pCt ), Naphthalin (10 eg),

Jodoform (5 cg) in 20 Mta^
Champber pulv. (10 e^ In 30 Wa.,
Caibolsäure (5pCt) in 50 Hin.,

Carbülsäure (3 pCt.) in 1 Stunde und
Cftrbi^l-üurt' (2 pCt.) in 2 Stunden

Zicmlivb empfindlich zeigte sich das Wuihvirus
gegen Licht- und Tcmperatur^'erändcrungcn, wenig

widerstandsfähig auch gegen caustisehe and antiseptiscb«

Subetansen. Interessant ist, das« der in Italien wohl
wegen seiner vielfaeben Verbreitung von den Laien an
meisten verwer.dete Citronensaft zu den wirksamsten

Desinfecticnsmittelri K' g'-n Wulb ^eti'-'it. während Jadj-

form und Jodvl .sehr ^«.njige Wirksamkeit besitzen.

Um des weiterrn zu ermitteln, ob ii ihfre Temperatur
allein das Wuthrirtjs zu vernichten vermag, stellten

die VeilT. Vttsurhe unter Quecksilberabscbluss *a0.

Virulent* Harkstücke, wi lche bei gewöbnUeher Tempe-
ratur 1 Stande lang unter Quecksilber getaucht vimlent
l'li'jbi n, vrrlortü ifir V r il.jiiz Vollständig , wenn sie

ini Qm (_'kMlli.-iv. rsidil;.:,:. Ii-, ?('>
' im Kocb'schen Dimpf-

afiiirat Mdt-r 1 Stundt.' Lei 5.')" gtlmltcn wurden In

einem l'alle wiird- merkwürdigsrwcise der Inhalt dör
."^arnei^biasi n eines an der Wutk Verendeten Kaninchens
als infectiös befunden.

Gallier (16; rieb die Mundschleimhaut von

30 Kanineheo mit dem Rfiekeomark« eine« wuth-

kranken Thieies ein und bewirkte 4ma! Erkrankungen

an Tollwulb. Von 3U mit dem Kückenmatke ge-

fütterten Kaninchen «rkrankten 2; v«n 13, weloheo

er ein gleiches Material in die Nasenlöcher gesteckt

hatte, 11. Durch Eintröpfeln der Wuthmaterie in

den Conjunctiv-atsack gelang die Infection nur aus-

nahmsw«is«, gamioht daroh Vaginal Applleation.

leilnag. Peuch (26) beobachtete bei einer Sau,

die einen Menschen gebissen hatte, ein Krankheitsbild,

das er auf Wuth bezog. Der Zustand ging in Heilung

über. Nun wnrdan 10 andere Versuchslhiere und die

Sau. letztere tu wioderluJten Malen mit virulentem

Nervenmark intraocular geimpft. Bei 9 Versacba-

Ihleren kam die Wath nm Ausbraeb, die Sau blieb

dagegen verschont. P. zieht aus diesen Versinhs-

ergebnissen den Soblass, dass das Schwein wirklich

von der Hundswutb g«ii«a«ii und gegen di«B« Krank*

heit immun gew«rd«ii sei.

Verschiedenes. Hlumberg :'.} hat sich seit ca.

j Jalirin mit Wulbeiperimentcn an Hunden (25) und
Kaninrhen (20) zum Studium der anatomischen Seite

di:r Krankheit beschäftigt. Die vollständige Arbeit ist

«bgedmekt in der Zeitschrift des Kasaner Teterln&r-

In&tituts, Bd. Vr, U. 2. Absohliessende Resultate hat

er nirbt erreicht, er verSiTentlicbt seine Kr^ bnisse, d.a

er auf diesem Gebiete vorläufig seine Arbeiten nicht

fortselzeu kann. B. impfte »eine Opfer meist intra-

craniell, seltener in Unteihaut und Jugularis. Kr ^ rht

von seinen Erfahrungen folgenden kurzen Inhalt:

1. Der Hagen ist bei der Lyssa am häufigsten anatomisch

verändert. Bei Hunden Hj-perAmie der Serosa und
der Sobleimhaat und nicht selten Himeirhapen auf
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letotorer; im Magen nie Pattantoffe, häufig aber Ter*

•ohiedene Fremdkörper. Bei Kaninchen stets Futler

im Magen, auf der Schleimhaut schurr contourirto, kleine

Blutergüsse. Eine Affection des centralen Netvensystems
ist oft vorhanden, welche mei.'ütens in Hyperämie des

Gehirns und seiner Udutä (Piä), manchmal aber auch
in Avänie ond Oedem beateht. S. Oaa Körpetgaviaht
«oibkrankar Tbiere oinnt badeDtand ab. 8. Niadrige

Temperatur fbi.s 30* C.) wirkt in hohem Grade ab-

schwächend auf das Wuthoontagium. 4. Die Frage

nach den Wuthbacterien ist noch eine ofTone. Lp.

Prof. Woodroffa (8$) b*t im tbiarinUiebaa Conti*!-

Verein daa Wort ganomnen, am aiob an dam Sturm
zu betheiligpn, welchen der in London adoptirte Maul-

korbzwanj^ als Hi-kännifungsraiUei ^ogen di« Vcrbrciluii({

und du» (lefahr di>r Tollwuth in Knjjl.ind heraofbe-

schworen bat. Kr nennt die Verordnung des Maolkorb-

/.wanKes ein wirkungsloses Mittel, welches dem ganzen

HandagCMhlaobt aar groweo Qual goreieba, «ina goiatiga

Erragbftrkoit bei damaalben aoabildea und nCrrboba
und wilde Anlagen auf die kommenden Generationen
übertragen werde (? !}. Er siebt im constanten Maul«
korbtra-;t'P nur sohwcn; Beliistigunj; für die Hunde und
aus der Maa-ssregel Gefahren lür die Menschen er-

wachsen. In seinen AasfQhrungen giebt er sich auch
als einen Anhänger von der Lehre der spontanen Bot»
tehnng der Wuthkraukheit aus. Er verlangt tbier-

irztlicbeBetbeiligunf; an der einschlägigen Gesetzgebuni?

A wde (!) i-üt der Meinung, da-ss der Maulkorbzwang
ein wirksames Mittel für die Bekümpfung der Wuth-
krankbeit der Hunde in England ist. Kr will strengere

Maaaaregeln als die vorläufig in Ucbung befindlichen,

Br baatraitat die MSgliebkoit apontuar Bntatabong der

Kranitbait.

8. Maul- und Klauenseuche.

1) Gaotior, D-, Magla Banirkningar i Aolcdning
af den for Tiden i Tjiktand hersfeendo Mond ogKloTeaTg».
Maanedskr f. Djrl. 1 Hd p. 321. - 2) Feldmann,
Beobachtungen über Maulscuche in der f'etrowski'scbeii

Lehrfarme bei Moskau. Archiv f. Vcterinärm-'dicin. —
3) Frick, Ueber die aus Molkereien .stammende Süss-

rilhnmilcb als Träger des Contagiums der Maul- und
KiMMDseaebe. Berl. tbierin*!. Woobeiuchr. S, 118.
— 4) Eartonatein, Holitbeer bei Klanenseaebe.
Sachs. Ber. S. S.l (If. rühmt die guter Wirkungen
de.s wohlfeilen einltohen Mittels.) — h) Isepponi,
Zwei lalle sehr Langer 1 ncubationsperiode rier Maul-
und Klauenseuche. Schw. Arcb. XXXU. ä. 126. —
6) Iwcrsen, Ein Fall von sporadischer Maulseuche

(ApbtbM aporadieaa). Barl, tbieiintl. Woob. Mo. 10.
— 7) Kraothelm, Maiaal ond Riebtor, Die Bo*
handlung der Rinde. Deutsche Zeitscbr. f. Tbierroed.

S. 149. — 8) Lebnert, Verschleppung von Maul- und
Klftii-nseuche. Spichs. B-r. S. 57. — ^) Derselbe,
Ver^uhleppung dt.r Maul- und Klauenseuche duiob eine

Katie. Ebendas. S. 57. — 10) Lippold, Verbreitung
von Maul- und Klauenseuche. Ebendas. ?. 57. —
11} Maisei, Die Aphthenseuohc des Rindes in politei-

licber Basiobang. Woebeiuebr. f. Tbierheilk. S. 93
ond Idl. — IS) Miehailow, tJebcr käsige Platten

bei Aphthcn-uiudi.- Veierinärbnle S. 253 — 13")

Feschel, Kutrrkrarikheiten im ii>|..lge der Maul- und
Klauenseuche, t^lichs B-r S. iS. — 14) Popow,
Ueber Verluste der Klauen bei der Klauenseuche dea
Rindes. Mitiheii. de.s Ka.saner Vetcr. Inst S. 67. —
1)) Robert, Batiügeraiaa bei dar Maul- gnd Kl%m^
aoebe. Säobf. Bar. 8. 69- — 18) Rndowakj, Die
Maul- und Klanenseuche und die Organisation OBaerea
Veterinärwesens. Koch's Monatsschr. S. 97. — 17)
Srble^, Immunität v>'n ^^ehwcinen gegen Maul- und
Klauenseuche. Säcbs. Ücr. S. 5S. — 18) Sehrader,
ApbthcDaeuohc. Verband!. 4. XTL ordantL Oanoral"

Tarwttml. d. thierirstt. Tereins im Henogtb. Braun-
schweig 1. Juni. Rcrl. thierärztl. Woch. No. 48. —

•

19) Sied a m g ro t z It y. Die Maul- und Klauenseuche
1889 im Königreich Sachsen. S.ichs. Ber. S. 54 —
20) Uhlich, Complicationen bei Maul- and Klaaeo-
seuohe. Ebendas. S. 58 — SI) Vontabel, Bin

sondorbaiar Fall von Stomtitia apbthoea beim Rind.
Sobw. Areb. XXXfl. 8. 180. — Sf) Weigel. An-
wendung des 5 1 des Reicbsseuobengesetzes vom 23. Juni

1880 bei der Maul- und Klauenseuche, ^eh«. Bericht.

S. 62, — 23) Derselbe, AnRichtcn über Verschleppung
von Maul- und Klauenseuche. Ebendas. S 57. —
S4) Weigel n. Noack. lafection von Menscti n l iroh

die Milob von Maul, ond Klanenseaebe krank'm Ii u bes.

Rbandas. 8. 88. — 25) Weigel, Teradilep; ung von
Maul- und Klauenseuche. Kbenda.s. S 5G. 26) Be-

schluss dos brandenbargiscben Centraivereins, betr. die

Verhütung der Maul- und KlnnoBaeodia. BarL thiar-^

är/.tl Wochenschr. S. 30.

Allgeaietaea: Im Königreich Sachsen trat, wie fast

allenthalben in Dealschland, die Maul- and Klaaen-
senohe (19) im Jahre 1889 in aloof VarbrelUing mI,
vio sie seit der Einföhrnnp einer lifTermSssigen Ueber-

siebt noch nicht beobachtet ist, deoo sie überragte an

SMiebeamnabrilobaB aalbat das bokBBOta Saaobai^ahr

1875. Za Anfang des Jahres schien es. als wenn die

Ende 1 888 noch erhabliobo Sauoba oacblasaen vollto,

dann dia Honnto lanoar vnd Pabm&r wiesen nor 5
und 3 Auflbräoba auf. Hit dem Mirz begann aber

ein Ansteigen; die Seuche erreichte im April ihre

Hobe mit 69 Sencbenherden, am dann aiimälig bis

tBm Hooata Angoat (oiit 4 ABiÜiiebaB) s« hOhn.
Neues Aufflackern erfolgte mit dem Monate September,

die Seuche erreichte im October mit 205 Saaobanaoa-

brlbshan dia grSaste Aoobraitung, verbarrU dM» in

geniü.ssi^ter, aber immer noeb arbaUiebor AB«l«lia«>g

bU zum Ende des Jahres.

Während io den Vorjahren die Seuche hauptsäch-

lich oder doob In arbobliohorar Weiea duBb 8<dkla«hl-

thiere eingeführt wurde nnd ScblachtviehbeslSode ge

fährdela, war sie im Jahre 1889 gaos vorwaltend an

dia Einfohr von Ifnti- nnd Zoebtrieb gabnflpft.

Die Einscbleppung der Seuche war in einem

Falte mit Bestimmtheit, in twei Fällen mit Wahr-

pehainlicbkeit auf das Analand tarückzofübren ; im

•rstaraa arfolgte sie aus Böhmen. Die meisten Ein-

schleppungen (?85 erfolj^ten aus dentscben N&oh
barl&ndern, darunter 232 durch Bezog von Nuta

riadam, 4 v»a Seblaebtrindani, 18 von Treibor-

schweinen. HI von Schlacblschweinen. Die meisten

BinsohloppuDgeo (367) waren auf daa Königreich

Preaasen nrfiekiufSbren ; namanflieb ans daa 6st-

lichen Provinzen desselben wurde die Seuche t. Tb.

durch Beschickung der inländischpn (Lausitier) Märkte

(152;, z. Tb. darch direclen Bezug eingeschleppt,

wlhreod aia don nördüehan and weatliohan ProriMOB

weni^pr VprThleppnngen vorkamen.

Die Verschleppung im lolande erfolgte theils

dnreh dea Verfcaaf laflclrtar Tbiore woa Seiten der in-

ländischen Händler, tbeila darch Verkehr namentlioh

von Personen; ein nicht onerbebJicber Theil der

Seachenansbräohe wird auf Binschleppun({ durch

Fleieobar tirOebgeHbit
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Im Allgemeinen wies die Sench« io diesem J«bn
einen gutartigen Charakter auf; nur Tereinzelt kamen
Mhwerere Erkrankungen vor. Nioht selten wurde daa

Buter stark •rgriffra «od Mbknen sich deshalb öfter

Eutereiitzändangen an, <^if* 7ur Vernrlnng eines oder

tweier Viertel führten. Weilerbio wurden öfters,

doreh dto Strobaumgol b«<ieheBUi«h dareh di« Bio»

streu von W-iMstrca oder von Fichieazweigen begün-

stigt, die bekannten Klaaenkrankbeiten beobachtet,

dMi«D ein weaentliebeo Tbell der Verluste sozn*

Mbreiben ist. Aborten waren selten.

Schräder (18) bespricht die Apbtbenseacbe
nnd hebt hierbei namentlich hervor, doss solche auch

doreh die aa SobwelBe ferfllttorte Hegeraileb der

Molkereien verbreitet werde. Die Incabation könne

Dach seiner Beobaobtaag unter Umsunden 14 Tage

betisgeB. Eine etreDge Beobeebiung, ja eine Ver-

schärfung dei: Vifliseucbengesetses h&lt er zur end-

lichen Bekämpfung der Krankheit für nothwpndig. —
Lies und Saate beben bei dieser Gelegenheit hervor,

das« BBmeBÜiob der § 59 des gea«BBteo QesettM

einer Abänderung bediirfi', jowie dass die fncubations-

zeit thatsäcblioh oft über die von Fröhner- Fried-
berger angegebene Ton S—6 Tegeo tun 8—5 Tage
blnsusgebe.

lapftlBg: Peldmann (2) stellte Beobachtungen

über Impfoogen mit MauJseuche an. Beim Auftreten

der Hanleeaebe worden 23 KUber von den erwaobae-

nen 64 Stuck getrennt; letztere wurden geimpft, die

Kälber nicht. Bald trat aber die Maulseuche auch

unter den Kilbern auf, und nachdem 5 gefallen,

wurden die übrigen geimpft. Die Impfkranliheit ver-

lief aber keineswegs leichter als die natürliche, es

wurden auch bei den Geimpften Euter and Klauen er*

grideB and beeoBders »obver eritreokton die 4 Stiere,

von denen einer fiel. Ausserdem veren^r*" roch eine

^geimpfte Kuh. Der Verlast bei den Kälbern war
*33 pCt., der OeeBsimtrerlBSt 8 pCt.

tanmllit: Sebleg (17) beeba«btete bei eiaer

Klauenseuche Epidemie, dass aof einem Ritter-

gute von 20 Schweinen, trotzdem sie in dem mit

100 Stflek seochekreDkeB Riodeni beeetsten KbUb
untergebracht waren, z. Th. sogar frei in Jemaelben

beruii'1i'»f''n rieht ein einziges Stück eri<ranl(te.

lacnbatiensilaier: Isepponi (6) beobachtete

iB einen Felle eine 18Ulgige, ia einean «ndero eine

2nägige IneBbAtionsdanw der lUol^ uBd JEiBueB-

seuohe.

BnebeiBUgen: Michailow (12) thL-ilt mit, dasb

er in 2 Herden von 240 Stück Rindern, die alle \'.m

der Maul- und Klaueoseucbe affieirt waren, ausser

Bläsehen, Pusteln, Gesohwürsbiidung im Maul und an
deB ElBuen, ib einer Berde bei 68, in der andern bei

98 8tttek BfleierrtelteBdiiAe, gelbe, plattenartige Auf-

lagerungen auf den Lippen und am Gaumen oonsta-

tirt«, die von einigen Millimetern im Durchmesser ab,

oft dio ganie Unterlippe und den (taumeu bedeckten

und nach ihrer Kntternung Krosionpn zutüokliessen.

Es fielen in einer Herde 10 iiCt., in der andern 6 pCt.

Jarkewttseb oad Kocsak machten «bBliehe Blieb-

BobtoBgeB. OneefeeB: 8teobig«s, tioA«Bee, eobiriii

FaUer «od eeUeobtei Itlnkwaeeer.

Popow (14) beobachtete beim Auftreten der Maul-
und Klauenseuche in der Ferme des Nowoalexandro-
wischen latidwirthschaftlichen Instituts bei einigen

KiUwn der Farm (Algäuer-Bolliader) and einem Zaeht-
süer eine Ueong and AoaeebuheB der Klausa. Der
Ochse riss sich die Klauen theils mit den Weicbtheilen
zusammen ab. Die Behandlung bestand im täglichen

Wechseln und Rein halten der Streu und Berieselung
der Klauen mit Carbolsäarelösung. Bei sämmtlicben
Patienten ersetzten sieh die BBSgesehBliteB KiBses in

normaler Weise.

Uhlieb (20) fand bei einer Ruh mit (Mdrohtichem
.\llgetneinkiden Aphthen im Schlund- und Kehlkopfe,
sowie in den ersten drei Magen, während bei der
swcitcn eine hefliße ZellRewcbsentzündunt; entstand
und abäcedirte, so dass das Thier nicht mehr aufstehen
konnte« Naobtiäglicb btellteB Sieb bei drei Kühen so

bedeutende Klaaenvenebwiningea an den HiaterÄsieB
ein, dass sie sie BBiieilber erlAirt werden nnssten.

VericbleppBBi: Lippold (10) sah die umfang-

reichste Verschleppung der Klauenseuche durch Rum
melsburger Treiberscbweine. Sämmtliche ötälle, in

welebe selebe Sebweine gelftugten, vereeacbten.

Lebnert ifil theilt eine aussergewjhniiche Ver-

schleppung der M»ui- und Klauenseuche durch
eine Katze mit. Die Katze eines verseuchten GehoftM
kam täglich in den Stall eines entfernt gelegenen Be*
sitieii, BIS im Stalle die dort fOr sie eafgeatellte Mlleb
SB Tenebren. Nacb einiger Zeit erkrankte die dem
Katseiitroge an nSebsten stehende Kuh an Hanl- nnd
Klauenseuche. Zwischen beiden Höfen hat irgend-

welcher Verkehr nicht stattgefunden, ebensowenig mit
anderen veraensllten Gehöften.

Sekatimasuregeln : Maisei i 1 1) bespricht im

Einzelnen die Maassoahmen zur Bekämpfung der Maul-

ttttd Klstteneeaebe. Als erstes fSrferdemise beseiobnet

er die rechtzeitige Einstellung der Viehmärkte in dem

betroffenen Gebiete. Sodann bezeichnet er es als eine

Lüoke in der Vorschrift des § 63 der Seucbeninslrtio-

tiSB, dass nur das Betreten de.s Seut-hengehoftes durqb

fremde Wiederkäuer und Sebweine, und nicht auch

durch fremde Personen verboten ist, desgleichen der

Eintriti wo ABgebdrigea elaes TefseooKleB OebSftes

in fremde Stallungen. Sehr wichtig ist ferner eine

zweckmässige Therapie. Sohon das Bestreuen der

Standplitze mit frieobem Oblorkalk nnd ein Zoset«

VOO Salzsäure zum Getlioke bringt den Krankbeits-

process in 8— 10 Tagen zum Äbschluss und hat zur

Folge, dass 70—80 pCt. der gefährdeten Tfaiere über-

baopt niobt ergriffen, FrAhgetarteo «ad DarDeBtatrhe

verhindert werden und die Euter freibleiben. Noch

sobneller wird die Heilung erzielt, wenn man ausser

dem Oblorfcelkstf«Ben die IlBolsehieimbBBt tfigUob

4— 5 mal mit einer 8proc. Alaunlösung, die Kronen,

Ballen, und den Klaaenspalt mit einer 3proo. Creolin-

&albe behandelt.

Bei dieser Behandlung heilt die Maul- und

Klauenseuche in einer Woche, ausserdem wird ihre

Ausbreitung in einem und demselben Viebstande auf

den 4. eder 5. Thei! desselben beaebrftnkt. Die Be«

handlung hat jedoch früheltig einzutreten.

M. spricht seine Ansicht dabin aus, dass diese

desinfeetorisobe Behandlung in Verbindang mit recbt-

leitiger Harktsperre und einer strengeren Beschrän-

kBBg des PenoBenTerkebrs die ApbtheBsenobe jedes-
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mal in kurzer Zeit und ohne erheblich« Störungen

der wirtbschafllicben and Verkehrsin(ores!^n bewältige.

In Folge eines Yortrages von Rg^a^iw^ hat der

Brandenburgiscbe CentralT6MfD betr. die Verhütung
dt>r Maul- nnii Klanenseache fSt") fottrenden An-

trag zum Bescblius erhoben: Der landwirlbscbafUicho

ProTtnxialTmiii fSr di« Mark Brkndenburg ond die

Niederlausitz erachtet 7.ur Verliinil'runfr der Verbrei

tUQg dor Maul- und Klaaenseucbe die Anordnung

reiebB- bez. liiidesgMetzHoh«rHMMreg«ln für erforder-

lich. Im Einzelnen erklärt er:

1. Der Hausirbandel mit Wiederkäuern und

Schweinen ist einer veterinärpotizeilichen Aulsicbi zu

imterweTfei.

.1) Pie Viehhändler sind zu verpflichten, di'S Thiere,

welche sie im Umherziehen verkaufen weilen, von

•iaem approbirleo Tbierant ontenoeben za luwn
Qod eine Bescheinigung darüber bei sich zu führen,

dass die Thiere bei dieser Untersuchung von anstecken

den Krankheiten frei befunden worden sind. Die (hier

ärztliche Untersuchung und schriftliche Begutachtung

dt-ä Goü jndheitszDsUndes des Viehes ist alle 5 Tage

zu wiederholen;

b) dte Inhaber von QasthSfen, in welehea das im

nau>irhiiiidel lefindlioh^ Vieh vi.rüli>:x'*-h'-n I u:iter-

gebracht wird, sind anzuhalten, die Siäile sofort nach

dem Abtrieb desselben gröndliob tu reinigen ond ta

desinficiren.

2. Pirt Viebbesilzer .sind auf dis Befolgung der ii

den y u. lü des tiesetzes betr. die Abwehr und

Uaterdcfiekang tm Ttebseodieii enthallMMii Versebrif-

tt^n hinzuweisen. Jede Verheimlichung der Maul und

Klauenseocbe and die verspätete Anzeige vom Aus-

bradie derselben «der Tom SeoobenTerdseht ist streng

tu bestrafen ond eTentuell strafrechtlich zu verfolgen.

3. Die Im § 59 der Instruction zur Ausführung

des Gesetzes vom 2*1. .luni 1880 angeordnete Ge-

höft'isperre ist auf sämmtliohe Wiederltiaer und

Schweine atiszudebnen, welche sich in den von der

Maul- und Klauenseuche betroffenen Gehöften be-

Boden.

milch all Triq^er dss lafeftieasstelTes. Woigel
und Noack (24) berichten von ler Erkrri(,lr,ing dreier

Kinder durch den Genoss von angekochter Milch,

welche von KShen staninte, die an Maut- und Klanen-

Seuche erkrankt waren. Bei allen Ki' dTn trat eire

Stomatitis aphthosa auf and ein Kind litt aasserdem

an hefUgem BreehduiohCalt.

Frich (3) hat die Erfabraog genacbl. dass die

aus Molkereien stammende Süssrahniniilch

noch Träger des Contagiu us der Maul- and
Klaaeaseaobe sein Itann, solches also darcb eine

Temperatur von -j- 70* C, welcher diese Milch aas

gesetz' gewesen ist, nicht lorslört wird. Durch Ver-

futtern wurde solche Milch auf Kalber und Ferkel

übertragen.

Versfhiedenc». Iwcrscn (C) thnlt einen sjjora

d'sch'n Fall v n Mmbeoche mit, in wcU-h'.-m die nicht

cootaf,'"' Natur d.;s Leidens ganz iwiifellos dadurch
bewiesen wird, das« die beiden kranken Stücke twiseben

OtZ, THIBBKBiMKHBITKII.

einem Bestand Ton oa 60 Ilaopt Vieh etaodant obna
diu «eitere Erkrankungen unter letsterem vorkaaien,

sowie dass Iiopfversuchi auf anäcrc gesunde Rinder

einen negativen Erfolg gaben. Details s. im Original.

9. BliiehenaiiMchlag und BeochllkraDkIrait.

1) Brjreo, P. H , Centagioos veneral discase aaieni^t

borscs in Kcnt County, Ontario. Amer. Joum of

comp. med. p 143 u. 197. — 2) Uamm, Ueber den
Bläscbenaussehlag des Uindviehes. Deutsche Z^itschr.

f. Tbiermcd. S. 147. — 3) Fenncr, Bläschenaus-

sehlag d'.'s Rindviehs BcrI. thierärztl. Wcbschr. No. 16.

— 4) Williana, W. L., Review of .Centagioos Tene*
real disease aoongat horses'. Amer. Jeam. Of OOmp.
med. S6I. — 5) Der Bläschemiinelilag «B d«ii

G<;8eb1eobtstheilen bei Stuten. Müitiirrapporl S. 191.
— 6) Die .Mslidi«; d'' coit" odt-r Be.sehätseuche der

Pferde in den Vcreini);ten .Staaten. Veleriiury Journal

S, 153 .\U3 dem H-porl of tbc Bureau of animal
Indu-stry. — 7^ Hlävchtnausacblag des Riadvielia.

Wochcnschr ft tur Thicrblkle. S. 177. Jahreaberiobt

der bayer. Tbierirzte pro I8S8.

lläsebeBaasseblag Fenner (3) spricht bezüg-

lich des Bläsclienaasichlages beim Rlndrieh

die besiimnite Uelerzeugung aas, dass derselbe bei

weiblichen Rindern auch ohne den Begaliangaaot

übertragen werden könne.

Zum Beweise hierfSr hat er die in Jahre 1889 ond
im 1. Quartal 1890 in seinem Kreise (V^jrderditb-

roarschrn) mit Bläschenausschlaii befundenen R nder

tabcitarisch zusammengestellt. Kr fand in gedachter

Zeit 138 Beülän-ie verseucht; in denselben wurden
24 Bullen, 178 von solchen gedeckte, aber 746 n cht
gedeckte Kühe mit dem Bl&sehenaoMchlag behaftet

fefonden >1 «eibi. kranke Binder fanden sieb in

. tällen, aus welchen kein Thier in gesohleebtUehe Be-
rührung mit einem Bullen gekommen. Verf. konnte
nachweisen, dass die Krankheit in einem Stalle bei

hochtragenden Küh:n ausbrach und dass die Ein-

Kcbleppung durch Kühe crf>Igt war, die von einem
kranken Bullen gedeckt worden waren, und beoliaeh-

tcte wiederholt, dass die Krankheit durch derartige

Kfihe aof die Bestände ganzor Ortsehafteo verbreitet

wurde. Kr land weiter, dass die ebaraeleristisebeo

Blä i her :rcht allein auf der Schleimhaut der Ge-
schicebtslljti'e beschränkt bleiben, sondern dass sich

der Uläscbenau5schlag in ziumh-her IiiViisiUi'. über

den ganzen Körper verbreiten und durch das eitrige

beeret desselben die Streu inficirt w jrdtii könne; ferner

dass sieh die Krankheit oft Ober i—4. Woehen hinsieht

und dass diesellje bei Ktlben naeb der Abbeiloog naeh
einigen Tagen witdi.r zum .\tishruch ge'ingte, ohne
dass dieselben mit ancm Ui.l.»;ii in Bcrühruiig gckom-
ni-n wären Aus diesen Tbatsachen zieht Verf. den
Schluie disi d-r Bläschenausscblag des Rindes eine

infeo'. • -e K'ai '.ti';;'. ist, das Contagium sowohl fixer,

wie flüchtiger Natur «ein kann und von dem es nicht

aosgescblossen ist, dass es sieb Monate ond Jahre

wirkungsfahig in einem Stalle frhalfm kann. Die

Identität desselben mit dem Conlaj^ium des bl'i>chen-

aUS-chlai;-s |j Uli l'lrri'.i ,..1 zweifrlhaft.

Ueber den Krankh :-t-,v, rlauf U-\m Bläscheaausschlag

der Kfihe giebt Hamm (i) loigendes m: Unmittelbar

oash dem Sprunge duroli einen kranken Ziohtstier

störst da« weibliehe Rind itn Sehwaiia, '/i Stunde
^|.>äter schwillt die Scham an und sehr oft wird unter

starkem Drängen Klüt aus der Scheide ausgestossen.

Wäll 1- Ii 1 der nächsten 3 bis 6 Tage tritt d.r »i -

scbwuisl an der Scham zurück, die Thier« sind schein-

bar gesuTid und zeigen nur beim Uriniren Sebmerz,
indem sie den Kücken kr&mneo und längere 'i^ii den
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Scbvanz stürzen Die äusseren Krankheitserscheinungen

sind nach Vtrlaui von G Tagen vollkommen rer-

scbvunden hin auf die noch auftretende Bescbmutzung
de« Sohwuoe» dureb eitrirai, oft nit Blut darebietstsa
AatflsM. Am nnteren Winket der Scham sind die

Haare durch rertrockneten btutigen Schleim zu einem
Zapfen verklebt. Be-i der Uesichligung durch Ausein-
anüerzichen der Sohaml-ppen findet man )ii den ersten

Tagvn der hrkrankung die Schleimhaut ge&cbwollen
und hochroth gefärbt, nach 6—8 Tagen verschwindet

»pter Zurüektreteo der Scbwellaag die rothe firbnng
und meebt einer feibUehen R9thuag Plate; dabei ist

die einen g^nlnlichi n Schleim ab.Nondütndc Schleimbaut
aufgelocktrt. liti Kühen mit eitrigem Ffheidenausfluss

findet man in diesem i^tadium i n Hindern der
Schamlippen unter dem £pitbelium ßiterknStchen, die

als golb« Körnchen dnrMMlUwawni} dieselben sind

naoh Verlauf tob 10 Tkcen, «um Narbe mraeUanend,
renehwuodaa.

Nachdem die gedachten Sjmplomc G— 10 Ta^e hin-

durch keine wesentlichen Vciünderungen KeiclRt habi n,

liegintif der Heilung^proctss in der Wr'ise, dass in di r

Richtung der Län^enaxe der Scheiie sich schmale,
1— 3 cm breite Streifi r, normal gei > '.heter Sobleimb&ut
»«igen, denen eich aUbald Querstreifen sggeaellen, so

dass die ganie Sobeidenscbleimbaat in anregelnlasige
Vierecke Ton versohiedeaer QrSsse abgetheilt erscheint.

Die Streifen «erden nach und nach broitcr, die Vier-

ecke kleiner, letztere runden sich allinäli^; ab und
ziehen sieh zu runden liuüengrojsca Bläschen zusammen,
aus welchen eine helli; wäisrigo Flijssigkeit durch-
schimmert. Die Heilung scheint in den inaersten Gc-

scblecbtafheiltn au beginnen nnd langsam bis zu den
SflbanilippMi vwiaMbreitMU Am Vingsiai — 2 bü
4 Monate lang — btitcn eieb die «aneraetlen Blisehen
in der Nähe der Cliforis Die Ansichten Hamm'»
über die Iiifccii onsv- rhi'tnisse bei diwr Krankheit
s im *)riginal. Nach IJamm kennen di-; Tlnerc roehr-

mils im Leb^n von der Kcaakbeit belatten werden.

In einem atisfShrUeben Artikel lespricht Bryce (I)

auf höchst sonderbare Weise ein i. J. 1887 in der Graf-
si'hait K.nt ^Canada) bei Hengsien und Stuten vorge
komment's, durchaus ^'uiar',igc> (t nitalleiden. AU
Seertliir des (irsundheit.sra'.h'.-.s der PrOTins Oütario
bringt er, obi.e Tbicraizt zu sein, Hediohl VOttt die

Pferdehaut Ks soll der Stapbjlocoeoni pfogenM aordus,

weleber, wfner Meinung nieb, Tielieieht unter ndgUeiber
M'twirkunf; des noriococcas die fioiiorrh:' ; beim Men-
sch-;ü hervorbringt, die Ursache dieser Kfiiilibei! sein

(d reii Besclireibun^; auf Bläsctiena'jssch la>; «ider l'lerde-

i
ock'jn hinweist, R • f.'! . und B. betont deshalb (VI R;f.)

d e N-thwendigkeit einer Quarantaine wie für den Rind-

vieh- Import. Dieses JeurnaUGariomn ial ein amlliober

Berieht an dl« Profintial-Biegierung ?on Ontario. Wx.

Williams (4) oritisirt auf herbe aber völlig ver-

diente Weise Bryce's Bericht über eine ansteckende
venerische Krankheit unter Pferden in der Grafschaft

Kent, Ontario, und dedsen unberechtigtes Auftreten

überhaupt in rein tbierärxtlieben Aogelegenbeiten. (Cfr.

das vortMrgeheide Befent) Wa.

10. Eäutle.

1) Brauer, Balsam, Peruvian. 2 und Uugucnt. Zioc.

40 gugen Aearus bei lUjnden. Sachs. Ber. S. 82
(K. sab sehr güiisligo Wirkungen ) — 2) Guinard,
Uebertragung und Heilungsversuche betrefTend die

Acarujräude des Hundes. Lyon. Journ. p. 586. —
S) Raupach, Mittbeilung über Versuche mit dem
Cooper'seben Palvec (Coopert Sbeep Dipping Povder)
gegen die Sehafritide. Dorpat. — I) Eine Räude-
Epiiootie unter den Pferden von Queensland und Neu-
Südwalea. Veteriaary Journal. XXXI p. 83. (Es

bandelt aitli n« «me tUk wnolimirtig ambnitand •

Hauterkrankoag Ton nodi onfirfoncliter Natnr and
Uraprang)

11. Tub«rc«loM.

1) Adam, Tuberculose beim .SchlichtTl-h in Augs-
burg im Jahre ISS!^. Woohenscbr. f. Thierheilk. S. 85.
— 2) Alb recht, Zir Diagnose tuberculöser Tumoren
in der Brusthöhle. Bbend. S 149. — 3) Bang,
H., Fortsatte Undersögf Iser over Smittcevnen af tu-

bereulöee Köers Hälk. Tidskr. f. Veteria. p SOI.
— 4) Bang (lvope*>bagen}, Ui die Milob tnber-
eubiser Kühe virulent, w. nn das Rutcr nicht ergriffen

istV Yvrhandl. des X. in^riia; med. Congresses zu

Berlin. III. Ablb. Allgemeine P.ithologic und path,

Anatomie. — 5) Derselbe, Tuberculose unter den
Uaustbieren in Dänemark D. Z;itsehr. f. ThierOMd.
S. 355. — 6) batio et Pieque, Essai sar la pra-
pbylaxie de la tubereuleee. Reeneil. p. 432 — 7)
Meugnot, Sur un cas de tu^iercnli>se oh-^crvf- che?, le

ehirii. R<y: Hüllet. p 20:?. — 8 Boseh-tti
(relatore), I'rrdila.ssi della tubercolosi

,
Oiorn. di Mrtd.

vet. prat. XXXIX. p. 258. — 9) Derselbe (rela-

tore), Dasselbe. Ibid. XXXIX p 375. — K) Bra-
aferro, Aloune eeperiense di ioeeulasione ool borro

del ooramereio Ibid. XXXIX. p. SOI. — 11) Der-
selbe, Un oaso di tubercolosi guarita. Ibid. XXXIX
p. 261. — 12) Bryden, Die Tuberculose in den Ver-

einigten Staaten Nordamerikas. Veterinary Journal.

XXX p. 148. — 13) Ilugniet, Encore la tuberculose

Recneil. p. 500 — 14) Cadiot, Gilbert et Roger,
Anatomie pathologique de la tuberculose du.foie, ehei
ia poulc et le faisan. Soci^tö de Bialogle und Refu«
\Mr, p. 646. — 15) Cook«, bauieo' nad Mib»
Tabereulose be! einen Prerdu. Vet. Joom. XXXI.
S. 247. — 16) Dürr. .Anp 1 : re Tuberculosis
hei einem Kalbe, liadn thrärztl. Miüiip. S, 42. —
17) Dnguid, Tub:reulos;s :n animiis, and its relatian

to consumption in mau. Ttae Veterin. LXIli. p. 596.
— 18) Grancher, J. u. H Mart i n , Tuberculose eipdri

mentale. Sur une mode de tiaitement et de vaeeination.

R-eneil. p. 561. — I9)Greffier, Du diagnosti« de la

tiibereul'jse b'ivine parl'inc'cu'^lior d u Mucu.s i-iharTni;i"n.

Ikc. Bull }.• 415. — 20) uutmann. Versuche an

tijb-'rculi.'scn liindern mit dem K'ich.schen Mittel. D.ipat.
— 21) üenntnger, Tuberculose als Slallseuche.

Badn. thierärztl. Uittb. S 122 — 22) Hess, E.,

lieber die ensootiseb mkommendo Rindertubeteuloss.

Sebireix. Areb XXXfl- 8.818. — >8) Hirsobberger,
Eiperimentelle Beiträge zur Infectiositat der Milch

tuberculöser Kühe. Milif, Vet. Ztsch'. .S. 441. Ref.

— 24) Jensen, B., Nogle Bemarkninger om Tuber-

culoscns Diagnootik Uaanedskr. f. DyrI. 2. Bd. p. 10.

—- 25) Jörgensen, Fr, Lidt om ,Kjöbenbavnä Mäl-

keforsjrning". Maaned^kr. f. DyrI. 2. Bd. p. 33. —
26) Jobne« Neuere Arbeiten über tabereoloseähnlicb»

(pseudotobereulSae) Prooesse. Samnolreferat. Deutaehe
Zeitecbr. f. Thiermcd. S. 453 — 27) Kastner u.

Steinheil, Ueber die lufectiositSt 1-s Kl is:l:is ['tI-

süchligör Rinder. Ref. i. Ber!. th erürzll. Wochcuschr.

S. 100. — 28) Kitt, Die Ko.-b'sche Kntdtckuog von

der Heilung der Tuberculose. Monatsh, f, tiraet. Thier-

heilkd. II. S. 110 u 122. — 211) Krajewski, /.Ut

Diagnose der Tobereulose. St. Petecsb. Ztaebr. i. allg.

Veterin&rmed. S. S7S. — 80) Kunse, Unterlassene

Desinfection als Ursache der Weiterverbreitun^ d T
Tuberculose. Sachs. Ber. S. 84. — 31) Licuaux,
E. , Faeui ' tuberculose musculaire chez une bete

bovine. Annales de raöl. v^t6r. XXXI.X p. 87.

— 32) Lr>rcnz, Ein Fall von Tuberculose \inm

Pferde Mint. Vet. Ztsohr. II. S. III. — U)
Meyer, 1 m | fi ubercttlose bei Sebweinen Berliner tbier-

ärxtl, W-hs:hr. S. 374. — M) Mi^-s- lwitz, R,,

Walther, Lippold, ürimm, Scbleg, Rcier,
Baneb, 8«iiDtag, Beiteige sar TewcbuBg der Tu-
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bsrculose von mütttrlicher Seite aus. Sachs Bericht

S. 118 ff. — 35) Morro, Uebertragnn^ der Tubercu-

loae von Menschen auf HQhner. Berl. Aroh. S. 118.

S6) Moul4, Tuberculosc muscul&ire cb«s le porc

«t tabercolose de la moelie osseus« ehes le boeaf» La
SemaiD« otM. Ho. ti. — 37) Derselbe, Toberculose

d« la BOelle osteonebes unbovidA. Reo. Ball. p. 212.
— 88) Nocard, Toberculose pulmonairf oiperimontale

cbez une cb^vre atteinte de gale «^^T\fTn'.r. iUc Bull,

p. 401. — 3'.0 <'l Iniann, Zur TubtMculose-Frage.

Aus dem Ber. der ücneralvers. <i. thiLimritl. Verein«

lu Stettin; rcf. in d. Berl. thierärztl. Wchschr. S. 886.

(BM|Nriobi das Anftretw der Tabeveuloee bei KUbero,
dta er theih auf Heitdilit, tbeils aaf eitraatoioe An-
steckung sarückführt.) — 40) Pfeifer, Begünsti-

guDg der Tubcrculoee • Infeetion durch den Hnttcti-

raucb. Sachs. Bericht. 1-24. — 41) Pfeiffer,

Ueber die bacilläro Fseudotuberculoso b'ji Nage-
thicren. Ref. i. Berliner thierärztl. Woohensihrift.

S. 123. — 48) Pbilippi, Br&ger. Kinder, Wai-
th er, Bmtrige iiir TererbiiDK der Taberealose tob
rtterliohcr Seife aus. Sachs Bericht. S. 120. 1'23.

— 48) Röder, Die Diagnose der Tuberculcsa. Üächs.

Bericht. S. 125. — 44) Ron, C. E. de. Tuberkulös

bos hä&t. Tidskr. f. V«tcr. Mtidccin och Uusdjursskötel.

p. 148. — 45) Ruser, Tubcrculose beim Pferde.

Tbiermed. Raodaobaa. S. 157. — 46) Sobniedtgen,
Uebertragooc der Toberculose durch die Atbmangt'
laft. Säiifl. Beriobt S. 122. — 47) Siedaisgrotzky,
Ueber du Vorkommen der Tuberculose bei Rindern
im Königreiche Sachsen im .lahre l.SSl». — Sluj'S,
D. Tan der und 1' Kon vaar, Tuberculose hy eene
geit. Holl Ztschr. 15d. \d. S. 21. — 49) Sonntag,
Uebertragung der Tuberculose auf ein Kind durch die

Milch. Sachs. Bericht. S. 184. — 50) Steinbeil,
Ueber die lnf««tio«ii&t des Fleisebe» bei Toberculose.

losng.'Diss. Müneben. 1889. — 51} Strauss und
Mossny, Pseudotuberculose bei Hasen. Uef. in der
liurl ihieiärztl. Wchscbr. S. 317. — .'^2; Die Tubercu-
lose bei Metisch u. Thier. Ber. d. (t...mmi.ss, für Nord-Ir-

land. Vet. Journ. S. 88. — 53) Die Tuberculose voni

speciellen Standpunkte der Veterinärpolizei und dur

dfluotUebea GesoAdbeitspflege. Berl. Arebiv. S. liS.
— 54) Die Tobrnoloee in Baiero. Deotsebe Zlsebr.
f. Thiernied S. 280. — 55) Die Tuberculose des
Riudos in l'reubheii Berl. Archiv. S. 117. — 5ß)
Die Verbreitung der Tuberi:ii!< sc dos Rindes in Bayern
vom 1. Cctobtr l&isS — September 1889. Wochen-
schrilt f. Thierbeilkd. S. 178. — 57) Das Heilmittel

gegen Xaberculose too Or. R. Kocb, vom landvlrtb'
KuftKoben nnd tbieraedieiBiseben Standpunkt ans
betrachtet. Badn. thierärztl. Mttig. No. 12. — 5S} Le
traitement specifique de la tuberculose. Recucil. p. 72j.
— 59) Tuberculose Wochenschr. f. Thierheilkd. S 186.

Jahresber. der bayr. Ihieräizte. — 60) Zur Verwen-
dung des Fleisches tuberculöser Rinder. Berl thier-

ärsU» Wobscbr. S. 358 a. 391. Kinmisobang t. Aertten
betreffend.

Ueber die auf Anordnung des K» BUnisterinm dM
Innern durchgeführten Erhebungen über das Vor-

kommen der Tnberculose (s. auch vorjährigen

Bedebt) glebt Siad&mgrotsky (47) «in« ilbn^

sichtliche Zasanaiaastallanf der gavoBBODeo Re-

sultate.

lu Bayern (56) wurden 1888/89 8231 Hmd-
TiebatSok» beim SoblBohten tabetenlfia befoBdea.

Auf lOOO Stück Rindvieh It /mmen 0,'27 ge.^chIachfe1e

tuberculose Thiere. Von ien kranken Hindi'rii waren
1821 raännlieh, ('410 weiblich. Dem Alter nach waren
4290 Stück über 6 Jahr alt, 2872 3—6 Jahr alt, 950
1—3 Jahre, 76 6 Wochen bis 1 Jahr und 48 unter
6 Wooben alt Die LocalisatioB der Tab«iOBiose b«*

traf 8902 mal ein Organ mit den zugehörigen Lymph-
drüsen und serösen Bluten, 1592 mal mehrere oder

sämmtliehe Ori;ane einer Korperhöhle, 224fi mal mehrere
Körperböhlen, 53 mal das Fleisch, 139 mal das Euter;

allgemeine Tuberculose wnrde 500 mal eonstatirt Von
den 8831 gesohlaBbtelSB Ibi«c«B «wd« bei 1893 die
Diagniae aaf Tnbaimiloaa sdM» in LAen laateltt.

Baog (6) bat, bbi die HIttdgbeU dea Vorkottttans

der Kindertuberculose resp. die Verbreitung dieser

Krankheit in Dänemark feststellen zu können, an alle

d&nisoben Tbieränte (380) folgende Fragen geriobtet:

I. Hat die Krankheit te litt letiten 20—80 Jahren
siebtUeb sa- oder abgeBoasaMn «ad die Qt&Bde bieriär?

S. Ibre Ausbreitung sar Zelt

a) in grösseren V'cbb'^sländ-:'!!,

b) in kleineren Viulibe.3;at.u!.o,

Giebt es viele Viehbestünde, in welchen sie sieb

wsbrend einer Reibe von Jahren nicht geseigt bat?

8. THtt sie h&ufig in Sohweinebeständen an',

and in welebem Terbiltoisi steht sie daoB aar Tabei»
eatoMiaBlBdrlebbesliadeB? DieBedeatoagderSanttef*
meiereien in dieser Hinsicht

4. Beobachtungen ihrer VerbreitonK durch An-
steokung. Hierbei ist darauf zu achten:

a) ob sie auffollend häufiger in Be*täodea auf-

tiitt, in welche oft neue Kühe aufgenommen werden,

und ob andereneita Best&nd^ welche dor^ ibia eigne
Zucbt erhalten werden, hiaig TOa der Krankheit ver«

schont bleiben;

b) ob Ihnen F^lle bekannt sind, wo bewiesen

werden kann, liass der FTinführung eines beit nur, 'eti

tuberculösen Tbiercs (oder raoglicherweise eines brust-

kranken Menschen— Viehknecht, Kubmagd oder Anderer
— Aufenthalt im Stalle) die Ansteckung eines Vieh-
bestandes zuzQsohrciben ist

e) Slod Ihnen Ville bekannt, wo eine gesande
Rnb von der Krankheit ergriffen wurde, nachdem sie

auf ftinen Platz gestellt wurde, de» eine tub' rc j!'ise

Kuh V(ir Kurzem einnahm? Ansteckeng von dch Nach-
barkQhcnV Ansteckung vom StierV

d) .^ind Ihnen Fälle bekannt, wo mit Wahrschein-
lichkeit anzunehmen ist, das.s Tuberculose bei den
Manaohea dorob lubvraulese beim Vieh herrorgeralen
worden nt?

5. Beobachtungen, die Krbl ich keit der Krankheit
betreiTend: die Abkömmlinge eines toberculösen Stieres,

einer tuberculösen Kuh, eines tuberculösen Schweines?
Kennen sie Fälle von angeborener Tuberoolose bei

Kilbern oder Schweinen? Vcrwerftn tubereiil8aaMBtl«r'

thieie oft! Bleiben sie oü anfroehtbar?
€. Hat Tolbtiudige SoBueritallftttternng Be-

deutung für die Verhreitnng der Krankheit?
7. Hat die Einrichtung und Beschaffenheit der Stalle

sichtb.iren Kir.tlii.s.s?

8. Welche Bedeutung bat die m«br oder weniger

krütlge Ernährung der Zucht, die frühzeitige Ver-

wwdflBg larZoobt» dieforoirteMilebpioduetioo?
Ist die TnbenaleM «tele biailger bai ilterea, ala
bei Jungen KQhenf Ist die Tobeiealeaain Oehsaa-
boständen selten?

9. Hat die Rasse irgend welche BedcBtung sewohl
bei Rindvieh, als bei Schwciaän?

10. Hat das Klima Bedeutung?
I I . Tritt innerhalb Ihres Wirkangskieiaes die Boter-

tuberculose häufig auf?
12. Haben Sie Tuberculose bei Pferden, Bflhnam

und anderen ETausthieren beobachtet?
Darauf gingen von 165 Thierörsten Antworten ein,

die zum Theil sehr aaslöbrliebe Mittbeilangen ent-

bieltan.

Ehe Bang die Reaollate mittbeilt, die er aas deai

ihm BogegaBganaa Material* giebt, beipnobt er die
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Rolle, welche die Tuberculose gflgen Ende des vori-

gen and zu Anfang dieses Jabibaad*rt> gMpiftlt lt»t

(hierüber s. das Origio&l).

An d«D «a BftDg «IngvlBnfMwi HitÜitatBffta
geht hervor, dass die Tnbercnlose an Aasbreitang Ja

der neueren Zeit erheblich zagenommea bat.

Aof d«n Rittirgatwa tritt die Tab«i«aloM fa dmr
Regel und !m Mittel bei 4—5 pCt. der Tbiere auf (die

Zahlen schwaniieD ron 1— 90 pCt.); bei den Hiuler-
kölien iit die Tabercnlose auffallend häufig.

U*b»r die Häufigkeit der TabaiwitoM Abarbwipt
zum gesammten Viehbestande wagen nur wenige

Thier&nte ein Urtheil; ihre Angaben schwanken
siriMhra 1 BDd 6 pOt.

In Schlachthäusern ist der Proc^intsatz der
tuberoulösen Tbiere m dco gesunden viel höher, als

hier angegeben. In Kopenhagen erwiesen sich 16,28pCt.
der ftinder and 0,1S pCt der lUlbM al« taberenlös.
Im AllgBrneioen ergiebt ritA aus allen MUtbeilungen,
dtM die Rindertuberoulöse in Dänemark sehr rerbreit«t

ist. B. bespricht eingebend die Ursachen dieser Tbat-
sacbe ond namentlich die Urssohe der in neuerer Zeit
statthabenden Zunahme der Tuberculose. Er glaubt,
dass die Tuberculose wesentlich nach Dtnemark durch
fremdes Vieh (aas den ElbhenogthBmen, aus England)
«iDgeaehleppt worden ist and ttoeh eingMobleppt wird.
Ans den Angaben der Thierärzte folgt, dass die Kranb-
beit besonders häufig in Beständei^ ist, in welche oft

neue KDhe eingeführt werden und dass Lieslände,
welche durch Selbstzucht erhalten werden,
oft von der Krankheit verschont bleiben.

21 Thietärzte berichten über Fälle von Anateokang
Ton Nachbarkühen, Stieren und von Erkiankangen ge*
ander KOhe» die ao einsn Platt gestellt worden, den
er fcvrwm eine kranke Ktih einnahm. Rübe sind
mehrfach von tubercolosen Stieren angesteckt worden.
In einzelnen Fällen scheinen Kühe durch tnb«rcal5sc

Menschen inficirt worden zu sein. Bang besprich'

auch eingebend die frage der üeberlragung der Tuber-
culose von den Thieren anf den Menschen. 27derbe>
fragten Ihieiirate wollen deiartige Uebertragosgen
beolmebtet haben.

In Bezufi auf die Krbliohkeit der Tuberculose
berichten 32 Thierärzte über augeborne Tuberculose
bei Kälbern; 2 über Tuheroulose bei Föten. D - \n-

ateokung kann in diesen Fällen sowohl von der Mutter
als vom Vater geschehen. Ks liegen 28 Hittbeilungen

über die Teierbung der Tabereuloee der Stieie^ 64 fon
seloher der Hntter vor. ~ In Beug anf den Btoflaee
dee Alters auf das Vorkommen der Tiiberculeee lanlen
die Angaben widersprechend.

Bang bespricht auch den Einfiuss der Slaileinrich«

tuQgen, der Stailventiiation, der Ernährung, der Auf-
sucht, der Milcbnützui.g, der tu frühzeitigen Verwen-
dung aar Zaobt und dergl. aof die Verbreitaog der
Taberevloee. Die Tobereuloee der 8ebw«ine kommt
»iel seltener als die der Rinder vor. Vcn POOO ge-

sehlaohtelen Schweinen waren 2,8 pCt. tubetculo.s, es ist

dabei von den Thieren abgesehen worden, bei denen
nur in den Halslyrophdrüsen Tuberculose gefunden
wurde. Auch bei den Schweinen ist die Erblichkeit
der Taberculose bcobaohtet worden; ein Fall von An-
ateckuc^cu von Sauen and FSten dareb einen tnber-
enloien Kber wird mitgctbeilt

üeber die Tnbercalose der Fferde wird sich Bang
noch in einem beeonderan Aitlkel aottpreelieo. Btl

Schafen und Ziegen ist die TabereolOM MltOB, da-

gegen bei Hühnern häufig.

Zum SttUoHe «endet Bloh Bang tu den Haaie*

legelii, die mr BeUmpfnng der TttbereuioM aigeieigt

sind. B. hält die priTaten Maaeaiegeln (Selbetedrati

der Besitzer'* ni-ht für ausrei'-licnri, ?r>nd?rn empfiehlt

slaatliohe Maassregein. in dieser Kichtung sei auf daa

Original vervieeen.

Der internationale thierärztliche Congreas (53)
nahm bezüglich der Taberonleeen frage folgende

BesohlOaaean:

1. DleTttbercoIose ist in ailenLändern in dieZalll

derjenigen ansteckenden Krankheiten aufzunehmen,

welche den Gegenstand der Seuobengeeetzgebung

bilden.

2. Von der Verwerthung als Nahrungsmittel für

Heoscbeo und Tbiere ist das Fleisch aller mit Tnber*

oaleae bebafteter Thiete — Säugetbiere nndVSgel—
auszusohliessen ohne Rücksicht auf den Qrad der

Krankheit bei den betreffenden Tliieren and aaf die

Beschaffenheit des Fleiaobes.

8, Zn geetotten ftt die Verweftbang der Bant,

sowie der Homer und Klanen von mit Tubercaloae

behafteten Rindern nach voraoagegaagener Destn-

feetieo and Torirommenden Falls die erwertbnng des

Talgs (et rntilisalion du suif s^ll y a lieu.)

4. Za verbieten ist die Benatzung der Milch tuber*

ealSser ICdbe für die Ernährung der Menschen.

5. Die Molkereien in den grossen Städten and

deren Umgebung sind in Betreff der Milcbproduotion

in denselben einer passenden Ueberwachang zu unter-

werfra. MIC alten nur mSglieben Mitteln iat dabin ca

streben, dass Milch, deren l'rsprung nicht näher be-

kannt ist, e»t nach vorbergegangeoem Kochen als

Vabrangsmittel für Meosoben Verwendnng dndei

6. Ratheam Ist (il convient) eine Entschädigung

ior Besitzer, veiui 08 sioh om Rindvieb oder Sobweine

tianüelt.

12. IdBumub» BniBtaBuclie, 'Pferdestaupe «to.

1) Bortacchi, D., Comunicaiione fatta alle Reale
Accademia Veterinaria nelle aedote del 96. dioembre.

1889, e lt. snoeeisiTo geanaio. Qiom. di Ifed. vet'

prat. XXXIX. p. 16. — 2) Bongartz, Heabachlun-
gen über die Pferdestaupe. Berl. thieraratl. VVchscbr.

S. 40fi, - .3) Braan, Hat sich die ,\bi. nderun^; der

aa der Brustseuobe erkrankten Pferde als zweckmässig

ervieiea? Milit. Vet. ZUchr. l. 481. — 4i Caton,
Inflaen» or epidemio eatairb. Vortrag. The Vetarin.

UCItr. p. 9S8. — 5) Fleming, Infloenia in bofsee,

Vorlnj I'nd. LXIV, p. 127. — 6) Fri- dbe rger,
Influeiiza Mür.cb. Jabrcaber. S. 35. — 7) Grämlich,
Nachkrankheiten der Brustseuche. Milit. Vet, /tschr.

II. S 328. — 8) Hell, Bericht über die Resultate

der Srbut2impfungen gegen Brnstseuche. Ebend. S. 16.

— 9) Derselbe, Vogleichende Untenoehuagen fiber

die Brastoeaebeeoeeen und di« Streptoooeeen des Bitwe
ttttd Erysipels. Ztschr. f. Veterinär». Jahrg. It. No. 8.

— 10) Migiun et Veilton, Rtude d'on cas de pleu-

risie purulente prohablement de nature grippale, ohes
un chien. C«mpt. reod. de la Soci6te de biologie. No. 14.

— 11) Palagi, A., Eine der Influenza des Menschen
analoge Krankheit bei den Boninen. Oiorn. di anat
ete. 140. — 12) Rarment, Ueber loiaeDU. Teter.

Jonrn. XXXI. p. 13. (R. negirt einen Zosammenbang
zwischen der Influenza des Menschen and der des

l'ferde.s.) — LS) Rc mani, A., Soll* Influenza del ca-

vallo. Considerazioni e appunti clinioi. Clin. vet. XIII.

p. 495, B&T. — 14) Battkevaki, Ueber Yorlieagangip
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naHnvMlo g«Bsn die Bnutaeoobe. Mitik Vet Ztiokr.

II S. 1(4. ~ 15) Sebeller, Ueber die HSg^Hohkett

der Uebcrtnigong dcrinflucnta von Men.schin auf Thicru.

KbeniJ. II S, 37. (Ref. a Deutsche raei. Wchschr.

8 90, \i. icr [ivrl. '.hicrärzil Wchschr. S, ü2. — 16)

Schirmann, Uebcr die Üru^Ueucb«'. Mil. Vet. Ztaobr.

II. S. 305 — 17) S udamgrotzky, Uebcr Influeni»

in Tbienpital der Dreadner thierärUlioben Hoobaobole.

Siebf. 6er. S. 16. — 18) Sioerek, Der AutgsoKder
ßrustacucbc in Pj-ämic. Oosterr. ZUcbr. f. wissenscbaftl.

Thierheilk. Iii. M. IV Heft. — 19) Woronzow,
BebiDdluDg der Influenz.i (Bruslseucbe). St. F'tt.Tsb.

Ztscbr. f. allgem. Vcterinärmed. S. 243. — 2Ü) Znrn,
Durch W'.lche Verbälttiisse wird die Kr.lstebung der

Brost» und fi«tbi»a(ieache bei deo Pforden begünstigt

1>nw. veramobt? Siad die gegen diese KimoKbeiten

durch den Anbang zur Militär VeteriD&>-OrdDang fest-

gesetzten Schutz- unl Til^ungsmaassregeln zweokent-

sprücliLiid, od'-r vrir sind dieselben abzuändern and Stt

crgaii^.nV .Milit. Vet. Zlsebr H. S. 47. — 21) Die

Brustseuche in der preuN.sischen .\rmee i'reuss. Militär

rapport. S 58. — 22) l-ifluenz* i^cmorülis im König-

reiob Sachsen. Sächs. Ber. S. 65. -- 23) Ueber die

Bnuitaeaebe der Pferde. D. Ztaobr. f. Thierned. S. 387-
— S4) Bebaadlung der Hemebwidie bei Infioeon
pcctoralis, Milit. Vet. Ztschr. I. S. 457. (Tracheal-

injeotion mit einer 15 proc. Kochsalzloiang. Erfolge

gut.)

TorkeiB»«!. im Kör.iKreich Sachsen wurzle ('IT,

die Lüfluenia erysipclatosa nur ;n einigen Fällen beob-

achtet, dagegen kamen Fälle der Brustseuctie gehäufter

vor in dun Monaten April und Mai, sowie o^tobär bis

December. Im Allgemeinen war der Verlauf gutartig

«ad die Verluste bliebea gering, meist unter 5 pCt.

Oft erlimnirtea nur die nennagekanften Tbiere, «o dess

eine erbebliche Zahl von dtr Ansteckung ausgesetzten

Pferden nicht erkrinkto (so von 46 Bestand 27,

vof. '220 '20V . l ngüf.ütige Ausgänge traten meis'. nur

ein, wenn die Titttirc bereits kraiili, dcoiioch eingespannt

und den WitterungseioflQisen ausgesetzt wurden. —
In mebreren Fällen konnten Augenentiüüdnngen mit
lleokigem Gerinniel in der vcrderen Angenkaamer vi«

bei der Pferdestaupe oonstatirt werden.

Im Dresdener Thierspitai kam lnf>uen;^a (1T> als

erjsip e latöse Form 4 mal sur Ijehaudiang. Der

Ausgang war stets günstig. An Influenza pecto-
rnlis wurden 28 Pferde behandelt mit einem Verluste

von 5 Tbioren = 18 pCt,- Die meisten Pferde
waren 6—9 Jahre alt. Die Beilangadanor eratreekte

sich im Mittel auf 11 Tiji' Ore Behandlung war vor-

wiegend <»x«peetativ. Die Kj idemie «cichnete sich durch

eine geringe .\nstcckunj,'sllli igkeit aus und dio cnt-

sündlichen LungenerkraakuDgen setzten recht spät, oft

erst «m 4. oder 5. Tage naeb der Allgemeinerkrao-

kang ein.

Einschliesslich des Bestandes von IGT Kranken am
Beginn des Rapportjahres wurden an Brastscuche in

der preussischen Armee (21) 3165 = 10,8'2 pCt.

aller kranken Pferde bchindelt. Dieselben vertheiku

•iob auf 60 Regimenter bca«. Bataillone und aämmt-
lidie Artt:;ecorps, sowie anf das llilitlr>Reit-Institat

tiftd die Ar(illcric-Schie'>S8chule. Davrr, slrA:

geheilt 2791 = 88,19 pCt. der Krkrankt a,

gestorben 11> = 3,73 „
gctödlct 1 = 0,03 , .,

Am Sohlus.so des IJerichtsjihres bli''beu 'iS.*» Pferde

in Behandlung. Der Verlust bet u^ si>mit incl. des

getödtetcn Pferdes 119 (^egen 60 Pferde des Vorjahres)

du isti

3,76 pCt. der an Brustseuche Krkranktt-n,

0,41 der Gcsammtsumme der Erkrankten,

0,16 d^r GesammtzshI der Königl. Dienstpferde.

Gegen das Voijibr ist d<r V«rlust entspreobeod

dar gräMrtn Zabl der Erkrankungen (1976 im Ba-
riebfijftbre 1S88) fiel bettiebtlieb«r. Aber aneb in
Verhältniss zur Anzihl der an Brustseuche Erkrankten
wie aller P^rkrankungen hat eine Zunahme des Ver-

lustes stattgefunden Im Allgemeinen ist daher der

Verlauf der Krankheit weniger günstig, wie im Vor-

jahre gewesen.

Auf die einaelnen Quartale vertbeilten aicb die Er-

krankungen rolgendermaasaM:

I. Quartal (einschl. der vom Jahn IflSS Im Beatand«
verbliebenen)

600, daviMI sind gestorben 12 Pferde =
8,00 nCi. dar fitkranktaa.

II. 297, davon sind geätoi^n If fferde as

4.04 pCt. der Erkrankten,

m. „ 622, davon sind gestorben 22 Pferde =
3.5 t pCt. der Erkrankten.

IV. ,} 1646, davon sind gestorben 72 Pferde —
4,37 pCt. der Brkraokfao.

Die meisten Erkrankungen tarnen im Garde- und
2. Ärmctcürpi vcr, — In den letiiteu 1 Jahren zeigten

Gardecorps (mit 11 »4), XV, Corpi (mit 1064) und
XI Corps (mit 971) die meisten Krkrankungen. Die
Zihl der Kranken in den anderen Corps schwankte
swiacben 400 und 600 i nur iu ÜL Coiye kamOB in
diesen 4 Jahren nur f7i Rrkrankungen vor. — Der
Verluslproccntsa'z stand im umcekehrten Verhältnisse

zur Hübti der Erkrank uugiziffer. Die Corps mit hoher
Erkrankungsziffer haben verbiltniaimisiig niedriga, dia
anderen grosse Verluste.

AUgem«in«a. — Wie die ErkrankungszifTern der

loteten 7 Jahre erkennen lassen, bat die Brastsenche
in der Armee (21) an Umfang and Ansbreitang mit

geringen Schwankungen von Jahr zu Jahr zagenommen.

Trota dar atrengaa nnd dem haatigvn Stande der

Seuclienlehre entsprechenden Ma:issregi>ln , die beiai

Ausbruch der Seuche in einem Truppentheiie sofort

Platz greifen, bt es «omtt bisbar nicht gelungen, einen

Rückgang der Brustseuche zu erreichen. Diese That-

sacho steht mit den Erfahrungen, die b?i der Be-

kämpfung ansteckender Krankheiten mit Schutz- and
Tiiganginaaaarsgeln Im AllfameiaeD gemaobt wordan
?ind. im grellsten Widersprach und nöthigt zu der An-

nahme, dass bei den Miliiärpferden entweder beson-

dere Bedingungen f9r dia Bntiri«keluQg d«r Krankbeit

gegeben sein müssen, oder dass die ergriffenen Maass-

regeln aus anderen Gründen nicht wirksam sind oder

sein können.

In Bezug auf die Entslehunf dw Krankheit

scbliesst sich der Herausgeber des Militärrapports der

Ansicht an, dass die Bruslseacbe eine durch Ansteckung

sieb fortpflansende Infedbnahiankbeit aei. Die Bai-

stebung des Leidens durch StanniwnMn wifd «U «u-
geacblossen angeaeben.

Btne vergleichende Prfifung der venebiedeaen Trnp-
pcntheile in Bezog auf Häufigkeit der Scuchenaosbrüche
und Zahl der Bru^i-ieucheerkrankungeo crgiebt, da.ss

bei einem Tbeile der Regimenter bezw. Bafa Monc die

Seuche fast in jedem Jahre in grösserer oder geringerer
Ausdehnung hcrradlt, «Ehrend andere seltener und
noch and< r. mehr ausnahmsweise betroflen werden.
Die häufigsten SenebenausbrQehe und doreheohaittlieb
auch die meisten lirusU-cucbeerkrankungeii liommen
in den in grü-,sereik Stallen (Berlin, Kinugsberj:, Meti,
Sir is.sliurg cto.) garniii<>nirenden R gi muntern briw.
BaUilkinen vor. Sehr häufige Seucbenausbrüobe und
tabirciobe Brustsenob'^erkrankungen werden auch ia
den kleineren Oamisonitilteii baobaohtet, die im Tar.
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bUtoia$ Bur Gt5M0 «Im starke B«Iegang haben, und
die mit einer grSsseren St&dt durch den Y.rkehr in

n»her Ueziebung stehen z B B-Tliii-Pot-sdam etc Dio

einzelnen Berichtsjahre zeigen lür die häufig beUuSunü»
Trappenlboilt. j''>1ocb nicht immer auch die grösste

Anzahl der Erkrankungen. Diese Tba*sache erklärt

sich aus dem Umstände, dass bei den fragl, Troppen-
Üieil«D in Folge der liiafig Binkebr der Brustaeaoho
ein TerUlltniisniissig bober Bestand voa imnanen
Pferden vorhanden ist, mithin eiixj grosse Zahl »on
Pferdet) auf einmal nubt erkranken kann, ürsl die

Summe der Erkrankungen mehrtrer J^hru ergicbt auch
für dies« Regimenter beiw. Bataillone die büub'ite Et-

krankungsziffer.

Bei 'Ten in kUincren Orlea undftbeeits von grösseren
Slidten gelegenen Truppen sind Seaobengiin^e seltenere

Vorkommnisse. Kommt unlei den Pferden der lelzteron

die Brustseuche zum Ausbruch, dann läsüt sich tu der

R»gel die Kinschleppung derselben nichweisen lu
AllgeoBeineD erkrankt bei diesen seltener bctro/Ttncn

TroitpeatbeHoD gewöhnlich nährend eines Seucben-
gingoB eioe veibältoiisDisaig grosse Zabl von Pferde«,
«eil viel infeotienaiiiäfaigeB Material rorbenden ist

Z<."it«eisc erreicht die IJrijstseuche in einzelnen ü"3cr

auch in mehreren Corpsbczirken zugleich eine grössere

Ausbreitung In der R-gel trat bisher eine solche

immer dann ein, wer.n in eimx Grossstadt des be-

treffenden Bezirkes oder auch in einer mbegslsgWMa
gr&»s«ren Gamisoa des b:nsebbarten Am^ooMps die
Krankheit in grSsiersr Aasdebaang berrsehle. In

diesen Fällen erstreckte sich die Krankheit gewisser-

niAassen strahlenförmig auf die umgebenden kleineren

Garnisonsrirte. So kinr> die Brustseuche ahnlieli wie

die Pferdestaup«, zu manchen Zeiten eine grössere

Ausdehnung über gante Ländergebiete erlangen Die

Versohleppbarkeit der Krankheit mit dem Handel and
Verkehr, ibte Ansbreitungsfibigkeit 3ber grössere Ge>
biete nater gewissen Umständen, sowie ihr Stationär-

werden gerade in den Orten, in welchen die Bedingun-
gen hierzu für alle ansteckenden Krankh iten in bODen
iiraie gegeben slod, sind handgreifliche Beweise für

die aus^^cbliesslieh «ootagiSse Verbreitattgsveise der
Brust^cuche.

IMit der Anerkennung der Brnstseoebe *ts eine nur
dnreh Aosteekong sieb fort^Unaende InfiMlionskcMÜc-

heit bteibi aber fBr die KrktSrung der Seacbenaus-
brücbe unter den Militärpfcrd-n kein-^ andere Annahme
übrig, als dass die vorzugsweise unt-^r den Pferden der

Civilbevolkerun^' grijssörer Stalte ständi,,' herrschende

S::ucbe die unversiegbare Q ielle für die Kinscbleppang

der Krankheit in die Miliiärställu ist. M^t dieser Er-

klärang läset sieb die statistitob festgestellte Tbatsaebe,
dass die in grosseren OAmt89ii9tS4tcn gelegenen Trop-
pentheile die häufigsten Seti'-h r i; brüeh • und dunh
schnittlich auch die meisten Krürankungei» aurzuweisen

beben, voll unri ganz in Einklang bringen

Aogeiicbts dieser Tbatsaebe muss auch die Möglich-

keit einer Tilgung der BrostMnebe bezw. Yerminde-
niDg der Zabl der Erkcankuagea sageetanden werden,
die bei einer nissmatieeben Rntwiekelong der Krank-
heit weniger aussicht>vo!I wäre. Die unzureichende

Wiiksarakeit der zur Abwehr und Unterdrück arg der

Brustseucho in der Armee ergriffenen Miassregeln er-

klär« sieb nach Vorstehendem ganz von iieib»t Mit

Hftlfe dwselbcn lässt sich bei rechtzeitiger Auwendung
and «Domseber Durcbfikbrong die Senebe zwar niobt

inner veDsHodig «oopiren, tun nindesten abe^ wird
ihr Weiterachreiten erheblich verzögert, so dass um-
fangreiche Erkrankungen in d-r Regel nicht in dem
Muisse zu Stande kommen k' tm . n, «•[_ unt^ r < r.'gegen«

gesetzten Verbältnissen. Digegen können sie die Km-
aobleppung der Seuche nicht verhüten, und <:b- n le^

balb bat die Tilgung der Brustseache di» Krfolge niobt

aofraweisen, die die Seacbeotilgnng bei anderen aB>
ateekenden Tbierkrankbeiten seit dun Besteben Tete-

rinärpoliMilicher lfaassreg«ln zu verzeichnen hat. So
lange daher solche Miassregeln nicht auch zur Bc-
kämfifung der Rrusf.s -uche unter den Pferden der Civil-

bevölkeruDg ergriffen werden, so lange dürfte eine Aus-
rottung bezw. ncnnensnerthe Temlnderung dtfaelben
bei den Aroeepferden niobt au erwarten sein.

Die dDS'lnen, in Beriebtqfabre beotmebteten Seu-
chengänge zeigten hinsichtlich des Verlaufs der

Seuche, sowie der Zahl und Intensitü' der Erkrankun-
gen gr. ss^ Verschicdenh ;iten.

Die Ausbreitung der Seuche vollzog sich bei einigen

Truppentheilen in verbältnissmässig kurzer Zeit, bei

anderen war der Verlauf ein mehr schleppender und
bei einer g-'ringcn Anzahl beschränkte sieb die Senebe
auf nur einige Krankheitsfälle. Bin sobnetler Seuchea-
verlauf wurde meist in d:n Truppentbeilen beobachtet,
in vrelehen aus irgend einem Grunde von der Sepa-ation
der Kranken Absfand genommen werden mus^te, oder
bei welcbeii vor der Anwendung der Ma»ssregeln bereits

eine grössere Anzahl von Pferden inficirt und ausser»
dem ein groisser Bestand intbetimnabii^ Pferde vor-
banden war.

Einen mebr sobleppenden Torlanf hatte die Bmsi-
seucbe durchweg bei den Regimentern, bei welchen dit\

Hni'stseuche sehr oft einkehrt. In den Besiä[iden der-

selben ist meist ein grosser Theil von Pferden vorhan-

d'.n, welcher die Krankheit früh'r überstanden hat.

Diese immunen Pferde stehen der Ausbreitung dar
Senebe in Allgemeinen ebenso bioderliob in Weg^
wie dorehbroebene Stille und andere Hindernisse.

Sind hii'rbei noch die vor.stehend geschilderten hygie-

nischen u'jd räumlichen V-jrhiiltni.sse mit verbunden,
und llndet obendrein noch eine zeitwei'>e Entleerung

des Stalles von Pferden statt dann schreitet die .Seuebe

nnr langsam weiter, ut.d es kummen in der Reg-l nur
Toninielte Falle in entspreobendea Zwiscbeozeiten snr
Bebandlong. Dieser Verlauf wird alebt aelten wibrend
des Herrschens der Seachc im Sommer gesehen. Die
Infection und somit die Ausbreitung der Seuche be-

hindernd wirkt aoeh die Separation der eArankten
Pferde.

In BetrvfiT der Intensität der Krankheitsfälle ist

durchweg die Beobachtung gemacht worden, dass die

Krkrankungen ungleich leiohter waren, wenn die Setudie

bei Pferden aosbraob, die in Freien — Biwaos, Bar
rsekf'n etc. — gebalten oder wenn bereits ei^raokte
Pferde ins Freie gebracht wurden. Schwere Krkran-

kung'-n k mmen meist in den Seucbcngüngen vor, in

welchen eine grössere Anzahl von Pferden gewöhnlich

eines Stalles ergriffen wurde. Ein Berichterstatter sab
besonders aebwere Erkrankungen bei den Pferden einer

Abtheiinng auftreten, die dareb eine kunt verbevg«-
gangcne, 11 wSebentliebe nnnnterbraabene Danw der
S mmcrübangea in ibrer ConsUtutiott »ebr geaebwiobt
waren.

Sobirmano (16) stellt an den Anfang seines

Artikels ttbor di« Brii«t««««b« folgaod« 8 Sitae:

1 . Die Seaohe ist jedesnal nnebireiabar «inga«

schleppt wordnn.

2. Kein Pferd ist zweimal erkrankt.

8. Alle Pferde, welobe mit firnstsenobepatienten

gemeinschaftlich in einem Stalle stehen, sind nach

dem Erlöschen der Krankheit als durcbgeseucbt zu be-

trachten, auch wenn sie anscheinend von ihr nicht er-

grilf'jn Warden, und sie bleiben bei allen apiteren Ge-

legenhoiten zur Ansteckunp; immun, sobald die

Kranken nicht sogleich evacoirt wurden,
und keine nmfaaaende Desinfeotion stattfand,

und sucht diese darob Hittbailungen ftber seine thnt-

s&obllobea Beobacbtungao n beveisea.
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Fleming (5) ist der Meinung, dass zwisoben der

Influenza ron Mensch und Pferd keine ursäoh-

lidMa BatieliiiBgMi forbandtn «lad« daas da» Za*

Munmeotreffen beider nur in Zufälligkeiten bestehe.

Er ontetscheidet 3 Formen: 1. die oatarrhAlisofae

Fora. t. die episootiBcbe Plearopneanoiiio dee PferdM
und 3. die erTsipeUtiSee Fora, »elebe in «eeentUeiboB

Dingen nit der S. Sbereiiutimsien soll, sich ron der-

selben aber dadurch untcrscheidi't, dass Haut und
Unt«rbäut däbei hervorragend in Mitleidenschaft go-

sogen werden. Die Krankheit wird als eine infectioje,

baoterielle angesehen. F. ist der Meinung, dau die

catarrballsobe Form vielleicht auf Grund der Ent>

steboac vos den beiden «ndefen Arten tu trennen eei.

Debet die belebte Ureaebe beben Fl. sewobt, wie die

an der Erörterung des Thema's tbeilnehmenden Thier-

ärzte nur unbestimmtu Vermutbungen, in denen, merk-
würdig genug, der }' n e u ra ococc u s, der Bacillus
Friediaender und eine Varietät (1) ües Milsbrand-
bacillus umgehen. Fl. bebt noch hervor, das« er

nie erfahren babe» daaa Beei and Manltbier nach an
der Inflnenw erfcnuibten. SehKeailieb warnt er dam,
tberapeutisch hei der Krankheit zu viel zu thun, da
Behr Kranlie hieran zu üruudu giugun ah au i;inem

Manpl in der Behandlung.

iHfAlBg. — Hell (8) hat neue Impfversuche
mit Brustseoobecoccen vorgenommen (s. vorjährigen

Berlehi). Er impfte S%1 Pferde; eisige deiMlbea er-

kranltten bis zur Erstickangagefabr in Folge Ad-

aobwellttog der TracbealMbleimbaot. Unter den lopf-

llBfen befanden rieb aadi Thtere, die fifiher die

Brastseucbe überstanden hatten. Sie reagirten auf die

Impfung wie die übrigen Pferde. Die spätere Beob-

aobtaog lehrte, dass die Impfung keine Immunität

gegen dae Oontagium der Brustseuohe verleibt. Eine

$;anze Anzahl der geimplten Tliiere eriirankte sp&ter

an der Brustseuche.

relgekrankheitea. Grämlich (7) beobachtete bei

oinem Pferde als Na c h k r an k h e 1 1 der Brustse uche
N'-cr<>äo der Haut, Unterbaut und des Huf- und
Kroneubcinbcugers, die sich ao eine heftige Entzündung
der Sebaen und Sehnenaobeiden anaebloae. Das be-

treffende Pferd leigte edion wibrend dea flebeibaften

Stadtum^ starke Anschwellung der Bengß.sehnen und
der SshtH-n.scbti'bjn ;in allen 4 "iliedmaassen , die be-

sonders in der Nähe der Fesselgelenkc mit hoch-

gradigen Schmerzen verbunden w&r. An dea Uioter-

flicdBauen wichen die AnscfawclluDgen schon naeb
wenigea Tegen. während sie an den VordezgliedmaeateB
anbielteD. Naeb eim Ii Tage langem Beeteben der
Entzündung trat am rechten Vorderfusse, etwas von
der Mitte des Schienbeins nach abwärts, Exsudation
einer klebrigen und übelriechenden Flüssigkeit ein,

und CS entwickclt^u sieb weitcrhiü Abscesse in der

Unterbaut. Trotz sorglältigster Desinfection starben

grössere Hautpartien ab, wodurch die Beuge&ehnen
frei gelegt wurden. Das Thier zeigte hochgradige
Lahmheit, wechselndes Fieber und vorübergehenden
Appetitmangel. E.<> legte sich öfters nieder. Beim Auf-
springen kam es zu einer Ztrreissung der Huf- und
Kronenbeinbeagesehne, die stellenweise ebenfalls necro-

tisob geworden waren. Dm Pfeid mmete ale nabeilbar
getödtet werden.

13. Acttnomycose,

1) bujwid, Hodowle prömienicy. (Die Cultur des

Strahlenpilzes) Gazeta Lekarsk. 1889. No. 52. —
8^ Croekabanlc, Beriebt äber die AetinouToeekrank-

beit dee Bindea. Aua den Annaal Report of the

Agrieoltortl De|iartaMnt for 1898. TeCeruiaiT Jooia.

XXXI. p. 349 u. 416. (lusfübrlicher Saramelberiebt

mit historischer Einleitung, der noch fortgesetzt wird.)

— 3) Frank, Zu ^ r t mycoae. Bad. tbierärrtl.

Mitthlg. 8.76. — 4j Gassner, Behandlung der Acti-

nomycose der Zunge (Holszunge). Bbendas S. 124.

— 5) Gautier, D., Om Behandlingen af Aktinomj-
kose boa Kvaget Haanedskr. f. Dyrl. 8. Bd. p. 1.

(Bin Vortreg über die Behandlnng der AetinoaurMee
mit Jedpräpamten.) — 6)üainard, AettneeiTeBli*

scher Tumor in der Kehlkopfgegeud. Veterinarv Joam.
XXXI. p. 115. Ref. aus .lournal de raid. v^t. —
7) Macgi Iii vray , 4 Fälle von Actinomycosis. Ibid.

XXX. p. 238. — 8) Mari, Ueber die Verbreitung

der Aotinooij'eoee. Mittb. des Ka^aner Veter. Inst —
9) Oeraalbe, JBinflgkeik der Aetinoaijeoae bei ga*

oblaehteten ffindern in Heekan. Bert tbierintt.

Wochen.schr. S. 406. — 10) Model, AotinomycoM^
mit Jod erfolgreich behandelt. Repertor. S 84. —
11) M osselmann et L i^naui, L'actinomyeose et

son agent infeotieux. Annale« de mdd. v^t. XXXIX.
p. 410l — If) Perroneito, Zarallige Verimpfang
von AaÜqjsmyeeipilaan anf ein Pferd. Rerue vdtk.

p. 469. yeterinery Joorn. XXZI. p. Sit. — tS)

F'reu-sse, Fnzootischea Auftreten der Actinomycosis

in den Kreisin Klbing and Marienburg (Westpr). Berl.

thiersrztl. W 'chenschr. ,Vo. 3. — 14) Protopopoff
und Hammer, Kia Beitrag zur Kcnntniss der Aoti-

nomyceseulturen. Zeitschr. f. Heilk. Bd. XI. — 15)

Köder, Arseniksalbe bei Adtinonyaea boom. Säebi.

Ber. 8. 6k — IQ Stienon, J., Aetinomycose ä

l*6tat ipizootique dans une forme. Annalee de taM.
v6t. XXXIX p. 499. — 17) Wolf O. lerael. Ex-

perimentelle Erzeugung der Actinomyooae bei» Thier.

Bef. a. D. M. Z II, 23, in Ikrl. tbierärstl. Woohen-
sehrift. S. 134. — 18) Die Actinomyeose und deren

Behandlung. DeuUohe Zeitschr. für Thiermed. S.883.— 19) Actinomyeose. Wochenschr. f. Tbierlleilkd.

S. 184. (Jahresber. d. bayer. Tbierärzte.)

Preasse (13) berichtet über das enzootisobe

Auftreten der Actinornjaesis in den Kreisen

Elbing und Marienburg (Westprenssen), welches

im Jahre 1889 als Folge der im Frühjahre 1888 in

dortigen Niederungen herrschenden UebersobwamainBg

and des in denaalben Jahre gaemtatan sddeobtaii

Futters beobachtet wurde.

Verf. berichtet, dass er bei seiner im .\u!lrage der

Regierung vorgenommenen Untersuchung von 256 bez

244 in den bez. Kreisen untersuchten Uinderu 23 bez.

lfl|i€t. mit Actinomyeose behaftet gefunden habe, die

«eeentlieh in Fenn der bekennten Qeeebwaiete in der

Haut, den Onterbantlriadegewebe ond den beaae1i>

harten Weicbtbeilen des Kopfes, an Ober- und Unter-

kiefer, an der Zunge und in den Lymphdrüsen de«

H . , sclTener in anderen Organen auftrat Mehr-

fach wurde nach vorhergegangener Erweichung spon-

tane Perforation und Heilung beobachtet, die aocb

naeb känstlieher BrSifnnng mebrfaeli eintrat Im
Uelüigeu zeigten die Oesebvlllste in Fem, Zusammen*
Setzung und Verlauf nur die bekannten Bilder. Bei

anderen Thieren, al.s hei Rindern, wurden ähnliche

Erscbi-muiigen nieht beobachtet. — Al.^ Ursache der

Calamität beschuldigt Verf. die Fütterung von in

Folge der Uebersobwemmung verdorbenem Heu und
Streb. Wo die K.hhe aoaseblietslieh nur mit solchen

Heu dem gaasen Winter über gefüttert wurdee, er*

krankten ca. 50 pCt. an Actinomyeose. Pilzformen,

wie sie dem Actinomycesbacillus entsprechen, konnten
an dem v> t i 'rbenen Futter nicht nachgewiesen wer-

den. ~ Bei Tbieren, wo die GesebwQlsle auf Haut und
Unterbaut beschränkt waren und die Grösse eines

kleinen Apfels niebt äbersebritten, gelang die Heilung
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VMtlMll dwvh Aonotil«» d«rMllMa and Aaikr»'sen
«ad Aubnttnia dw Wände Ob 41 fo« 4A).

14. Sohweineroth!aaf, Sclivreineseucbo, Hog-
Cholera und Swine-plagae.

A. Sehweinerothl&af.

1) Bloch, Der Scbweinerothlauf und seine Bebaad-
lung. Berl. tiiieiintl. Wocbensobr. S 147. — S)

feser, MeiMWUgln mpn die Seoehe der Scbweine
WoefeeoMihr f. TUerBein. 8. 161 — 3) Froscb,
Zor Kenntniss der Scbweineseaehen. Ref. a. Zeitsobr.

f. Hy(f, in Berl. tbiermtl. Wochenschr. S. 398. — 4)

Härtung, Zur Bebandlocg Ii s [L 'hlaufs. Berl. thier

äntl. Wochooscbr. S. 85. — 5) Haubold, Verbreitung
dea SchweiDerotblaufa durch gesunde Ferkel. Sachs.

Ber. & 66. — 6) Hejne, Der Bothleaf der Sohneioe.
Berl. Areh. 9. 117. — 7) Jon^, D. A. de, Jets OTer
de r&rkens «iekte en hare bestryding. H.ill. Zeitschr.

Bd. 10. S. 1. — 8) Mailer-Seelow. Zur f'räservativ-

Hebandlung der Rothlaufoeoche. (Si'ibcheiirotblauf.)

Berl. tbioräritl. Wüchensohr. S. 3. — 9) Noaök,
Weigel, Stäbcbenrotblaof, Entstehung desselben. Säcbs.

aerieht S. 67. — 10) Petri, Ueber die Widerstands-
fiUiiffkast der Bsoterien des Sehweiaerotiilettfe {b Rabt«
enltaren and im Fleisch rotblaafkranker Sebweioe
gegen Kochen, Schmoren, Braten, Saiten. Einpökeln
and Räuchern Arbeiten aus dem kaiserl. Gesundheits-
amte in Uerlio. Bd. Vi. H. S. — II) Piana, G. P.,

Del mal rossino dei maiali in lombardia e dl an espe-

rimento d'innesto prerentiro di qoeeta roalattia. Clin,

ret. XIK. p. 845 — 12) Raocaglia, Die amerika-

nisebe fl<w*C3l«lm oad die deutsche Sebweineseuobe.
Ref. aus Oimtralbl. t Baeter. und Parasiten kd. S. 289
in Veterinaty Joum. XXXI. S. 887. — 18) Wirts,
A. W, H

, Algemeen verslag over voorbeboedende incn-

lingen teuren roiltru« en \ %r^' ris, n „ te (besmettelylti

vlekziekte, welke in bet jaar 1SS9 in Nederland zjn
verriebt. Boll Veterinär-Bericht über 1889. p. 88.

— 14) Wolf, Zar Bebandlang dea Rotblanfss. Barl,

thterirttt. Woebeatebr. Mo. I. — IS) Der Stiboben-
rothlauf der Schweine Deutsche Ztschr. f. Tbiermed.
S. 150 (Auftreten in Bayern.) — IG) Die Rothlauf-

Beuche in der preussischen Armee, l'r. Militärrapport.

S. 7r.. — 17) .Stäbchtnrotblauf. Wocbensobr. f. Thier-

heilkunde. S. 180. (Jahresbericht der bafr. Tbierärzte.)

— 18) Siäbebeoretbiauf der S«b«ain« im Kfiaigraieh

Baobses. 8Mhs. Ber. S. 6S1. 19) Swine-phgo« and
Hog-ChAlera. Vetcrirary Journ. XXXI. p. 438. Aas
den Annale« des Fasteor'scbeD inslituta für Sep-

Da^? Flri^r-h rot hlaofkranker Seh wefne wird

für den menacblioben Qenoss sngelasaea, weil man es

niobt f3r gaflBndbeitsaohidlloh bUt; btamit wird aber

die Weiterverbreitung der Seache begünstigt. Lydttn
und Schotte! in 5 bringen sowohl dafür mehrere Be-

lege, ali aucb lur die Wirksamkeit von Maassregelo,

«•IdM d«D Tarkabr mü daai FM«A tatblaafknwkar

Schweine einschränken. Petri '10^ hat nan unter-

aoeht, ob sich nicht darob geeignet«, überall durch-

fBhrbara Babaadlaapwalaaa dar Verkabr aii de«a-

Mlben weniger geribrliob gestalten läset.

Es wurde I. das Verhalten der Hothlauf-

baoterien in Reinoullnren gegen Hitze anter-

sucht. Caltoren von den Bacteriea waidaa ta atarila

Lymphrfibrchen eingefüllt, die letzteren «ngeschmolzen

und in einem Wasserbad eine besUmmle Zeit bei einer

gavtata Tanparatar gafiallMi. Sodaea waidan vaa

den iieransgenommeaen Röhreben die tnden abge-

broAta, dar lab^ mü Uaslsar HKhrgalatiaa var-

mischt und in Platten oder Rnilröhrchen ausgebreitet.

Die Caltoren hielten die Erhitzung aof öO" eine halbe

Staada, aaf 51 * aiaaVIarMaloDda aad aaf SS* saba

Minuten ans, ohne ihre Fähigkeit einsubüssen, auf

Mäuse rerimpft, diese zu tödten, oder in N'äbr?«laUne

so den characterisliscben Cultaren äuszuwachsen.

Wesentlich höhere Hitsegrade (bis so 70*) TWrtragaa

Rothlaufbacillen , die anf aninren Nrihrboden odar

onter anderen Verhältnissen gewachsen waren.

DIaaaErfabraagaa koaatae ava atebt obnaWaitara«

auf die im natürlichen Rothiauffleisch enthalleneo

BaciUsD angewandt werden, da die Wärme nar lang-

sam aad nagleiebmässig in dieKleisohstiloke eindringt,

aad aa sehr wohl möglich ist, dass die Bacillen aa
einem nnd demselben FleiscbstSok sich anter ver-

schiedenen Verbältnissen befinden. S. Die Versoobe,

waloba dbar daa liadriafaa dar Hilaa fa das Plalaeb

in der Welse angestellt wurden
, d.ass miltetst eines

dolohihnliohen lastrumeats Max'maltbermomelar in

FMadntSeka aad ROhraakaoabaa alngafübrt «ad dla-

selben sodann verscbiedenenen Hitzegraden auagastUt

wurden: Ein 4430 g schweres Schultorstück von

einem Schwein diente zum ersten Versnob. Die

grBsalaa Diaiaattaa«« das PMadistiokM, walaha«

5 Tage in Pökellake gelegen hatte, betrugen ?9. 14

and 12 cm; das obere Ende des Uumerus ragte mit

dem Oataakkopf atwaa banras. Haeb SV^iUladlgaai

Kochen war das Fleisch anscheinend gar. Ein in der

Mitte des Fleisches versenktes Thermometer zeigte 84

ein anderes im Hamerns zeigte 85.5 <>. — Ein frisober,

7200 g scbweiar Sahwaiaeschinken mit den drei

grössten Durchmessern von 32. 20 und 15 cm wurde

im Backofen 4 Stunden gebraten; das Fleisch zeigte

afob aaab dar HeraasBabma la dar KUw daa KBaebana

noch nicht vollkommen gar. ein Th 'rmoraeter, welches

dort gelegen hatte* Staad aaf 62,^ ^ ein im Knochen

gelegenes anf 86*. Bai einem anderen, 725 g leiab-

teren Schinken war in der.'^elben Zeit die Temperatnr

auf 79,5. bezw. 91,5" gestiegen. Bei dem üblichen

Kochen, Schmoren and Braten werden also grössere

FlaiaebfiBiAa aar aabr laagsam aad aaglaiebiaiasig

durchwärmt. 3. Weitere Versuche mit rolhlaufkrankem

Fleisch lehrten, daas in grösseren Fleischstiicken bei

dam gavSballeben Kooban and ^hnoraa dia Bacillen

nicht getödtet werden. Es gelang nar ia Heineren

Fleischstiicken bis zu einem Gewicht von ca. 1
' kg,

durch 2'/2 Standen langes Kochen b«xw. Schmoren,

via M Im Haaabatt flblicb iat, dIa RolMaafbaflillaB aa

tödten. 4. O'-fj.'-n ron^er-'.'i-tc '^ilTlö'^tinger, wie sie

aoro Einpökeln benutzt werden, zeigten sich die

Baefllaa ia Ralaoaltaraa aiblitaiaamlssig sehr wider-

standsfähig, sie worden erst durch 26 tagige Ein-

wirkung abgetödtet. In Pökellake erfuhren sie in

koreer Zeit eine Abscbwächung and verloren nach

7 Tagaa ibre VlroleDS. 5. Um ihr Verhalten im ein-

gesalzenen Fleisch 7.n sfndiren, wurden 2 Schinken

ond 2 Speckseiten im Gesammtgewiobt von Ö2 Pfund

mit Xoobaali aad Salpatar atlaaitis grfiadlieh aiaga-
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rieben and in einem (Toltbottig in lifihtom Kell«r Mf*

ttewahrt. Nach lOtägigem Liegen wurden mitlelst

steriler Harpune Proben entnommen und auf Mäuse

TOriopft; dieselben gingen sammllicb an Rolblauf zu

Gntode. Wetten Proben wafden 10 beiw. 90 Tag«

später entnommen unJ vtrimpft. Es ergab sieh, dass

die Bacillen ibre Virulenz nicbt verloren, wobl aber

eine geringe Abadiwlelrang erfabren liaUen, denn

w&hrend nach lOtägigem Einsalzen von 18 geimpften

MSusen alte an Rotblanf eingingen, starten daran

nach 20 lägigem nur IG, nach äOtägigem nor 13. In

eingepSkeltem and mit Lake bedecktem Fleisch er-

wiesen sich die Bacillen nooli virulent. n;icbjem Jie

Fleiscbstücke 170 Tage im Pdkel gelegen hatten,

wilirettd man Sohweinvileiioli In der Reget niebt länger

als einen Monat in der Pokpllake liegen liisst. G. Eine

letzte Versuobareibe bescbäfiigie sich mit dem ge*

räucherten Rolblaaffleisch. In Fleisch, welobee einen

Meoat lang geealMD oder gepSkelt und 14 Tage lang

gründlich' geräuchert war, erwiesen sich die Rothlauf-

bacillen noch ungescbwäcbt. Erst während des weiteren

Aafbewahiene dee Fteisebee sebieaen sie Ibre Oeflbr-

liebkeit allrijiüig 7.Q rerlieren. Nach einem ViertcTJahr

konoteo in einem geräucherten Sobinken noch virulente

Rothtaufbaeillen nachgewiesea «Mden. Anob im

Knocbenmatk blieben die Bacillen sebr lange am

Leben. Erst ein halbes .labr nach dem Rriuchorn

schienen die KoiblaufbaciUen in den Fleisohalücken

abgwtorban sa selD. Die Pelfi*aohen Venocbe iebreo

uns also, das? die üblichen Zubereilungsmetboden des

Fleisches, das Kochen > Braten, Salzen, Pökeln und

RSaebera dem Fteiseb rothlaafkrsnkfr Sohweine dl»

Fähigkeit nicht nimmt, für die Weiterrerbitltang des

Rothlaa(8 eine Uraaobe absogeben.

B) Sebweiaesevobe.

1) Kambai'li, Si^httt im-M-uchf. Sa-.-hs Der. S. *!7.

— 2) Peters, Üie Sihweincseucbe. Bcrl. Arch. S. fii

— 3) Salmon, D. K., ivtiolofcy of infectious pneu-

menia in swioe (flmm« plague). Investigationa of ISSl.

Anerilr. Vet-Ber. S. 86. »Mit & Taf. — 4) Be<ob1aate

ilüs säehs Land« scuHurratb' s, helr. die Schweineseucbe.

Bcrl. ihicränsll. Wehsulir. S. 47. — 5) Schwcineseuche

im K'.ii'gnicb .'^aohsL-n. Säehs. Ber. S. 67. (DiM«ibe
trat nur vereinzelt auf)

0) Swine- plagn«f Bogeh«lera, Sebwelnepeat.

1) liilling«, Frank, Are th« grrman .Sehweinc-

setich«" and thc „Swine-plaguo" of the goviroment of

ibe -N. S. idenlical diseases? Tho American Naturalist.

Voi. XIUL im. Ne. 274. — 3) Billings, Sind
die denteobe Sebweineseuebe und die anunkanisohe
.Swine-plague" identisebo Krankhi-iten. Voter .Tourrt.

XXXI S. 283. — ä) Jcüfies. J, A , Ktiology o; tw:

ouit>rraks of disease among hc^'s. .\[ner. journ. oi

comp med. p. C8I. — 4) Kitt, Die amerikanische

und die deutsche Scbweineseucbe. Monatsschr. f pract.

Tbierbeitkd. IL S. 86. — 5) Raccuglia, Uebcr die

Baeterlen der aneribanisoben Swine plague (Uog cbol.)

und der deutschen Sehweinesenchf. Ctnlralbl. f, Baet.

Bd. 3 No. 10. — 6) Salmon. I) K, Naturr aul
Iir- vt iition of b' g ehiil-ra. Invr'stißa'iiniis of 1887.

Amerc. Vct.-Ikricht. S. CS. — Derselbe, Hiperi-

aMmla an lle attenuation ef bog ebolen bj bent

Prevenilon and trentaentof bog cholera. InTeatigatiou

of 1888. Ibid. p. 117. 7) Tbe intrednetion and
sprrad of bog etkolen in tbe United Statoi. Ibi4.

p. 107.

15. Hftmoglobinurie.

I) Rabes, Bstdrienoea relatives a In UananisaibiliU
de l'fa6moglobliiarie ans anfonox. BeeneiL p. 469. —
3) Derselbe, Sur les microbcs de l'h^moglobinurie du
hoeuf. Cempt rend. de TAcad^mie des 8c»enc«s de

Paris. T. I X. p SiH) — 3) Sicdamtjrotzky. Uamo-
globinurie im Dresdener Tbierspital. Sich«. Ber. P. 17.

— 4) Die schwarze liarnwinde in der preussischen Arrace^

Milit&rrapport. S. 74. — 5) UäaogtobiBori«. Woeben*
sehrift f8r Tbierbellkd. S. 906. (Jabieabar* der bnir.

Thirrär/.fe.) — 6) Uebif Windrehe (llümoglobinnrie).

Ueutacbe Zeitscbr. f. Tbierm«d. S. 286.

16. Typbai, Morbus maeuloeos, Fnnlfieber «le.

1) Abbott, Die T}rphuserreger und die bleioecen

Thier«. Teterinarjr Jonrn. XXXL p. ISI. — S)

Angstein, Horba» maeulomis bei einer Kab. Barl.

thieiärztl Wo.btns hr. S. 373. — Hey lot, Der
Aderla.«» b-im Typliiis des Pferdes, (tiünstigc Brfolgc

nach uir.em vi\ r mehreren Aderlässen bti demselben
Thierc ) Rcvue p. 67. — 4) Champagiie, Sur
la fiivrc typhoide. Forme c6r^bro<pinale. Imrounit^.

Kecueil. p. 2S1. — 5) Faber, Blutfleckenkrankheit

bei einer Kuh. Badn. thierä'stl. Mittheilg. S. 34. —
G) Frank, Blut Hecken krank beit. Ebend. S. 76. —
7) Frank, Alb., Rine eigenartige hämorrbagisehe Kr
krankung bei einer Kuh. Deutsche /tscbr f. Thienned.

S. 186. — 8) Friedberger, Petcchiaiücbör. Miinrb.

Jahresber. S. 42 — 9) Hutyra, Die Behandlung des

Pferdeljphus. Veterinärjahre»ber der Thierarznei-Anst.

SU Budapest für das Jabr 1888. — 10} Noack. Be-
bandlopg des Pfsidct^pbns. SidUi. Bw. S. 69. —
II) Ostern an n, Rin Pial! Ton ebronlsebtm Ifoitraa

Brightii des Pferdes. Berliner thierärütl, Wocbenschr.
No. 45. — Ferruiicito, K-, Osscrvasioni &ul tifo

dtl eavallo (iiorn. di Mid, vet. prat. XXXIZ. p. 423.
— IS^ Stedamgrotzky, Zur Behandlung des Typhus
der Pferde. Sachs. B«r S. 18. — 14) Morbus macu-
lokos. Wocbenscbr. f. Tbierbeiik. B. 906. (Jabna-
beriebt der bayr. Thieiirste.) — 15) Horbas naealoaue
nach Cnri ^neerose. Milit, Vet. Ztschr. II S. 24. —
IG) L'el t-T Ml rbus maeulosus. D. /.tschr. f. Thienned.
S 2S5 - IT) Der Typhui (Faulfleber) in dar prensa.
Armee. Mililärrapport. S 70.

17. Büäartiges Caturrhiilfieber.

1) Bnglesson, P,, Fall af iukktiünasjukdöutar

hos nötkreatur. Tidskr. f. Veter. Medicin och Husdjnrs-

^kötscl. p. 27. — 2) Esser, Das bösartige Catarrbal-

fieber des Rindes. Berl. Arch. S. 118. — 3) Kowa-
lewsfcii Lieber b&artigea Oatarrbalfleber des Kindes.

Areb. f. Veterinäraed. S. 10. 4) BSsartiges Oilar*

rhalfieber. Wchsch. f. Tbierheilkd. S. 182. (Jahre^b

d. bad. Thierärzte.) — ö) Beobaebtongcn über daü
b'fsartik^e C^tarrbal lieber der Rinder. Zsifsobrift fOr

Tbiermedicin. S. 152.

Kowalewski (3) beobachtete ISäd im Mai in

einem DorfS» des Sanarowsehen QonvamMnenti ISFUle
von bö.sartigem Catarrhalfiober bji Kindern, die alle

trots der empfobleDsa Behandlung mit Borsäure ond

Girböbinre (inntrUeb nnd tnbentnn) tSdUiisb «ideton.

In deiMalben Dorfe wnidan von Soja« and Bojnl-
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jnbow in d«o Jahren 1847 und 1888 uhlreiche

Filla (1888 i iO PUlf) der Krankheit, simatllicb Bit

tödtlichem Ausgange, teobachlet. Es erkrankten meist

junge Thier«« nur wenige altere (10jährige). Die

Krankheit dMert» aiM S—8 Tilge, selten tfnger

(8—10 Tage). E$ weidtn IMKowalowski ausser

Affection der Augem, der Nasen und Racfcenhöhle»,

des Darms, des Gehirns und seiner Häuti>, der Vagina,

sawwileo aoeh dar Lvftwag*, als betoadars abarakta-

ri' -'.i?i-h Veränderungen der Maul.scb]pir:i*iniit unJ ihrer

Zotten angeführt; die leUteren waren stets mit graa-

waisMO fett anhaftenden Plittehan badaekt, naob

deren Entfernung die Zotten eine dunkelrothe Farbe

zeigen. Auf der Schleimhaut stellenweise Eccbjmnsen

und de.4 Epithels beraubte Stellen, ebenso auf der

Zunge. Di« mtetampiMbe Untersuchung ergab In

den Auflagernn^n Coccenrolonien uni kurze Barillen.

(Die für die Kopfkrankheit cbaracteristisrbe Lockerung

der lUfmar and da« rdlbllah« Tranaandat le den

lUniTaiktrIkeln werden nicht angeführt. Ref.)

Esser (8) beriobtet, daas die Behandlung des
bSeartigen Oat'arrbalfiebera mtt fnhalatioQ ron
rarljoldrimfifcn erfnlglos ist und dass er dc-ihalb die

an d l ser Krankheit leidenden Thiere schlachten

liisst. Kr hält das KU'^th solcher Thier«: für nicht

gesunribtitsscbädliob. Uuiiüe, Schwetno und KaUcn,
welche solches Fleisch erhielten, blieben gesund. K.

bat in 50 RUIen da» fleiseb von Menschen genieaten

laaaen, ohn« daaa naehtbeilige Folgen eingetretan wiren.

18. Yertcliradene Lifectionakrankhciten.

1) Bahc«, Scpticömic et sapremi'\ Proft'i-s mel
rouroair. 1889. No. 28. Bucarü»t 188Ö. — 2) B »ui

-

g^s, Note sur les lympbangites faroincuse et ipizoo-

tiqae. Rfvne v«t6r. p. 287. — 3) Bowbill, Prac-

tische BcoLacbtungen über das Texas Fieber. Veteri-

nary Journal XXZI. p. 1. — 4) Cad^ao. Beitri^
xur Kenntnias der contagiösen Pleuro Pneumonie des

Pferdes. Lyon. Jonrn. 1SS9. F. •2;il.')ll — 5) Kguc-
1 i n

, Infectiö.'ie Nahelentiüüdung lu i l.ämmfrn. LIitI

Arch S. 119. — fi) Kyckraar, r.lyneuritis by
hoerideren. Uit het jaarrerslag van bct Laboratorium
voor palbalogische anatomie en hactenologie te Wel-
temdaa avar bat Jaar 1889. Thieiäraii. Blätt<r für

Niedert. Indien. Bd. IV. S. 10. — f) Frank, Eigen-
thüm' 1 ^ Infcctionskrankheit bei Schweinen. Wchschr,
f. TL^ni lkd S 373. 377, — 8) tialtier undViolct,
Die infcctiöson, durch das Futter veranlassten Pncumo-
Enteritiden, als Varietät der typhösen Erkrankungen
dar Einhufer. Lyon. Joum. 1969 von S. 398 an.

Portaelsang 1690. Eiaobien aoaib ala Nanoigrapbir. —
9) Gratia, Qaelqaes eoneid^ratfons tploialea aar Ia

diphtb^rie. Annalrs de mcdeoine v^t^rinairc XXXTX.
p I. 81. — 10) IJavas, ,1,, HüH-jIseuche od«r Milz-

hraniiV Vrferinarius. No. 12. — II) Jensen, Pviimit-

bei der Hrustseucbe. Herl. MonaUhefte II. S. Ii.

—

12) Derselbe, Ueber eine der Rinderseuche ähnliche

Krankheit der Kälber. Bari. Monataaehr. IL S. 1. —
18) Jones, Septieaaml« and Fyaenii«. Vetertnary
JournaL XXX. p. 16". — U) Morot, Bomcrktns-
wcrtber Seetionsbcfund nach Scpticaeraie b'-i einer ge-

schlachteten Kuh. (Ucbcr 100 Muskelabscesse.) Kt vue
xMr. S. 64. — 1.')) Paquin, P., Texas fever. Amer.
journ. of comp. med. S. 367 u 436. — I5a) Per-
ronoito, R , Sülle malattie del bestisme e pid vut'
tiaalaneBte della Proteect in Sardegna. Giom. di Med.
tei prat. XXXIX. p. 170. 263. — l&l) Derselbe,
Foraia speciale di scpticcmia in an vitellino della

mamiria della Veiiaria Reale lbi'l»:rn. XXXIX. p 446.
— Ifi) Derselbe, .Vnnittaziotii dfU carbom-hirt ncRli

aniraali e sulla pustola maligna nelT uorno. Ibidem.

XXXIX. p. 453. — 17) Plüttner, Kin l-'.ill v.m pri-

märer Septie&nia beim Pferde. Milit. Yet. Ztsehr. U
a 886. — 1^ Paatika, Zar Frag» Übar die Septi-

cämio ats Seuche. St Petersb. Ztsebr. für allg. Vetc-

rinärme i. S 115. — 19) Reray, M, Psorospermie

h*']iati,'juo liu iapin. Arinaies de mÄdicine veliriniir<\

XXXIX. p. 465. — 20) Säimon. D. K., Some recait

leaearehes in tbe disease of tbe domesticated animal.«.

Amer. jearn. of comp. med. p. 585. — 21) Scblake,
Halignet Otdem. Milit V«t. Ztsehr. II. S. SS. — »)
Smith, Terläufige Beobaebtongen über den Hiero-

organismnfl dea Texas Fiebers. Veterinary Journal.

XXX. p 153.— 2.1) Zund' l, Das bövartige Cafarrbal-

ficber Badn. thicrärztl. Mlthlj;. S. 170. -- •24) Fälle

von S<'{^iticämie. Deutsche /.ischr. f, Thiermed. S. "iSU.

— 25} Krankhtiten des LymphgelassN^ stems unter den
Arneepferdcn. Mililimpporl. S. lU - 26) Di«

Pyämie in der preaaa. Äme«. Kheadaa. S. 79.

27) Scpticaemie, Wooheniohr. ISr Tbiarblkde.

S. 185. CJabieaber. der bayar. Thieiirste.)

Tna^flebcr. Bowhill (3) schickt seinen Mit-

tbeilungen über das vielumstritteno Texas-Fieber

eineZusammenatellung der Ansichten derrersohiedenen

Beobaohtar Aber dl« Aettologt« nnd das W«a«o dar

Krankheit voraus. Auf Grund seiner eigenen Beob-

achtungen in Califoraiea giebt er von dem Leiden

folgendes Bild:

Dia Dauer der Krankheit betiigt 4, seltener 7 bts

8 Thga. Sie beginnt mit einer Temperatarsteigerong

bis auf 108—107,8^ P., di« Thier» tetgen trtefend«

Augen, Muskulzittern, träge Bewegungen, wechselndes

Lahmgehen, Unterdiückung der Milchsecretion. Sie

separiren sich von der llerdc und suchen schattige

OrW au'i Appetit und RuminatiOQ sind meist noch

vorbanden. Jedoch die Thtere erscheinen hohlleibig,

köthen leicht Ober auf den Hinterlüssen und haben

«in« treokant», aieh hart anlBhlcnde Hau'. Darebfall

weebselt mit Verstöpfong, unter Umatänden ist der
Koth btniig. Der Harn ist vielfach anscheinend normal,
doch enlhiilt er immer Biweiss, manchmal ist Uaemat-
urie zugi>gtn. Puls und Respiration sind Itesrhleu-

iiigt, letztere oft bis auf 100 Athcmzüge M.; leichte

Dämpfung in den unteren Hrostparticn, bei der

Ausoaltation vermehrte Hi spirationageräusche und
Reiben. Die selten eiBtratend« Uene^ung kflndit aiob

an durch Nachlassen der febrilen Symptome und R9ek«
kehr der S' crctioneri ; v, tlständige tJesuiidurij^ in

wenigen Wocbca. Manchmal tritt eine falsche Besse-

rung ein, der mit Rückkehr d-r febrilen Sympti-m«

meist ein schnellet Tod folgt Hisweikn werden auch
Delirien bei den Thiurcn beobachtet, {n denen sie

dea Menaeh«n angieifsn. Bei der Seotlon atellte B.

featt Blot bellrotb, dBnnftflsBfg; telohter gerinnbar
Fleisch heller gefärbt, interinuseulii'es Pettgrwebe tief

btäunlich. Milz hed(utenil verp;össert, Pulpa erweicht,

fast fliissii^. Im Lalmi;;''n a'.s fialh^iinornische Er-

scheinarg zabireicbti dunkelrothe Eccbymoscn und
vielfache Erosionen im Epithel. In Dünndarm ausge-

sproobene Eotzlkadnag»ersoheinBBgea und Bcohymoaen
im Colon nod Coeeamj Reetom gerSthet mit aoage*

dehnten Haemorrhagien, wenn im Leben blutiger Dareb-

fall vorhanden gewesen war. Leber stets bedeutend

verßrns.sert (bis zu 27'/, engl. Pfund), Farbe liegclroth

bis daukclgelb, unter der Kapsel gelbe Streifen, Gallen-

ginge stark gefüllt. Gallenblase gefüllt, bisweilen ge-

waltig aoagedehnt. Nieren dankelbraun, bypetämisrh,

Parenebym entartet. In der Rinde sahlrticbe Peteobien.

Blase durch blutigen Harn acsgedchnt. Lungen manoh-
mal tiupbysematös, manchmal mit Erscheinungen einer
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BrOtt«bopnenmonio , fast immer Jedoch Sita einer hypo-
atotlMlieD PneamoDi«. In vielen Fällen Pleariti»-Br-

soldnoiiBen. Han nomal bis auf ubireiebe Bocby-
OMD im Perioardium. Hei den Thieran, wtlaM
Gebim-Sfraptome gezeigt hatten, fand B. die harte

und weiche Uirntiaul bedeckt mit eochymo tischen

Flftcken, die RlutKefässe stärker injicirt und das Kluiu-

hirn ebenfalLs leicht afficirt. — Kine Behandlang hat
sich als nutzlos (.TwicseD. B- scblieflit mit differential»

diagnostiscbeu Bütracbtangen seittt Hittbeilangen Aber
da« T«saa-Fieb«r, dwaen Ortpmiif «r «bmlalU wf
Hioroorganianeii inHIeVfBbrt, deren Katar Jedoch noeb
sieht festgestellt zu sein scheint.

lo einem am 17. September IbdO zu Chicago ge-

baKenen Vortraga fiber einige neoere Untersaebangen

Ton II 1 jsthierlmnkheiten, handelt Salmon (20) be-

sonders über die tvei nordamenhaniscben Schweine-

seooban (bog-obolera nod swine plague) nnd äber das

TaxaalalMf.

Nach mehrjähriger Beschäftigung mit der Iclztg«?-

nannten, räthseibafteo Krankheit, spricht er sich dahin

aus, dass sie keit>e baoteritisehe Krankheit ist und alle

bisher TOD Anderen mitgatbeilten Hafanda too Bacterien

in Blnta and in 4aii wwalwii saf IirlliDniam. nämlich

Teravtainigimgan da« Untenmohnngsmaterials beraben.

Er erittirt sie ffir eine Halariakrankheit, weieha dorah
Keime, die mit den Laveran'schen HmltriarOrfimiHMll
übereinstimmen, hefTorgebracht wird.

Di'iser Infcctionsstofl fand sich in den rotbcn Blut-

k5rperoben, konnte aber nicht cultivirt werden. In

ftllen ontersochten Fällen, aus Virginia, Nord-Cwollnt
mid Tasaa «ordan die nämliabaa Kala« im Blat» an*

getroffm, biawwilan in jedem Bhitfc0rpereibaii. Sia ae^
stön n die Rörperchen, wonach der rothe Farbstoff im
Harne auftritt. Weiter ist experimentell bewiesen wor-

den, dass die Weiden inficirt «ardail UlUiaA iwh
tiiuse von südlicb«;m Utndvieh.

Seinen Mittbeilangen über die Erreger des Texas-

Pial»»r (iS) aohtokt Smitk atne Sohtldwimg dar

Krankheitssymptome und deren Entstehung Toraas.

Die ersten Rrsebeinungen, welche sich noch vor

den offenbaren Ausbruch der Krankheit einstellen,

sind ein Ansteigen der Temperatar Ton 101—102* F.

bis auf 106—107^ F. Auf dieser Höbe bleibt in

aohiiaran VUian dialanpemtar witannd. U— 15T«gan
atahaa und ist dura bagMtat von aUgamainen
Schwäeheerscheinungen. Wenige Tage vor dem Tode
stellt sich Hacmoglobmurie ein und bei der micro-

seopiaohen Blutuntersuebung l.isst sich eine bedeutend--

Verminderung der Zahl der rotben Blutkörperchen

constatiren Die Seotion ergiebt folgenden Befund:

SclmaUa Gnionbarkait das Binta ta ieaten Kooben,
Milz TwrgrBsiari mit erweieblarPnlpa; Leber galbbraao,

die GallencanSle stark gf»fflllt, LeberzcUen fettig de-

generirt und die (iaile der Blase dick, kaum flüssig;

Nieren diffus ger.''.het, das umgebende Bindegewebe
blutig üdematös; mehr oder weniger auag&dehnte
Eochjraosen im Duodenum, seltener solche im Coecum.

Dia baiotariologisfliia üntersuehuog dea Blatas warvial-

iMh rsaaltetloa. Dagagan &nd S. in dai Hill, Labar,
Knochenmark Coeoan van mm OorelMMaaar,
welche in den rotben BlntkSrpereben sitsen, meist ein-

zeln, selten zu zweien oder dreien. Mitunter sind

Diploooccen vorbandeD, «eiche £. als Tbeüungsresul-

tate ansieht. Uebertraguogen mittelst Injection von

zerriebener Milzpulpa gelangen nicht. Züchtungen
waren ohne Erfolg. S. hält auf Grund seiner vielfachen

UDtanmehangen das Teias-Fieber für eina Blotdisao-

Intlon in Folg« Zerstörung der Erythrocythen durab die

von ihm gefundenen Microorganisroen. Die von Kabei
beaebriebene seDehenhaft« Hämoglobinurie bei den Kin-

dacn dar Oamutlmdar bilt 8. trata annigtaabar ibn-

licber EraabaiminfBii nidit Ar Idaatiaab stt 4aa Tana-
Fieber.

Canlafiöse fteara-Pneamaale Cadeac (4) m^rb'

den Vorschlag rom Pferdetyphus oder von der Brust-

sanaba «Ina baaondara, aalbatatiiidige Speoiaa «la ««n -

tagiöse Pleuro - Pneumonie des Pferdes absn-

treDoen. Symptomatisch ist dieaalb« dorob Palgandaa

m«gai«iebaet:

Beim Beginn Versagen des Futters, safraorotbe
Färbung der Schleimhäute, Steigerung der Körperwärme
am 3*— .S* C. , Zunahme der l'uls- und Athmongs-
freqaenz, Husten, häufig etwas rostbrauner Auswarf
und Abgescbiagenheit. Wahrend des Bestehens des
Pferdetyphus zeigen die Tbicre dagegen Abstampfnng,
Schwäche, Hin- and Uersohwaokeo«. sarSse loflltmtüm
der hellgelb gefärbtan Ssblaimblate, Tbrineoflass and
halben Lidscbloss, alles Symptome, welche bei der

Pleuro- Pneumonie fehlen. Bei letzterer treten sofort

vrlliche Lungcnsyraptomo , be!?tehcnd in Scbenkeltoc
bei der Percuiision, in Rasseln, Bronehialatbmen ond
saocadirtem Athmen aaf. Beim Pferdetyphus erfolgen

dia Loanlisationen apAtar and aa «ardan dieaalban nia-

nula so typiseb.

Das zweite Stadium der PIcuro-Pneumonic ist dareh
eine sehr deutliche Besserung des Allgemeinbefindens
ausgezeichnet, wührend beim Pferdetyphus die allge

meine Sobwik'he fortdauert. R^i ersterer werden die

pareatomchen und ausCQUatorischen Zeichen der Pneu-

inania immer dettUiebar and enreiobao ihre grösata

Aosbildnng ms 5. odier 6. Tage. Mit dam Bade der
tweiten Woche haben die Tbiere viel von ihrem Körper-

gewicht verloren und die Genesung nimmt noch eine

bis zwi»i fernere Wochen in Äc ^ j Ii,

Bei dem Pferdetyphus ist da.s Kild ein ganz anderes,

indem die StSmngen de^ Verdauungsapparate« in den

Vordergrund treten; auf der Maulsobieimbaat sammalt
sieb ein dicker schleimiger Uebersog an; 'dia Ffsvdo-

ipfal sind klein, mit Schleim fibenogan nnd aa tvatan

an verschiedenen Orten, in der Haut and in dan innarSB
Organen. venSse Uyperiimieti auf, die in der Lange
da» Geweb« nicht so stark verdichten, dass KronebiaU
atbmen zu Stande kommen könnte.

Manchmal sind die Symptome der Plearo-Pleumouie
nicht so typisch ausgebildet E< giebt abortive Formen
mit nnbadantendan LooaLiaatioBan in dan Lnogani in

udana ftllen nnd d!a oimalnM Hepntisatfonsborda

in der Lunge klein; sie eonfluiren nach einiger Zeit

und veranlMsen erst spät percutorisohe und aosonlta-

. r sehe SUwptomi; dio Pmgnoaa diaaer Varielit iat

schwerer.

Bei einer dritten Form wird die Pneomonia dttPOib

eine BmstfaUantxfindQng «omplieirt, dia dia PMtgnoaa
abenistls erbeblieb enebwart; femar kSnnan himrr*
rhagische Nephritis, Pericarditis, Kndooarditis, Synoritis

und Arthritis hinzutreten. Auf lirund dieser Sympto-
matik hiilt C. eine Trennung der Pleuro-Pneumonie
vom Pferdetypbus stets für durchführbar. Anatomisch
ist erstere durch ein fibröses Exsudat in die Alvaolan,

afantMll «oeb in dia Plaorabfible ebanotaitoirt} in

tddtliab varlnalbnden PlUan fsblt latstaraa nia. IHa
Exsndation führt manchmal zu Gangrän. Der Pferde-

typbus bedingt dagegen keine fibröse Exsadation, son-

dern nur Hyperämie, Oedem und Gangrän in der Lunge:

dazu Stürungen im Darme. Diese Krankheit befallt

Tbiere von Jedem Alter, während die Pieuro-Poeamonie
nur bei jungen Pferden, bis höchstens zum Alter von
12 Jahren vorkommt. Letztere ist durch Impfung leicht

and aiober übertragbar, wibnad Vanuebe dieser Art

bei Pferdetypbus bis jetzt niebt ^nwandsfrei gelungen
.^ind.

Das Contagium der Plenro-Pneamooie bestobt in

ainam knpaalfraian Gnaaua, «aloibar oft an Diplaoeaoan,

Digitized by Google



iLiiixBHBeM mn SchOti, TauunaAinimBi. 637

Miten SU Kettet! verbunden ist und sich leicht nach
jeder Metbode, auch nach der Gram'scben färbea ISsst.

Der Autor bat diesen Microben in einer grösMfWI 2ahl

TOS mien Biobgewieaan. Er «iobat nar lugaim ond
nur Iwi «fner Wirm« von Sft^ST* C; in B«aillon
bildet sich ein pulveriger Niederschlag; auf Agar-Agar
entsteht nach 24 Stunden ein weisser, dicker, fettig

gläniender Tropfen, dessen Aussehen an Wachs erionert;

er wiobat stark in die Breite und wird allmälig silber-

weiss, dabei trocknet das Centram im Itafe der Zeit

ein, «iiinad dio Paripberi« iniiair grSrnr wird. Auf
KartoiblD flod«t kdn Waohttbtim atatt Die BMOtion
von Bouillon wird nicbt verändert. Das Waebstbum
ist ein aörobisebej und der Organismus stirbt im La-
boratorium im Laufe eines Monates ab.

Detibrinirtes Blut von einem inficirten Kaoincbcn
wurde einem üsel in die Lunge gespritzt; es entstanl

ttioe tjrpisfibo, io 3 Tacen tödtticb endende Pleuro-

PnMBaonle, dMian ItetaiMiong durcb das Trauma allein

nfeht n «rkHren gewesen inre. In allen Tbeilen der
Bmatetiigeweide konnten die Coeeen in grosser &bl
nachgewiesen worden. Die intravenöse Injeotion von
2 com Bouilloncultur veranlasste beim Hunde Fieber,

welches jcdLcb in wenig Tagen vollständig abheilte.

Eine grössere Menge von Cultur tödtetc ein Versuchs-

tbier. Einem anderen Hunde wurden 3 com Blut in

die LnftroJire ^pritst aod dadareb eine Lungeaent-
iQndtiDg eneagt, die fa Heiloog überging und eine

Iromnnität gegen das Contagiura zurückliess.

Kaninchen und Meerschweinchen sterben an einer

allgemeinen Soplicamif und nur in seltunen Fallen

kommt b3 tu einer typiseben Pneumonie. Katzen und
Ratten sind imnaD.

Die TiraleBB dieaee Cooeiia iat leiobt la ateigem
und in mildem. Oeeteigort wird *ie beim Oarebguig
dareib das Kaninchen. Macbt man bei diesem Tbiere
ein« Serienimpfung in der Weise, dass von einem Ka-
ninchen stets auf ein folgendes geimpft wird, so er-

reiche schon beim »eehstcn Impfling die Virulenz einen

so hohen Grad, dass das Thier in i' S!jirden zu

Grunde geht. Bei zunebmecdem Alter nimmt die Vi-

rulenz stark ab, so dass z. B. von einer S8 Tage alten

Cultur eine Ii\}eotion ren fieem ein Kanineben erat

naob 5 Tagen tn Grunde riebtete.

Die Einwirkung einer Wärcne vun 57—58* C. wäh-

rend 10 Minuten schädigt die Vermehrung des Orga-

nismus nur wenig, während eine Krwärmung auf
60—61* C. denselben ^ohon in 10 Minuten zerstört.

Das Eintrocknen des Blutes bei gewöhnlicher Tenpa»
latar and bei 8S* C. leratirt die Vimlens keineewegat

sondern eonaerviri sie eiber, sedaas eingetroekneto

Rrankheitsproducte in Form von Staub noch lange

Zeit hindurch zur Verbreitung der Krankheit bei-

tragen können.

Die Wirkung der Antiseptica wurde in der Weise

geprüft, dass eine Spur der Cultur an einem Fiatin-

drabt in die auf ihre Desinfectionskraft zu prüfende
Flüssigkeit während einer bestimmten Zeit eineetauobt

und diese Spar bienaf auf Agar-Agar von 31 'Wirme
anagadlt wnrde. Die Ipren. LSsung von Snblinat
vernichtet die Keime in 10—15 Minuten, während v. n

den bekannteren Antiseptica sich keines als brauclibar

erwies. Die specialen .Vngaben sind i«j Original nach-

zulesen. Auch die Einwirkung von 45 ätherischen

Gelen auf den Mioroben wurde untersucht und gefun-

den, daaa dieaelben die Viralens sebr feraebiedm be-
einfnaaen. Am wirlraamaten war ZimmetSt, wefebea
einen Tropfen Cultur nach 10 Minuten langer Berüh-

rung für Meerschweinchen unschädlich machte, während
TOn den anderen viele sich als wirkungslos erwiesen.

Die Krankheit ist in hohem Grade oontagiös. Die

Eingangspforten des Ytnu sind der Verdauungs- und
der Atbnanaapmtat aod die Uebertregoag Sudetao-
«Olli dofVh dis madien als aoob die elngetroekosten

and pulverförnigen Krankbeitsprodnote statt

^•kfMewMt e*r iMaBaiM lf*4M». tSM. Ad. I.

Als Vorbauungsmittel empfiehlt der Autor sehe
frühzeitige Absonderung der Kranken* mit Pflege doieh
ein besonderes Personal, sorgfiltige DäaiBfMie& der
Still^ in welchen die Krankheit aosgebrocben ist, und
reiehliebe Durchlüftung derselben zur Verdünnung dee
Virus. Als Desinfeotionsmittel sind .sii L i irs Waassr
and I prom. Sublimatlöaang besonders wirk&am.

n. Famitci im AUgmeiMi.
1) Capitani, M. de, ün caso di oistieerens bovis

al pubblioo maeello di Milano. Giorn. di med. vet.

prat. XXXIX. p. UCk — 2) C hau V rat, Liiigua-
tules t6nioides dans Ic^ cavites nasales et Nematodes
dans les bronchcs et les ganglions bronobiquee d'un
ohien abattu commc suspeot de rage. ReooeiL p.489,— 3) Curtice, C, The animal parasites of abeepi,

Wasbington. — 4) Danilavsk/, B., La paradtologie
eomparee da eaag. t. Noavellea reeberebee aar Tee
parasites du sang des oiseaux. — 5) Deffke, Neuere
Forschungen über Entozoen. Sammelreferat, Honatsb.
f. pract Thierheilk. I. S. 323. — G) Dufour und
liaoon, Tödtliob endender fall vou Cysticercus-Inva-
sion beim Hunde. Lyon. Jfoum. 1889. p. 630. —
1) Frank, Moeor noemosoa. Deatsohe Zeitaohr. t
Tbiermed. 8. S9T. ^ 8) Onillebeau, A., Ein neaer
Fall von Cysticcmus der Taenia saginata beim Rinde.
Schw. A. S. 174. — 9) Derselbe, Ein Fall von
Ecbinocoocu<i multilocularis tinn llir.le Ebendas.
S. 169. — 10) Imminger, Das Vorkommen von Band-
würmern beim Pferde. Deutsohe Zeitschr. f. Thiermed.
S. 896. — 11) KJerrulf. G , Nagra fall af ijnt bos
nStkieator. Tidtkr. f. Vetcr. Hediein oeb Hasdj««-
skStsel. f. 59. — IS) Kösters, Uebertragung von
Trichophyton tonsnrana von Pferd auf Menseh. Milit.-

Vet-Ztscbr. II S. ^'^ - 13) Krabhc, H
, Hläreorm-

lidelseriie paa Islaaa og de imod dem trufoe Foran-
stallninger Tidsskr. f. Votcrin. p. '2i)b. — 14) Le-
bedeff und Andreefl, Transplantation von Eobino-
coccusblasen vom IfSBSObsn auf Kaninchen. Zur
Oaanistik ron BehinOMOSuaerkianken. Wrataeb. 1M9.
Ne. M. — 15) Lemke, Lebender Randwarm Im Bnfe
eines Pferdes Milit. Vet. 7tschr. II. S. 22G. — IC)

V. Linstow, Grus viridirostris getiiidtet durch den
Parasitismus von Syngamna sclerostomum. Centralbl.
f. Bact. Bd. Vlll. No. 9 S. 259. — 17) Mauri,
Zwei Fälle von Stiongyluskrankheit beim Hunde. Re«
vue v6t<r. 1889. p. 371. — 18) Megnin, Presen-
tation de cultures de Champignons de quelqu^ teignes

d'animauz domestiques. B«o. Bullet, p. 188. — l'J)

Monier, B., Sur un parasite, qui Vit dans Tos etb-

moTde et dans les sinus fronfaui du Puteis. Bevue
biolog. du nord di- !a France. Ann. 11. No. 6. p. 242.
— 20) Morot, Sur divers cas de douves erratiques

cbes la vache. Reo Bullet p. 191. (M. berichtet

mehren F&lle von verirrten DutOBBen in der Baoob-
wood u. s. w.) — 81} MsaniBBa, G., Ueber einen
dreikantigen, zu Tsenia perlbltata gebSrenden Baad«
wurm. Revue v0t6r. p. 478. — 22) Derselbe, üeber
ein fälschlich als Schmarotzer des Pferdes bezeichnetes
Insect (Trichodectes quadricsrnis Gay). Ibid. p. 73.

— 23)Ostertaj7. I'eber das Absterben der Cysti-

oerken. Menatsh i ^nct. Thierbeilkd. I. S. 253,

—

Sd) Peaat, üeber eine Milbenkcukbeit des Ziegen-
ebres. Ravae vMdr. 1889. p. 488. — SS) Perren-
cito, E., Ecbinococchi net euore e nel fegnii Filarie

nello stomaco e strongili nel colon di cinghiai. sardi.

Oiorn. di med. vet. prat. X.XXI.X. p 82. — 26)
Pfeiffer, Unsere heutige Kenntnisj» von den pathe-
genen Protozoen. Centralbl. f. Bact. Bd. VIII. No.td.
S. 761. — 27) Podwisottki.PaoroepermieninMIUuMr'
eiero. St. Petersb. Zsitsoliiw f. allgem. Tetarialrmed.
S. 81. ^ 88} Podvysaoaki Jan., Stodiaa Ober
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OoMldien. Das Vorkommen von Cucci<iicn in Hftboer-

«i«ni. Cratnibl. f. «Ug. Path. Bd. 1. No. & —
29) Rtilliet, Une etptnenee propre i Itabttr te node
d'alimentation 'la Distome h6patif]np. Bnll. (le la soe.

zool. de Francr. Tome XV. p. .S8— 91. — 30) Der-
selbe, Une notivcllf afTection panviitaire du lu>vre et

du lapin de garenne. Revue des scienoea naturelle

appliqu^es. No. 8. — 81) Derselbe, Les p&rasites

des Mimai domeitraaM an Jwoo. La Nataraliste.

Paria. Sir. IL Aon. Xri. Nb. T9. p. US n. 148.
— 32) Rats, St. V., TJeber die Wanderung des Pcnta-

stomum dentioolatam. Veterinarioa. No. 7. — 33)

Scbaper, Die Lebcregelkrankbeit der Haussilugethiere.

Eine ätiologiscbe und pbysiologisoh-anatomische Unter-

snebung. Deutsche Zeitschr. f. Thiermed. S. 1. —
34) Velzen, F. A. van, Bydrage tot de leer der di-

stomatoso. Tbierärztl. Blätter IQr Niederl. Indien.

Bd. T. S. 10. ~ 8&) Webster, F. SimoUnm or

ttuffate gnats. Anertr. Tet.-Beriebt 8. 456. — 36)
WiUach. Si'lerostoma ayraatura. Ein Beitra^j jur
Kiitwicki'luiigsge-schichte der Nematoden. Saarbrücken.
— 37) Zsehokke, Fr., Rfcherches .sur la strin'ture

anatomique et histologique des Cestodes. Uemoires
de i'InstUut nat. gcnöv. Vol. XVII. — 36j Der
selbe, Ueber BcUurioeepbalenlarven in Tratte talar.

Oentialbl. f. Baeb Bd. 7. No. 18. S. 898. — 89)

Zwaar demaker, Cirrhcsis parasitaria. Vircfaow's

Archiv. Bd. CXX. — 40) Ikobachtungt'n Aber die

Kchinococcenkrankheit. Deutsche Zeitschr. f. Thierme*!.

S. 295. — 41) II cisticorcus bovis nelle carn*. üiorn.

di med. vet. prat. XXXIX. p. 474. — 42) Thierische

and pflaosliebe Parasiten bei den Anaeepferden. Mili«

tirnnpori; S. 186»

Onillebean (8) giebt gelegenllieb eineaPlalle« van

lahlroichcn Finnen in der Mu.'iculalur eines (?rei

Wochen alten Kalbes eine Uebersicbt über die bei

Rindern vorkommenden Gystloerken.

Das Rind beherbergt drei Cysticerken: nämlieh den
Cystioerons teouiooUie, den Jiebinoeooeos pelynorpbns
nnd den Oystieereoa der Taenia aaipnata. Der ettte

hat seinen Silz im Netze nnd in den Singeweiden, der

zweite vorzugsweise in der Leber nnd der Lunge, ge-

legentlich freilich allenthalben, der dritte aber, wie im
beschriebenea Falle, in lieo Muskeln, Zu dieser für

die systematische Bestimmung wichtigen Thatsache ge-

sellt sich ein Merkmal aus der Entwicklungsgesebichte
des Embryos. Bei Taenia marginale wiebst deraelbe

raacb, sodasa er naeh 81 Tagen eine Lauge ren 6 bia

8,5 mm nnd eine Breite Ton 8,5—5 mm erreiebt, ebe
noch die Kopranlage sichtbar wird. Der Embryo der
Taenia Echinococcus entwickelt sieh dagegen sehr

langsam: nach 4 Woehen betnii;t sein Ausmaiss
und 0,35 mm, nach 8 Wochen 0,5 und 0,ä mm. Da-
gegen weiss mau, da»s dir i:u].bryo der Taenia saginata
nach 17—85 Tagen 0,4—1,7 mm miset. nnd im vor»
liegt nden Falle betrog der Dnreibniesser 0,5 mm.

Noch ein drittes Artenmi rkmal steht zur Verfügung.
1. cuckarl hebt hervor, dass der Embryo der Taenia
.saj^inata von einer vrim Wirlhe ^gelieferten Hülle um-
geben wird, deren Dicke viel beträchtlicher sei als b<:i

nuneben anderen Speeles. Auch dieses trifft in unserem
Falle so, so dass, gestQtst auf die enr&hnten Merk-
male, die Diagnose als vOlKg geaiohart betraditet Ver-

den könnte.

Armeeliygieiie und Armeekrankheiten
boarb^tak ron

t

Dr. VILLARET, Königlich Preusaischem Ober-Stabsarzt.

L Geaoliiehllicbea. Allgemdne«. Eniibrnng
und Wasserversorgung \fir3cli1iyiciene. Re-

kUidttng und Lagerung. Caserneo und
Fiittd«nalax«rethe (Y«iitiUüon). D«ainfi»eli«ik.

1) Frölieb, H., Die ältesten bekannten Kriegs-

Verwundungen. Prager Wocbensebr. 16. S. 197. —
21 Kircbenberger, S., Kaiser Josef II. als Reformator
d<:-4 'sterreichiseben Militärsanttätswescns. Ein Beitrag

zur Sanitätsgeschicbto des k. k. Heeres. Zum 100. Sterbe-

tage Weiland Sr. Majestät Kaiser Josef IL, Wien. (Ein

auch für nicht österreichische Sanitätsofficiere lesens-

wertbes finob.) — 8) Boissonnet, Los b6pitans
militairee avaat ia Rtrolution. Revue dn serrioa de
t'intendanoe. 1889. p. 1808. (Eine historisebe Be-
tcaehtong.) — 4) Los Ambnianeea et les bdpitans

s4dentaires de Tarmte des Alpes en 1799. Arehiv de
nü. et de pbam. niltt. T. X7. p. 819. (Sebilde*

rting einer Aniahl von Rcservelararethen [hopitani

sÄdeutaires], von lliil'>lazarethen (b intaux auxiüaires]

und von fliegenden Lazarelhen [h'ipitaux ambulants],

welcbe damals in den betreffenden südlichen Departe-

ments errichtet waren.) — 5) Dupont, Relation ehi-

rQTgieale do si^ de Mayene« (1. Avril k 98. Jnin
1198). Ibid. 1«9 et 1890. T. XV. p. 158. (Biao
historisch-wissenschaftliche Darstellung.) — 6) Le servloo

de sant^ pendant la joumde du 13. vend4ffliaire (le

5. Octobre 1795). Ib d. T XVI. i.^Zl. - 7) Lyman,
G., Quelques particularil6s du service m^dical pendant

la guerro de s^eession. linston Journal. II. 7. p. 145.

— 8) Derblicb, Ein Mensohenalter Militärar/t. br-

innorungen eines k. k. Militärarztes (Verf. schildert

•mne EMsenliohen Srlebaiseo nnd dabei die Verbält*

ataao dea k. fc. ArmaB>SanittiBVBNna nnd ibi«

«icklnng in dieser Zeit) — 8) frSltob, B,, Zw
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Militir-Saniiiitsverfii'ihung der Vfreinifften Nordaraerikas.

Militärarzt. 14 u. 15. (Kür uns von geringem Inter-

esse.) — 10) Erinnerungen aus Dalmatien. Von einem

ftlten Militärarzt, übend. 18 a. 19. (Feuilletonistiscb

Kehalten.) — 11) Maiid/, J,, Sia« bi«mpbit«b»SkiiM.
Leipaig. - 12) Di« Abtbeilanff Ar MiHtirSkiiitltt-

wesen auf dem X. internationalen medicinischen Con-

treu ta Berlin 1890. Deutsche mililärärzii Zeitscbr.

m 9 u. ta

13) Mongrand, Guide n^dical de Toffioier d'in-

tenteri» d« nariB«. Päd«, (Klcinei H&lfirtMohuibiMli.)
— 14) Hftmikl lur mmj nediwi MTrisw. Loadon.
(HÖtfsbuch rar flen Mililär-Sanilitsdienst.) — 151 Du-
ponchel, K., Tialte de mtdecine l^dale militaire.

Paris. (Bin Instructionsbuch für den Arxt, eine An-
weisung in allen li«ruf&{ragöo, besondera in den dem
Militärarxt vielfach Torkoramenden heiklen Fragen der

Atteatkoaatellung, der Beurtbeilang derDienstunbrauoh«

bsrea und Invaliden, der simulirten Krankheiten, ebenso

dei Inteaten Knakbeiten stete tieber und dem Oesets

entepfeebend «i rerhhren.) 16) Bnrlnrfltnx, La
vie du Soldat cn tem(^is de paix. Annalea d'hygiine.

2. p. 114. (Hygiene des Friedensdienstes.) — 17)

Die bygienisebcn Vorhiiltnissc der giössercn Gamison-
ort« itt österreichisch • oogarischen Monarchie. (Der

V. Baad «Pnaibarg* iit erMhiMwa.)

18) Maestrelli« II vitto det sotdato. FiraaWi
2. Auflage. (Rin Handbuch für den Gebrauch in der

Armee, diu Verpflegung betrefTend ) — 19) t. Kranz,
/u-sammenstellung alter and neuer Kmährungstheorien.

Militärürzl. Zlscbr. Hefte. — 20) Ssndakow, Ueber
die Kinwirkung der Fastenkost auf den russischen

Soldaten. Mil. Woebenbl. No. 88. (Eelefat »as rose.

milliiintL Zoitiehrift.) — Sl) Boanr, Haie aar na
nutda d« «OBtantaaUoo da faia p«r to aiaoor atotonif^.

Irehiv da mM. et de pbarn. ntlfl. T. XT. p. 4C9.
— 23) Beaudonin, Essai des «tam.ij^ea. Ibid. T.XVI.

p. 398. (Verf. Riebt iwei kichto Methoden an, deu
Hli.'gehalt in Veriinnungen festzus'.cilcn.) — 23)
Bliesener, Die Ueainfeetion von Trinkwasser dorob
gallertartigen und ozonhaltigen MagBMiabnit Ottaiaehe

militiiirsU. Zeitaobr. Heft IS.

24) Maestrelli, II earioo de! soldato studiAto da)

puuto di vista igienico. Giorn. med. 487. — 25)
Schorr, i^inige Bemerkungen über Hygiene und Sani*

tätsdieost auf Märschen. Militärarzt 17 u. 18.

26) Lorenz, Ueber die Brauchbarkeit wasserdichter

Stoffe zur Bekleidung, mit besonderer Berücksichtigung

der Bekleidanf des Soldaten. Bbendas. 88 u 24. (Ist

noeb niobt beendet.) — S7) Hobein, Mieroorganismen

in Unterkleidern. Zeitschrift für Hygiene. IX. 218.
—- 28) Eine neue Fu-isbekleidun? in Oesterreieh-Ungarn.

Normal \ r : 1 riungsblatt für da-s k. k. Heer. Decbr.
— 29) Der Krsatx des Strobsaoks durch einen Holz-

wolliaek. Anaeeblatt No.«.

80) Oripois, 9nr Torientation 4 donner ant bÄtl-

ents militaire.'i. Rev. da g6nie milit. Mai-juin. 1880.

— 31) Augicr, Lalrines ;v tinctte - biphou pr.ar «ta-

blissements militaire. Ibidem. 3 p. 201. — 82)
Budde, V., Versuche über die zweck mässigste Fom
der Luftabloitung bei der Winterventilation bevobatar
Biaaie. Zeitschrift für Hygiene. VlIL 607.

89} Aobr>rt, NoaTslIea eip4rienaes sur la d^-
iafeation des appartements et des objeta qui les meu-
blent, k I'aide de l'aoide sulfureux. Bullet, gener. de

th^rap. 4. 54. — 34) Pfuhl, Ergebnisse der Prüfung
einiger Deaiafeetloaiappafata» MiUtlfintl. ZeitMibiift.

Beit 2.

2. Dienstbrauchbarkeit.

Allgemeines. Aushebung. Simulation.

35) Amat, Cb , Des conditions d'aptitude pt^siooe
an Service militaire. Gazette m6dioaIa. Nd. 84» oft, 86.— S6) Boaabaraavt A Modifloation« BwmiMa paa-
dant la pivmiftra anade de WTTiee daaa ü taitle, le

poids, le p6rimitre thoraciqoe des jeune^ soldats in-

corporis au 22 r6giment d'infantörie et au 3. rdgiment
des büssards. Arch.de med 'M ilo phi,.-^;n. milit. T. XV.
p. 16. (bringt die Heobachtungsresult&te. üef.)

87} Beenitifnag der dentaebaa Anaaa. Statistiaobiea

Jabrbaeb fBr daa Deatsehe Beleb. — SB) Hilitlr*

statisches Jahrbuch für das Jahr 1889. Auf Anord-
nung des K. K. Reichs-Kriegsministeriums bearbeitet

und heraosgegeben von der Iii. Section des technischen

und administrativen Uüitär-Comit^. — 39) Torre, F.,

Deila leva sui nati nel 1868. Giorn. med. p. 866.
— 40) Compt« rendu sur le recmtement de i'anade

pendant l'ann4e 1889. — 41) Die Aushebong 1889 faa

SaiaadepartaaMt. Progris laiUk Mo. 1048.

42) Tlelter, Simulationen und ihre Bebandlang,
für Militär-, Gerichts- und Cassenärzte bearbeitet. (Die

zweite erweiterte Auflage eines früher bereits erschie-

nenen Werkes des Verf.'s.) — 48) Jacob, üebe^
ainniirta AvgaakiaiiUaitBn. Inaag.*Dlaaart. .

8. yoib«nitiiiig ftr den Krieg.

Erste Hülfe (Verband mit Verbandmaterial).

Verwundeten-Transport (Land- and Wasser-
traeaport). Baraakaa. FraiwilHga HAlf«,

Varaohladaaaa.

44) V. Bergmann, Ueber den einheitlichen Ver-

band auf dem Schlaebtfelde. Vortrag, gehalten auf der

62. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte

(S Bericht im Militärarzt. 3.) — 45) Longmorei
Thomas, On the issueof (ha trat field drcssing Sacketa

to aaldieiB in tine of war. <-> 46) Saaar , l^otbTar«

band bei Kleferbrilelben. Denfsebe WodransobfUt ->

47) Lehrnbecher und Hsr*mrmr Heitrag zur

KeuDlniss der Kigcnscbaften der ^ubiimaUerbandstoffe.

Militäisritl. Zeitschrift. 2. — 48) Pfuhl, K., Uac-

teriologiscbe Prüfung der antiseptischen Wirksamkeit
der für dea Feldgebrauch bestimmten Sublimatrerband*
Stoffe. — 49) Giardina, Ginseppe, Ricerche batterio*

logiobe aal nateriale da medicatura in nso nel B.
Bseroito. Giorn. aMdioo. p. 1469. — 50) Nool,
L'aattsepsie dana l'Wnnte ftanfaiae peodant la gaerre.

Bollattn mad. Mik 48.

51) Guide to stretchcr and bearer Company drill.

London. (lo.struction für Krankenttäger.) -— 52)
Froelich, Loui^, Zur Frage der Transportmittel für

Yenrnndete im Hocbgebiipkri«^ Blitter lär Kriegs-

Tonralteng. No. 4. — 88) waasRand, Dd^sfon
ministerielle mi^diflant les annexe.s au riglemcnt sur If

Service des etajjcs et au icglemeut sur lu service de

sant4 cn campagce. Journal militaire 99. ann^e. (Die

Bestimmungen des französischen Kriegsministeriums

über die Benutzung der Wasserstrassen zum Yerirun-

deten- und Krankentransport s. HUit Ztaebr. Beft4.)
~ 54) Paaer, A., Die militiriadian Laiatangon der
Bisenbahnen in den Kriegen der Naaialt Ofgaa der
militär - wissenschaftlichen Vereine. XXXVI. Heft 8.

(P. erwähnt bezüglich de* Verwnndetentransports nur
die ru.ssiicheti Kmrichtungen 1877/78, die bi^kanntlich

trotz 24 formirter Sanitätszuge recht unzureichend

waren.) — 85) v. Gatten borg, Uebor den militäri-

aaban Wardi der Biaaobalman. Bbaadaa. XXXVIII.

48«
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Heft S. G. erwähnt den Verwondttwitninsport nar
beilänfig.) — 56) Handy, J., Bin weiterer Beitrag la
den Studien über Sanitataiüge. Wien. — 57)Til8oh«
kert, V., Die tracsfiortable Feliieisenbabn im Dienste

des Krieges. OfRan der militarwitsensebaftliohen Ver-

ein«. XXXIX. Heft b. — 58) Le transport jiar iroics

ferrds des bless^s et deü malades peodant la guerre

dans l'arm^ italienne. Rev. milit. de l'Rtranger. 740.

p.409. —69) Do Om»1« GiMiaiiiis d« fer ti l'vaoiM-

fl»iu. AtüIu de mü. «t de piMMrm. milü Tome XV.
p. 161. — 60) Sit tni e 11 ü me-Rose m b c r (^ , La
navigasione interna a vapore orgMiizuta per il soccorso

dci feiiti in guerra. Ririsla marittim«. üttiibor. —
61) Uangianti, B., Lo sgombero aeqneo dei feriti

nella valle del Po. Giom. med. p 288. (Kine tfleh-

tife Arbeit, aber mehr tod loeeleu IntueMe.)

62) Die transportable Lazarettbaracke von Professor

V. Langenbeok, v. Coler, Werner. Zweite vermehrte

Auflage. Hcrausgegtben von v. Coler, Generalstabs-

arzt der Königlicheo preassischen Arnieu und Wcrntir,

Oberstabsarzt im Kriegsministerium. Mit 24 in den

Stein geeebiütteoen Tafeln and i&hreiohen Uolz-

adin)tt«t. — 68} Werner und Schütte« Die innere

Ginriehtang aines trusportablen Lmiette, ele Be>

riebt über den betrelllsndeB in Berlin 1889 sar Raf-

Scheidung gebrachten Wettbewerb bczw. über die in

Folge dcsaen zu Stande gekommene Äussittfllung trans-

portabler Baracken und dazu gehöriger Kmrichlunga

gegenstände von den beiden Verfassern und den beiden

Sebriftfübren des internationalen Preisgerichts erstattet

und Tom Oential<OoBiit^ der Yereine vom Retben Kieoi
TertibntUdit. — Der 6eb»lt ict in dem Buehe von
V Coler and Werner mit rargeoominen. (3. Me. CS.)

B4i Rupprecht, Paul, Die Krankenpflege im

Krii din iin l im Kriege. Zum Gebrauch für Jedermann.

insbcNondero für l'fl'-gerinnen , Pfleger und Aetzle.

Mit 442 Abbildungen. — 65) Criegern-Thumitz,
Priedrieb von, Lehrbuch der freiwilligen Kriegs-Kranken-

pflege beim fieeie des Deataeben Beiebes. Mit einer

Karte. Bearbeitet und henoigegeben im Auftimge dee

CentralcomitAs der deutschen Veieine vom Rothen Kreuz.

— S^) Mappes, H., Taschenbuch fOr Führer und
Mitglieder der freiwilligen Sanitätscolonnen. — 67)

Kuzsati et Castori, De l'emploi abusif du signc et

du nom de la Croiz rouge. Deuz mimoires oouronn^.
77. oiroalaire da <wmil6 intematioaal & Genira. Teir
Baltetin international de biCrohi ronge. No.83. jjaillet.

pagc 69. — 68) Le Associazioni di soccorso ai feriti

in guerra. Giom. med. p. 1522. (Darlegung der mit

staatlichem Beistand er(ült:ten Organisation der ver-

einigten italienischen Vereine d<>r freiwilligen Hülfe

[Rothes Kreu» und M.ilteserrilter], ihres l'tr.^snals und

Materiala.) — 69) Schüler - Krankemtriiger. Kriegerbeil.

No. 1. 8. 8.

70) Nieolai, U. F . Dar Sanititidienst bei einer

Cavallf rie-Divisioii im F'iflde. Ktn Kntwurf. Militärrtl.

Ztsohr. U. 3. — 71) Mundy, J., Ein V ^rschldji iür

practische Ucbungon der Sanitätstruppen zur Friedens-

ceit Soaderabdroek aus ArmeebiatU No. 24 u. 25.

IL iMMkmAMlM.

Infcclionskrankhcitcn. Durch den Dienst erzeugte

Krankheiten. (Klein-Caliborgewehr.) Andere Krank-

heiten. Statistik und Berichte. — 78) Burlureauz,
Q6n6ralil6s sur le» maladiei eontagieoses les plus fr6-

qnemment renceotr^ee ebe* le «oldat, sur leur tb6ra>

pentiqae ei levr prophTlaiio ntionoUea. Arohir de

wM. ei de pharm, miiit p. t89. (ffino die ffe^

Mbiedone Steiiupg der aMleekeBden Xraakbeiten an

einander utc. berührende klinische allgemein gehaltene

Siadif.) — 73} Ber irand, Le (yphui k rarmie dee

Pyr<Ato*orlen(atff en 1T98. Ibid. Tome XV. p- ^^9.
— 74) Aubcrt, Relation d'une ipidimie de fiem
typbüi ie qui a sivifsur te 28. r<gimcnt d'infanteiie et

sur la pnpu i'.i Hl ']: iri ".ille de Bourg, en d6oembre
et en janvjttr lS!?ö I68a. Ibid. Tome XV. p. 81. —
75) Arnaud, Ktude aar den dpidimiee de fiirre

Irpboide observies k la ouene BIqaier ä Nice. Ibid.

Tome XV. p. 180. — 78) Sebneider, Propbylaiie

de la fi^vro Ijphoide dans Tarmäe fran^^ise; amilioration

de l'cau d'ahmcntatien. Revue d'hyg. p. 8. — 77)

Diminution des cas de fi^vrc typbtiJe dans l'armee

fran^iso corrcspondant aveo la suppreasion des fosses

d'aisanoe fizes et la pnret6 des eaox potables. Sem.

med. 9.-78} Achintro, Relation d'une ^pidimie

de dyaentdrie obaenrfe aar le 11 Urne r6gim«nt de cai-

raseiere, k Lnneville, en Joillei et aoüt 1888. Anbiv.
de m6d. et de pharm, milit Toae XVI. 84. — 78)
Zemanek, Adolf, Da") Weehselfieber in der Armee.
Militärarzt. 5. — SO) Die Influenza in der Königlich

preussischen Armee. Aus den Acten des Kriegs-

Mintsteriums, Medicinalabtheilung. — 81) Maljean, A ,

De la traasmisaibiliti de la tuberoulose par remboucbure
des inairamenta de muiiqae. Arobir. de med. et de
l^rm. milit. Tom«ZV. p. 190.— 83)8ohmeiablart
L., Da« TiaehoB in der Araea. MUiliiant 19.

83) nertel6, i: ^ -njogM über animale Impfung
io der französischen Armee.

84) Couetau» De la fatigae daas »es rappoita areo

rfitioleglodea maladiatdea armto «n pais eten oantpagne.

Arcbives de Med. et de Pharm, milit. XIV. (Binflnss

der Ermüdung — fatigue — und der Ueboranstreogung
— surmenage [. igi-iitlich : Ueberbetsung.r-jt eraatreibung]
— auf di'i Kntilehnng der Armeekrainiboitcn.) — 85)

M arti US, Ui bcr Uer/,krankb«itcn bei Soldaten. Vortrag

gehalten auf der 16i>. Versamnnlung deut&cher Nator-

forscher nnd Aente in Ueidi-iberg. Abtbeilang für Mil.«

Samtitewnien. — 86} Xbuin, Die Botatebang fon
Henbbievn tn Folge Ton lotoffiefenx and Bnnudang
des Herzmuskels. Eine S'i;r!i-" Dtsch. militairärztl.

Ztsohr. H. 11. — 87) Bre.tiiiiL:, Kritisehe Stuiien

zur Pathologie und Therapie v nnenstich und Hitz-

schtag. (Bringt nichts Neues.) — SS) Fetella, Gio-

vanni, Insolazione e colpo di calore. Giorn. med.

p. 678. — 89} Boyer. ä., Du ooeur forc6 daoe l'io-

fanterie de marioa. Tbtee de Paris. — 90) Nimier,
De quelques l^ione profieeiionelles da seldat dans
l'armi« allemande. Arebir. de mM. et de pharm, milit

p. 384. — 91) Ueber weitere mit der Cbromsänre-Beband-
lutig des Fussschweisse« in der Armee gemachte Kr-

fabrungen. Aus den .\eten der Hedioinal - Abtheilung

des Kricgsmioisteriums. Militairäztl. Zeitscbr. H. b.

98} Brune, Paul, Die Gecehoeeiriilcang der nanoo
Kieinealibergevebre. Bio Beitrag stir Bearueilaog der
Schusswunden in künftigen Krii p r Mit 7 Tafeln in

Lichtdruck Tübin>;tn. — ;i3) ilaliart, J,, Die Ge-

sohossfrage der Gegenwart und ihre Wechselbeziehungen

zur Kriegscblrurgio. Wien. — 94) iNimier, Le Ifaioos

produites par les balles de petit calibre k enveloppe

rdsiataote et en partiealier par le projeetile de goMt«
de 8 mUlimitrea adopti en Antriebe. Arebir. de med.
et de pharm, milit. Tome XV. p. 204. — 95) Bin

neues Magazingewehr in den Vereinigten Staaten. Army
and navy v.urnal. — 9C) Kikuzi, Untersuchungen

über die pbysicalische Wirkung der Kleingewehrpro-

jectile, insbesondere des japanesiscben Murata Gewehre
Töbingon. — 97) Nimier, De l'action ä disUnce sur

l'oreille des projeetilea en marche. Archiv, de mid.
at de pharm, milit. Tema XVL p. 148. — 9^ Ii»-

•aiaagne. A.. Dee efeto 4a la talenatte du teil
Übel. - 99} Oirtner. Q.. Ueber die lUgKebkeit, in
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Am MtaA11«lMB K9rper eingedraiiKene Projeotflo «if
magnetischem Wege nachzuweisen. Wien. klin. Wcchan-
schrift. No. 48. — 100) Annequin, De Tulilisation

de l'apfiarcil .i faradisation des hdpitaux militaires ppur
la recfaerobe et l'extractioo des projectiles situ€s dans
la profondeor des tissui. AnbiYW 4« bML «t 4e
pharm, milit Tome XV.

100 Dsrriearrere, La paralysie ginArale dans
ftnilM. Thtw de Paris. — 103} Kern, Hysterische
Krämpfe in der Armee. Deutsche militärärztl. Ztsohr.

Heft 13. — 103) Verbot h_\ pnotiachcr Hihandlung in

der französischen Armee durch d:e Militärärzte. Bull

rofedical. — 104) Ka n n e n bcrg. Die Eikrinkuugen
der Atbmoagsirerkzeuge aussebliesslicb Tuberculose.

Aus den Aetut dar Madioiaal^Ahtheilang det Kriegt«
minittoriDimi HlliOrin«. ZtMbr. Heft 6. — 10S)
Co 11 st an, La Fleurisie dans l'Arm^e. Arch. de m6d,

et de pharm, milit, Tome XVI. 1. (Kine bistorisch-

[voD i'rin^jle an bis heute] klinische Studie mit be-

sonderer Berücksicbtiguog der i^eziehungen zwisoben
Taberculo8o und Pleuritis und der DiflTerentialdiagDOM

»viaobe« toboroulöw and g^wöbaliolMr Plearitis.) —
106) Sohwtrsa, f8 Pill« tSdtUdm' ObiwMrknairaa-
gen nebst Polgerungen Ober die Behandlung und
Dienstfähiglceit bei Obrenleiden, Aus den Aetan des
Krie|;saiinii!teriums, Hedicinal-AbtheiiuBf;. — 107} Cor-
tial, Accidenis d'intozication, impot6s ä la consom-
roation de pommes de terre de roauvaise (jualtt6. Arcb.

de m^. et de pbami. nitit. XIV. 8. - 108) Polin
•t Lkbit« Aeddento d'intolleation par la viande ob-

MfVft »a «amp d'Avor en Mu 1889. Ibid. XIV.
(PtoBsinvergiftung ) — 109) Pannwiti, Ueber Trieot-

soblauchbinden. Beitrag sur Bebandluni; der Unter-

scbenkelgesobware. MilitäränUiche Zeitschr. Heft 7.

— 110) Peooo, Sulla amm Mlsn degli lOkUoii. Giorn.
medieo. p. 847.

III) Saoitätsberieht fibar die Kfisigliob PreoMiselM
Armee, das ZO. (R$otgl{«b Stebdsob«) and dai Xtlt
(Königlich Württembergische) Armeeoorps, für die Be-

richtsjahre vom 1. April 1884 bis 31. März 1S8S.

Bearbeitet ron der Medicinal-Abtbi-ilun^ des luni^licb

Preussisohen Kriegsministeriuros. — ir2) Uebersiebt

über die Krankeubewegung in der deut^chi-n Armee
vom 1. Oetober 1889 bis SO. September 1S90 nebst

eiaer nnoiarisehen Uebersiebt Qber die 10 vorauf-

gecmgenan Btppottiabre Ten 1880/81 bis 1889/80.
Üseh den amtlfeben Rapportsn In Wflft. Woehrabt.
— 113) Die Sanitiitsverhältnis.'ift des K. K. ö.sterreichisch-

uni^arischen Ureres im Jahre 188'J. Militär-statistisches

Jahrbuch für da-i Jahr 1889, auf Atiordnung dts K, K.

Reiebt-Kriegsministeriums bearbeitet und herausgegeben
von der III. Seotion des tecbniseben und admicistra-

liren MilitirConutto. — 114) Mrrdaoi, Paul, Br-

gebaifte der SaBlIItntBttetitc dea i. k. Heeres ia den
Jahren 1883— 1S87. I. Ergebnisse der Recrutirungs-

Statiätik. (Kiiie die regelmässigen jährliehen VerolTeul-

liohungen des Uilitär-statistischen Jahrbuchs für die

genannten Jahre xusammenfasseade .Arbeit.) ~ 115)

Torra, Vicende dell esercito de! 1. lutlio 1888 al

80. giBgno 1888. OiMo. med. p. 866. — 116) SU-
tistique nMietle de l'armje wiB^se pendant les

ano^s 1888/90. — 117) Etat sanitaire de Tannie
francaiso en 1888. Rapport de M. Longuet Sem, med.

p. 389. — 118) Der Qesuodheitszustand in der eng-
lischen Armee im Jahre 1887. Ref. im Milit. Wchbl.
No. 11 — 110) CJr.re, A,, Medico-Stati>lical Ilistory

of Ibe Army of Occnpation in Egypt, 1882—87 inclus,

Dahl. Journ. May. — 120) Longuet, Etat sanitaire

de l'aiaite Mpagaolo. Bof. ia Arebir. d« mU. et de
pharm, milit. p. 8T8. — ISl) Statiitfqae nMteale de
l'armde Bolge ponr 1SR8. — 188) Brillant, M.. Sta-

tiatiacber Suiitätsbericht über die k. k. Marine für das

Jibr 1688. In ABftnfe des k. k. SiiafininiitairtBBw

soaBsnenffeBtolit (Vgl. Behmi MiUtinnt. 4)— 128) SUtistik der japiBflriMhm HariB« für du Jahr
1888/89. Tokio.

I. Armeebfgiea«.

1 . Allgemeines. — Ernähning: und WaeserversorgOBg,

— Uarsobbygiene. — Bekleidung und Lsgeruog. ~—

Oaserara and Priedenslauratbe (VwUlBtioa). —

>

Desinfeclion.

Ein ungenannter Verf. hat das Leben Mundy'e
beschrieben (II), welcher Jedem Militärarzt bekannt

ist danb min naemiidliobw Wirfcan fllr dia Rafom
des Sanitätswesens in Oesterreich. ITervorra^jenJeS

bat Mundy besonders anf dem Gebiet« der Organi-

sitioB dsB ffaiwilligaa SsaititswasaBS fSr den Krieg

Bad BBob inr den Verwundetentransport geleistet, da-

h»r (Towiss seine Lebensbeschreibung vielen Militär-

ar^teu ui:id Freunden der freiwilligen Krankenpflege

willkoBBim ist.

DerSaorBtirder 18
)
Abtheilung für Militär-

Sanitätswesen auf dem internationalen Con-

gress 1890 (12) bat einen Ueberblick über die Zu-

sammaBMlsaBg aad Thitigltait dar 18. Abthailaag

gegeben. Wir verweisen darauf und behalten nrs vor,

auf die vtohligen, im Congress gehaltenen Vorträge

fBB SaBitttaoflioiaraa dasa «iffiokia1t«maiaB',wmb dar

offlaiall« Bariaht aiiditBBaB aaia wird.

Ssudakow (20) tbeilt die Ressltata der Erbe-

bangaa mit, watcha, aaf Bafalü das HdobateanmaBdi-

renden in Petersburg, Qrossfürsten Wladimir, ange-

stellt, feststellen sollten, wieviel Fastentage der

raaslsoha Soldat im Jsbrs obea Kaohtbail ffirsaia«

Gesundheit erlragen konuo. Man constatirte zuerst,

dass die Leute vom Petersburger Militärbezirk (Garde

und I. Corps), welche die wenigsten Fastst&ge iane-

bialtSB, den besten Oesandbailaiastand zeigten. Zar

besseren Reobachtutig Iheilte man die Leute in drei

Gruppen. In der Garde hatte die I. 27 Fasttage und

im Jahr »laafl Abgang darob T«d and DiaBstBabimaeli*

barkeit von 45 p. M J. K. , die II. 87 Fasttage und

61,9 p.M. Abgang, die IIL 124 Fasttags mit 80,1p. M.

Abgang. Im 1. Armeeoorps hatte dia I. Gruppe mit

73 Fasitageti 32,7 p. M. d. K. Abgang durch Tod und

Dienstunbrauchbarkeit, die If. 120 Fasttage mit 56,8

p. U. Abgang, die Iii. endlich bei 143 Fasttagen

aiasB Abgaag tob 68 p. M. ibrar ^toka. Dia Var>

schiedenbeiten der Zahl der Fasttage beruhen d rauf,

dass es in das Belieben der Truppencommandeure ge-

stellt ist, ihren Lantaa aaab aa Fasttagan dia aormala

Nahrung zu geben. Ausserdem enthält die Faslenkost

nicht bei allen Truppen ein und dieselben Bestand-

Ifaeile. S. weist nun nach, dass die mit der Zahl der

Fasttag« rapid« wsobsende Verschlechterung des Oe-

sun lheltszuslandes zunlcVznführen ist auf die geringe

Nahrbaftigkeit der Fastenkost, welche an Biweiss und

Patt fial SB arm fit. Br maobt Vaiaohlfiga, diaaa ^st
•BTtrbaiMnifVihrMid nan na«h bsMac daraiif dtiBgan
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sollte, fUr dka lobon k&rgllob besoldeteten rasaisoben

Soldaten — er erhält kaum 4 Rubel im Jftbr — die

Faaltago atiosobaffen.

Roeser (21}b&tte Lieferangebrod nutSobim-
melbtldaag m vatereneben, velebe um Howr tto-

lonlfer gebildet warde. In ieoiMehl, welchem man

Sporen des Pilzes zoieUte, kam kein eiotiger Pilz %tu

Entwiolielang, naohden der Teig gebBolrä wtr. J»

selbst ein ätuok mit reichlicher Schimmelbildung inTi

cirten Brodes in einen frischen Teig gfsteckt und mit

diesem gebacken, war in dem Brodieib »teril geworden.

8€blteaali«h frad maa, d«n di« üebertngang dareh

Fliegen statthatte, deren es in dem Saal, in dem die

(risohen Brode sich abkühlten, to enormen Mengen gab,

und welch» die Sporen dea Hueor atoloriftr Tini Mh»>
gelegenen Misthaufen aafnahmen. Genau« ?fnaoh«

beetatigten die anfangliobe Annahme.

Haestrelli (24) giebt an, dass in allen Lehr-

büchern der Militärhygiene und Milit&rmedicin ; Mo-

raobe, Virj, Hermant, Pröbliob, Kirchner,

Rotb) die LatI, vdehe der italienisolie Soldat
trügt, ur genau angegeben wn-i^rn ist Mariri \--^-

rechnete das Tragegewicht des italienischen lofante-

ritten (aber nur fSr Wallira und Aaerfiitaug, niebts
fflr die Kleider) im Jahre 1875 auf 29,320 kg im Frie-

den und 22,375 kg im Kriege. H. hat nun eigene

Berechnungen angestellt. Soll der Mensch nicht znm

LMtMger herabsinken, oder schliesslich nur noch

Transportmaschioe sein, so darf die Last, die er trägt

(Kleider abgerechnet), '/^ seines Körpergewichts nicht

ObereteigeB. Bine 1865 in Inglaad »uMmmoBgetrt-

tene Commission. wel 'hp die Frage des Tragegewichts

des Fasssoldaten studiren sollte, setzte fär die Last

•iue Oresse tob Sl blt 33 kg für den Mann mittlerer

QrSew fest. Kirn llnl^ alles, auch Kleider nnd

Lebensmittel, mitgewogen — eine Last des Infante-

risten TOQ 23 bis 25 kg zu, während Andere behaupten,

dasa der Soldat, welcher manobiren nnd kimpfeu

solle, nicht mehr wie 20 kg tragen dürfe. Nun trägt

aber, Waffen, Ansröstang, Kleider, Lebensmittel nnd

diverse Gegenettad» mitgewogen, der italienlach«

Fusssoldat im Kriege 26.G15 kg, die Bersaglieri

28,247, der spanische Infanterist 24,365, der eug-

lisebe 26,861, der Saterretoh-nngarische 28,221, der

deutsche 28,489, der franiSaiaabe 28,750, der rusai-

sohe Fusssoldat ctl,278, was einen Durchschnitt von

27,976 kg giebt. — Das ist entschieden zu Tiel und

T«rf. vMitilIrt BUB die Frag«, wlo fdr den tt«li«otaeh«B

In fi-it tristen Erleichterungen geschafTen werden könnten

nnd macht dementsprechend sehr detailÜrle Vorschläge,

Sohorr (25) knüpft seine Bemerkungen über
Marsobbygieneaudie aIib«ltanDt»B Tbataaobea an,

dass in früheren Kriegen - mit Aasoahme der deut-

seben Armee 1870/71 — die Zahl der Kranken in

den Armeen stets ausserordentlich die L^hi der Ver-

WBodetoB flbertfoflita habe. Dea bia som U«beidraaa

citirten Beispielen aus dem Krimkriege reiht er auch

das der englischen Armee in Spanien an, welche ron

181t bis 1814 bei einer Kopfstärke ron 61511 Mann

einen Verlust von 24 930 Kranken und 8 889 Ver-

wundeten hatte. Eine rationelle Miiitärh/giene tritt

d«m «otgegea, Bad achildert daher T«rf. dl« aaf dem
Marsche zu tftftMidoB, flbrigtBa bokaBBtOB a«aBBd-

heitsregeln.

Hobein (27) b«w«iat donA aela« Veraueh« ab«r

das Vorhandensein und das Verhalten der

Microorganismen in Unterkleidern, daas aoser«

UaberigeB Aoaiohton aber diesen Pnoht richtig« waren.

H. fand nämlich, dass Keime fast ausschliesslich an

Stanbtheilchen (d.h. an Scbmatspartikelchen und Haut-

schüppchen) haftend in dl« Unt«rk1«idnng gelangen,

und zwar am häuflgsten dadurch, dass sie sich in den

Zwischenräumen zwischen den Fiden und den Fasern

dea Stoffes fangen nnd in ihnen festgehalten werden,

od«r seltener dadureh, daaa ala au d«r Oberfliobe d«r

Zeugfiser ankleben. Die Qewebe verhalt^i ?ich in

letzterer Beziehung rereohieden, indem die Rauhigkeit

daa Padeaa and die Oiohtigfcelt daa Govebaa dabol in

Frag« kommt. Je lockerer der verarbeitete Faden ge-

sponnen ist, je mehr Faserendeo von seiner Oberfläche

in die Gewebsmaacben hinein und auf die freie Ober*

fliehe berautragen, desto mehr ist der Stoff zur Za-

rückbaltung von Stanbtheilchen geeignet sein. Fast

gleiche, aber verschieden dicke Stoffe, nehmen Staub-

th«i1oh«a in einer ihrer Diohe anDihemd proportio-

nalen Menge auf. Danach nimmt Flanell die mei^'"

Keime auf und dann folgen in absteigender Reihe, die

an ihrer Oberllieho raohea Tflootetoil», dönnar Woll-

stoff und am wenigsten Keim« «Bihaltaoen die festge-

sponnenen, glatten, lein«n«n und baumwoU«B«B H«n-
denstoffe.

Bine Vermehniag d«r Keime in dar Klaidasg durah

Wachsthum findet uBtar gav4halioh«B V«ffhIltBiaMn

sicher nicht statt.

üine neue Fussbekloidnng, und zwar ein
leichter Schuh, welcher fasalRmnke& das Weitiiw

marwhiren ermaglieheo und «vaaardam in der Caoerae,
im Biwak, Lager, bei Bahalbbrten und nie AoehQlfe
getragen werden soll, ist bei den österreichisch-unga-

rischen Fusstruppen eingeführt worden {'2%). Der Obur-
thcil des in 20 Grossen jjetertigten und mit Leder be-

öötzten Schubs besteht aus einem mit brauner Lein-

wand gefütterten «beahlb hrauuem aegoltaflhartigeB

Baumwollstoff.

In der k k. ii^'t'.rreiobisch-ungarischen Armee hat

man', in Fotgo günstig ausgefallener Versuche mit
.Wollin**, d. i. IlolswoUe, den Gebrauch letz-

terer als rflilmaterial tQr die Strohaieke in

grSsserCBi fTmi«^ angeordnet ^29). Zur «istea Fül-

lung eines Siehee nebet Kopfpolster braneht man 20 kg;
nach je 6 Monaten werden 4 k(j nachgeliefert. .\ilc

3 Monate müssen Säcke und Polster entleert und erat

B««h LoekaruBg d«r Holiwolle wieder geCdllt werden.

Gripois (30) kommt besugliob der für Militair-
gebäude zu wählenden Orientirung su dem-
selben Resultat wie Voigt, indem er im Allgemeinen
Ar die mittleren Breiten die Orientirung in der Linie
Nordcn-SSden empflohlt

Aagier (31) empfiehlt als Laiiinenanlage für
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OsitrDfB dH8j«t«D i tinttto'Sipbon, etwt: ZatMiT*

Hebersystem.

EtB etwa 200 1 fiaaender Zaber nimiBt di« Bot*
leerqitgen einer Ltlrin« mit 5 Sitten ttat, behUt aber
nur die fi'sten Massen, währen^! die flüssigen — Urin

und Spülflüssi|i;keit der Latrine — durch einen an dorn

Zuhtir anpcbracbtfn Heber abj;esaui;t werdui und in

die AbtriiUgrube fiie&sen, von wo sie durch eine auto-

matisch functionirendo VorricbtuDg in deti Abzugscanal

gasp&U wudea. Der Zuber bei etv« 400 UeoMbeo
Belagaittrke bedarf ainer tweltigigen EntlfloruDi.

8. Dftostbraaebbarkalt

Allgemtinas. — Aushtbaag. — SimalaUon.

Amat (35) nntervirft in seiner Arbeit über die

körperliche Taugtichkoit für den Militär-

dienst die neueate unter dem 17. Uärx 189 0 erlassene

DienstanvalaaBf für die franMaabao Hilittrlnt«

einer genauen Besprechung.

Znant vergldobt er die früberaa aoalogen In-

stroetienen Ton 14. Norenber 1845, vom 9. April

186S, vom 3. April 1878 und Tom 27. F«br(ur 1877
— die letiteren beiden schon nach Einführung der

allgemeinen Wehrpflicht erlassen — mit der neuesten

und geht dann £ur Krörterung der letzteren über.

Zweifellos bedeutet die Dienstanweisung vom 17. März

1890 einen Fortsehritt, dennoch krankt auch sie noch
an dem Fehler der zu grossen Ausführlichkeit. Alles

und Jedes Leiden, welches ciaDal die Cotanclieblnit
bedingen kann, ist aufgeführt, webe! der wabn Orond*
sati vergessen wird, dai>5, Je genauer man in solchen
Auf7.ihlunßen sein will, um so sicherer man etwas

Lückenhaftes liefert. So sind als dauernd.' l i

' ,iüh-

kcit (cxcmption) bedingend wohl alle schweren Ohr-

und Augenleiden einzeln aufgeführt, u. A. Schwindel,

Taanwln, Sebwaaken und aogar aTrieb sur eeitUob-

retatoriseben Bewegung* als Sfmptoaie derBrkraDhnng
des inneren Ohrs. Bei den das Gesiebt bctrefTenden

Fehlern ist merkwürdiger Weise auch .laideur extre-me"

aufgeführt, und zwar nicht etwa die durch Verstümme-
lung bedingte, denn difformitia du front, mutiiatioos

de la face, niedres und fistules de la face folgen noch
be&onders. — tline Sehschärfe mit mindestens '/i für

ein Aoge bei mindestens '/i* <1<°> sndercn Auge
bildet die Ureue fSr die Tauglichkeit. Sehaehärfe

darunter outebt dauernd nntaaglioh. Myopie naebt
untauglich, wenn sie höher ist als 4 I) (= '/i» Zoll),

öder wenn nach Currectur durch Glaser die Sehschärfe
geriti^er i^t als auf dem einen und '/,, auf dem
anderen Auge, oder wenn Veränderungen in der Cbo-
rioidea auf progressive Myopie deuten, oder wenn
Strabiamue mit Myopie verbunden iat. -An dieae er-

böbten Forderungen an die Sebaebirfe — die früheren

Rt-glements liessen noch eine geringere Sehschärfe zu —
hat Verf. wohl mit ^;edacht, aU er schrieb, dass das
r.eue Reglement eine echte Tochter (filie directe et le-

gitime) der heutigen Voränderungon der Kampfesweise
sei, eint! sonst nicht recht zu verstehende Bemerkung.
— Wibiend besQgliob der allgemeinen Schwächlichkeit

(fcibleaw de eonetitution) dae voraufgegangene Regle-

ment einen Minimalbrustumfang von 0,78 ra in dieser

Hinsicht vorschrieb, lässt das nuue Keglument mit Hecht
diese Bestimmung fallen und schreibt nur vor. dass

,jo nach dem Grad der Scbwächlichkeil' die dauernde
Untauglichkeit (eiemption), die zeitige Untaagliohkeit

oder Zur&ekatellnng (ajournemcnt) oder Taogü^keit
xan Dieaat ebne Waffe (entroi dans les serrieea aaii*

liaires) anagesprooben vird. Ala weiteres Erkennungs-
zeichen der teiUeaee de eonatitution giebt Verf. daa

den SM. aeeb uobekaDDta Herkaal ao, deea eine

irBnere Entfernung dea Spitsenstossee roo der Brust-

wane ale 4 ea aof eiaa relative Ajrpertrojdiie dae
Benena deutet, d. b. daa bia snm 18. oder 10. Jabre
seine Entwickclung vollendende Herz ist ausgewachsen,
während der Körper und noch mehr der Thorax in der

Kiitwickelung zurückbiieb. — Im Uebrigen ist das

Reglement noch beaügUch der Tuberoulosc verschärft

gegen früher — jeder Tuberoulöse soll möglichst bald

aus der Amee entlecnt werden» aobald de& Leiden
festgestellt ist, wobei es auf adn aubfeotfvea Betoden
niebt ankommt ^ und ausserdem nur noch bezüglich

der Fingetventfimmelungen und einiger anderer nicht

«eaentUeber Punkte verändert

Im Deutschen Reich wurden ausgehoben
(S1) im Mm 1888 and im Jahre 188» (die Zahlen
lar 188» atod eingeklammert) 181 »47 (159870) Mann.
Ausserdem wurden ausgeschlossen (als moralisch un-
würdig) vom Dienst 1245 (118ü)Mauu, wegen Gebrechen
als dauernd untauglich ausgemustert 45 548 (,31 5*i9,j

Mann, dem Landsturm L A. oder der tirsatzreserve

überwiesen 178136 (212867) Mann, so dass im Ganzen
aber 886176 (404 895) Naan definitiv enteobieden
wurde. Aoaennlem. traten fiviwillig ein in milHb*
Pflichtigen Alter 14830 (l''«?*)) Mann, vor Beginn des
militärpflichtigen Alters 13105 (läli.i) Mann. — Von
den Ausgehobenen waren 20 Jabre alt 74 524

(76174) Mauu, 21 Jahre alt 40467 (4152ti) Mann,

n Jahre alt 44141 (39682) Mann, noch älter 2115

(1885) Mann. — Von 100 Leuten, über welche defi-

nitiv entschieden wurde, waren also: tauglich 41,8

(39,9) Mann, danernd notaoglieb 11,8 (7,8) Mann,
landstnrm- bezw. ereatereaerrediensträhig 46,1 (52,6)

M»nn, miiraiisch unwürdig 0,3 (0,3) Mann. — Von
lOO Mann waren ferner 88,7 (90,0) mit definitiver Knt-

Scheidung gemustert, 3,4 (2,8) im militärpf. chtigen

Alter, <i,Q (2,9) vor Beginn dieses freiwillig eingetreten

und 4,9 (4,3) wurden wegen nnerlanbtar Aoewaadernng
gerichtlich verurtheiU,

In Oesterreich (38) waren bezüglich der Re-
krutirung im Jahre 18Sü gestellungspflichtig 734 191.

Von diesen fehlten 63 581 (also 8*5 pM.), so dass sich

670 610 Rekruten wirklich stellten. Von diesen waron

154146 (210 pM.) Uugliob. 514 978 (702 pM.) untang-

Ueb. (Ueber den kleinen noeh verbleibenden Rest

waren endgültige Entscheidungen noch nicht erfolgt.)

Von den 154 146 Tauglichen waren bObU (335

pM.) in der ersten Altersklasse.

Die 514 978 UntaogUeben vertbeilen eiob auf die

AlteeaklaiBen wie folgt: Yen je Tauaend der

1. 2. a
Alteraklaaaa

Warden nrückgestellt . . . 7»0 704 —
als wafTcnunfahig klassißcirt 80 4€ ÖS4
zu jedem Dienst untauglich

gelÖM^t .... . . • 8 8 7

In Summa untauglich 758 755 531

Zur ürzllichcn Untersuchung gelangten 670 581
Wehrpflichtige, von denen über f'iti'J 124 Entscheidung

getroffen wurde, und zw.ar waren tauglich !54 146

(230 pM.), wegen Mindcrmaam, d. h. uiit> r 153 cm,

ontangUeh 23 048 (83 pM.), wwen körperlicher Ge-
breoben mrfiekgeatelK 878 40» (Mfi pH.), ala untaag«
lieh zu jedem Dienat gelöscht 114 533 (171 pM.\

Unter den 154 146 Tauglichen waren 40 ß50 Miudur-
taugliche (Gl pM. der ärztlich Untersuchten und
264 pM. der Ausgebobenon aller 3 Altersklassen).

Von den ärztlich untersuchten Wehrpflichtigen hatten

967 pM. eine Körpergrösso von 153 em und mehr,
33 pH. waren minderoässig. Es kernen von allen

Stellungspflicbtigen auf die Grösse von unter 158 cm
33 vom Tausend der ärztlich Untersuchten, auf die

Groaee von 158*184:8^ von 158-180:197, von
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1*1-165:282, von 166—170:258. voo 171—m:lS8,
TOB 176—180:41 oad auf die QtSm wo 181 m
mtibr lÖ tum TsiiMnd dm- iisflidi üntsrioohtmi.

Von den ärztlich Untersuchten w.-vren in der ersten

Altersklasse 38 pM., in der zwcika 'il pM., in der

dritten S7 rom Tausend miodermiasig
Die Zahl der wegen kSrperlichcr Gebrechen sarück-

(estellten Leute, welche eine Körperlänge von 153 om
und darfilMr katteo, betrag 498035, d. i. 7€S von
tiaawiid der lisHieb UDtennehten. Ton diernn wsiwn
Sil 658 (= 528,1 pM. der Zurückgestellten) ausge-

muitert wegen Körperacbwächc, dtv übrigen wc^gr-n au-

denr kSrpetlioher Gebrechen.

Torre (39) giebl in dem Bericht über die Kekru-

tiruog der italienischen Armee im Jahre 1888

folfvndeB m:
Von 334 180 WehrpflichtiKen waren mindermässig

19 698 Mann, fiberbaapt uaUuglioh wegen Minder-

maaaa, kSrperlicher Schwäche and Gebrechen 65 004,
= 19,83 pCt

,
zurückgeatellt 84074 Hann. = '25,65 pCt.,

Auastknd erhielten 372 (darunter 356 Studenten der

Medicin). Etngeatellt wuiden (1. Oatcgorie) 81 846 Mann,
M 34,97 pCt Die nittlflire Körperlänge der TauglichenW 1,64 m.

Im Seincdepartementkamen 188ä 19627 Wehr-
pflichtige zur Mosternng (41), davon 15 890 raf
P«ri«. 1749 «acan danecsd untauglich, meiet "5fw
TubMOalow, lebvadler Brust, Augenleiden. 7S85
wurden für den SJäbrigen Dienst aasgehTV^'n, 3653 sa-

rQokgestellt, 1870 «am Dienst ohne WalTe ausgehoben,
1437 der Marine überwiesen, 2163 vom Dienst im
Fhedeo befreit. Die Durcbscbnittsgrösse war 1,64.

Antlptebefeen «aiwn 86S.

Jacob (4d)unter80heidet eine active Sitnulat ioa

von AagenkrADkheiten and eine passive. Zu der

erstoren lählt er i^ir nbsichtlioh am Äuge tum Zweck

der Täusohang hervorgebrachten pathologisohen Ver-

iodernogwi, untor d«r letetem begreift er die «rio-

genen oder übertriebenen Krankheitszustände. Im

Uebrigeo ist die Arbeit eine Zusammenstellung der

rar BatkrvQOg der Simulation bekannten Metboden,

»bar Booflt nl«bte Hm««.

3. V«rbereiUiig für den Krieg.

Ento IlSlfe (Verband und Verbandmaterial). — Ver-

wundeten-Transport (Land- und Wassertransport). —
Baracken. — Freiwillige Hülfe. — Verschiedenes.

Bergmaan (44) stellt färden Verband nnf

dem Schlacht felde den Qrundsatz auf. dass. wäh-

rend der .\r7.t im Pricden individualisiren solle, er im

Kri«ge sohematisiren müsse. Er schreibt folgeado Be-

hMdlnng einer Sohnsimnd« mit gewSbnlioher Ein-

gang- eventoel! auch Ansgangsöffnanp vor: Sorerni!-

tige Reinigung der Hände des Arztes und der Gehilfen,

— Qebrnneb aar antiseptieeb bebnndetter Inttruaente

— keine besondere Reinigung der Wunde — keine

Unteraoobaog derselben , weder mit Finger ooob mit

Sonde, aaob dann nicht, wenn Kleiderfetzen einge-

drungen sind — kaia» sntiseptiscbe Ausspülung—
keine Entfernung etwa angetrockneten Blutes — ße-

streneo mit Jodoform — Bedecken mit steriler Watte

— Bind«. B«l ftaotariiten Oiiedera, SplllterbröohM,

tot bni kleinar Weiditheikerlettaiig, ebeofalls oba«

ver1i«rgnb«nde Uatanmabung, ala GypavarbMul usa-
legen ; bei gromr WeiiAtbeUveitotoaag tot opncatiT

einzugreifen.

Saner (46) ooostruirt seinen Nothverband bei

Kiefer brflebea felgeadenaaMwa:

Ein 2 mm starker Kisendraht wird als Schiene nach

dem gesunden Kiefer zurechtgebogen und an die äussere

Fläche der Zähne, ohne das Zahnfleisch zu drücken,

angelegt. Darob 0,3 mm dicken geglühten Eisendrabt

(mamdnht) wird die Sobiene befestigt, und zwar in

der Weise, dass man den Bindedraht nm den Hals der

Zähne schlingt (um den ersten Baoksahn als letzten

hierzu benutzten Zahn) und ihn vor den Zäboon cio-

oder zweimal zosansmendrcht. Zuerst befestigt man
die Schiene an dem meisten nach hinten gelegenen

Zabne an dem normal stehendeu Theile des Kiefers —
bei fest allen Kieferbrüchen steht ein Xheil des Kiefers

Bonnal — dann verbindet nun die Setaiene mit «iaem
Zibn der entgegengeaetstea Seite und «adHeh mit dem
mittleren, bewegten Theile. Der Verband feiert gc

nügend und lässt den Brnchtheiien so viel Spielraum,

dass s:e sich beim Versuch, zu kauen, in der nöthigen

Weise verschieben können, um in die richtige Biss-

Stellung zu kommen. In der ersten SMt ist biaflg»

Controle des Verbandes noth wendig.

Lebrnbeo ber and Uartmann (47) kommer. bei

der Uatenaebang der f&r die Hobilaaebnag aiedargi-

iegten Verbandstoffe zu folgenden ResoUaten : Durch

die in der Kriegssanitätsordnong (Beil. 5) vorgesobrie-

beae Herstellnngiwetoe der VerbaadmateriaUea werdaa

dieselben steril. — DurchVemnreinigung können sie ihre

sterile Beschaffenheit verlieren, müssen daber sorgfältig

verpackt aufbewahrt werden. — Die in naterta Ver*

bandstoffen vorhandenen grossen Mengaa von Sublimat

bedürfen einer besonderen Behandlang, uro die volle

Wirkung des Sublimat zu erzielen. — Trockener äu-

blinatmnll wirkt ntobt anf Keine, wobl aber «In aol«

eher mit Wasser oder Kochsalzlösung bebaodeller Mull

— die antibacterieile Wirkung von SablimatUMungao

wird in eiweisshaltigen Flüssigkeiten besobrlakt, aber

nicht aufgehoben. — Antibacterieile Wirkung des Sa*

biimats in trockenen Verbandstoffen wurde gegenüber

eiweisshaltigen Flüssigkeiten nicht nachgewiesen. —
Di» SablimatTarbandatoffe aaagen alaric «iaaavig« aad

eiweisshallige Flüssigkeiten auf. Trocknen letztere

vollkommen ein, so geben sie keinen Boden für Ent-

«iekelung niederer Orgamamen mebr ab. — W« nun
eine actiseptisohe Wirkung wünscht (erster Wundver-

band), muss man also durchfeuchtete Sublimatver-

bandstoffe anlegen, trockene aber beim Dauerrerband,

da wir bier aafdie bjgtaaoopiaebtB Bigeaaebaftea de«

Verbandes rechnen.

Während Lebrnbeo her also es für nicht richtig

hält, von dem Gehalt eines Verbandstoffes an Sabiimai

auf seine antiseptiscbe Wirksamkeit zu aobU«fla«n,

glaubt Pfuhl den Gebalt an Sublimat, der zur anti-

septiscben Wirksamkeit eines Verbandstoffes eriorder

Heb tot, anf gowiobtaanalytiRob« Weiaa, also mit baar-

scharfer Grenze bestimmen zu können.

I'fuh! (48) gehl von den Arbeiten Laplace's

und Scblange's über die antiseptische Wirk-

«ank«it der SttbUi»atf«rbaad«toff« «a«.

Br8t«f«r batt« dfoa« Wirk«amk«Ik («aaaBtar Varbiad«
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flir Biolii hiBrvtehend, SohUnge mg«r für Min hypo-

thitiloh «rUiri. Beide hatten «ber weder festgestellt,

wie?i*l Procent SuWimat die untersuchten Vprband-

stoflft bei der Prüfung noch besasaen, noch baltea sie

Mg«(»bM, wi«fi«I IlflMfgw Hihmtlitlal d«r

Subl !m litten 7 zugesetzt hatten. Denkbar w-irc 's

also, dasfi sie auf diese Weise, t, B. bei soboD alter,

ntnltl iMlir SttbHmsi «ntbaltmiler Soblinatgue vod
bei 7u.sat7. einer grossen Menge Nährflüasiglteit za

starke Verdännongeo erhielten. Endlich hatiea beide

Antoren nicht oütorsaoht, ob die Baeterien io der

durchtr&nkteD Sublimatgaze sich vermehrt hatten oder

nicht. Letzteres ist aber naoh P. dringend nölbig zu

vissen, da ein Verband so lang« aatisepUsoh wirkt,

als ar dl« in dwMlbaa blnelngaUagtra Baotwiea In

ihrer Portentwicklung und in ihrem Wachslhum hemmt.

Mach diesen Grundsltseo rerfabrend, stellte P. fest,

walebM der geringst« Osbalt an Sabllmat l«t, bei

welchem der Verbandstoff noch antiseptisch wirkt. Er

fand dabei, dass Verbandpäclichen — ein frisch?"» ent-

hält 0,3 pCt. Subiimäl — , welche 0,0892 oder meiir

FMOMt Sublimat «ntbislton, «nÜMptiash noob wlrbnm
waren, enthielten sie weniger, so vermehrte sich in

der aur Durcbtränkung des Stoffes benutzten Flüssig-

b«H d«r Stapbjloeooeu «ortu, d. b. df« Siekeben

hatten keine antiseptisehe Wirkung mehr. — Bei

P&ckchen, welche mit Sublimat und Weinsäure anti-

septisch gemacht waren, liegt die Grenze zwischen

0,09 und 0,1 19 pCt. Sablimatgehalt. Ein 2<
j Jahr

altes Verbandpäckchen enthioU nur noch 0.02'-f p'^t

Sublimat and war unwirksam, ein 2 Jahr 7 Monat

alt«« «nlbtoU aonb O^IS pOt Sabtiaiat and wirkt«

antiseptisch. — P. fugt hinzu, dass die SublimatstofTo

nach dem Trocknen steril bleiben, wenn sie ror Staub

g«90batet «afbewabrt ir«rd«n.

Qiardina (49) bat in Folge der Arbeiten ron

Laplaoe, Schlange, Lohrn beeher und Hart-

mann, Pfuhl das für das italienische Heer fSr

d«a Krieg niede^egt« antiseptische MaUrlal
untersucht. Er kommt 7n den gleichen Resultaten wie

Lebrnbecber (feuchter Sublimatrerband als ersten

aDXBl«g«Bd«n Verband) aad Pfab! oad oeastatirt in

Allgemeinen, dass das Material seinem Zwecke er]t-

spreche, also genügend antiseptisch wirke. Bezüglich

de* Catgut maebt er aufmerksam darauf, dass das

dnnib ISstnndigea Liegen in einer 5proc. Sublimat-

lösung antiseptiscli gemachte Catgut dadurch die

Fähigkeit, reaorbirt zu werden, einbüsse,

and daas blaraof fi«ll«lebt «iaig« d«r sobweien Com«
plicationen (u. A. Tetanus) zurückzuführen sei^n,

welche man hei VerwQodeten, bei denen Catgut zur

Verwendung gekommen, beobaobtot bab«. Kan hrti

0. das Catgut zwar röllig steril, aber auch nach

20 Tagen noch völlig intact in seinem Geft'cbe und
' überzogen von einem fibrinösen, an weissen Blut-

bürpercben reichen Netze.

N 0 ii I (50) glaubt, dass dicAntisopsis seitens

der französischen Aerzte mit den ihnen jetzt

an Q«b«t« 8t«b«nd«n Hfilfsml(t«In Ist Krieg«
dnrdkfabrbar ist» aveb bält «r das tnr Terfagony

«tobend« V«rbaBdSBat«ri«l, di« lB«to««i«iito aad Anti«

septica für zweokmissig uad aasr«{cb«Dd. Hnr beklagt

er den zweifellos im Fall der Mobilmachung sofort

auftretenden Mangel an geschulten Gehüiten und

Wirtom, da dl« D«olmaf dl«««« B«dfiffBl8B«« Ar dt«

Mobilmachung nicht Torgesehen ist. An Leuten, meint

Verf., wird es niobt fehlen, aber wohl an der nöthigeo

Sdralaag d«n«lb«a. Br atahnt di» Mtoad«» B«b0rd«n

drlng«Bd, di«a«m C«b«lsteiid« bei Zsiton absab«lf«B.

Wasamnnd (53) hat, um die Wichtigkeit der

Wasserstrassen für den Kriegsfall ia Betreff d«r

Eracaation der Verwundeten vom Kriegsschau-

plätze darzuihun, die französischen, diesen Dienal-

swelg ref«lnd«n Instrnetloaaa 8b«r«etst. Dieaalbea

umfa.ssen frl^rnrlr- Abschnitte: A. Die Vorschrift

äber den Etappendienst, enihalteDd: L Otgaai-

ssit«n oad V«rw«odung der Transporlmlttol aif d«B

Canilea and canalisirten Flösaea. IL DI« speeidlen

Anordnungen für die üeberfQbrnng ton Kranken und

Verwundeten. — B. Die Vorschrift über den
Kriegssanititsdienst, «atbaltond: Eracaation anf

Flüssen und CanSlen fSanitItazüge, Wahl der Schiffe,

Beschreibung der Schiffe, Herriobtung, Reinigung,

Detinfeetian, Legen eines Pnssbedens, Bedaehang,

Herrichtnng der verachiodenen Arten von Schiffen und

zwar 1 . der Fleute oder des Fleutschiffes (frans, fl&te,

ein dreimastiges Lastschiff ron drei- bfs neanhnndert

Lasten, Ref.) und 2. der I'inasse (franz. penioho, ein

leichteres Schilf, f.
. für Scmmer und Winter, La-

trinen, Zwisobenwande, UauiuiahaU etc., die Ein- nad

Aassebiir«Bg d«r Krank«« «to.

Hnadj (56) bat «ja« Rdlie bereit« früher flb«r

Einrichtung von Sa n i tä ta w lI l: n und Sani-

t&tszugen veröffentUcbter Artikel zu einem Bändoben

SDsammengefaast and ndl «ia«m Hasbtrag t«n«h«n.

Er bespricht die inaar« ümiebtung der Wagen, V«n-

tilation, Beleuchtung, Verbindung der Waggons,

Suspension der Tragbetten etc. etc. bis ins Detail.

DI« Bebaaptnag, da«« im Fri«d«n T«Tb«r«il«to Sani-

tätsztigo nicht so weit nach vorn komn_p-i ^Tnrien, um
die Verwundeten direct aufzunehmen , erklärt M. für

aawabr, aneb «rklirt «r f«tii«r all« improvisirton

Sanit&tazüge für dürftige Nothbehelfe, welche einem

ausgerüsteten Sanitätszng gar nicbt an di« S«ito g«-

stein werden dürfen.

Tilsobkert (57) siebt die Beseitigung der durch

di« V«rpfl«gnng gro«««r Ann««n In Peindeslaad

erwachsenden Schwierigkiiiten nur in der Anwendung

transportabler Feldeisenbahnen. Nach der

Bareobnung des Verf.^ sftU man mit der Feldbabn

mit 12 000 Wagen und 12 000 Pferden den I2tägi-

gen Veri'negsTorrath für eine Armee von l Hillion

Köpfen mit 200 000 Pferden fortschaffen können,

wibrend maa von gewöhnlichen Wagen etwa 90 000
und 180 000 Pferde, al.-^o IßSOOO Pferde allein

mehr gebraucht. — Bei der Rückfahrt sollen die

Wag«n, Qftd «war onter Benntsnng des Haase*sob«n

8«b««b«Iaf«ts (s. MilitltintU Ztoebr. 18$9. B«ft 8
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und dieses Werk Jabrg. 1890. Bd. I. 5.522. No..'5G).

VerwoudeU und Kraoke miUidbmoa. Zu diesem

2w*ol» Md*n bei VorbMifliiMlii toii 1000 km P*ld*

Eisenbahn mit 10000 Feldbahnwagan — ffir j« Ikm
10 Wagen — 1000 Stück Schwelelagcr — für jeden

zehnton Wagea 1 — beschaffl werden, iih diesen

1000 Wagen sollen bei 800 km langer Bthn, io

12stündiger Fahrt Im Tage 4000 Schwcrrerwundete

in etwa 6 Tagen au Ort und Stelle geschafft werden

könmn. — Auob beifiglieta der II«raiisebaffung von

Zelten und Baracken leisten die Feld Kisenlialinen

nach T. Ausserordentliches. — Das Wesentliche in

den AasfQhrungen T.'s ist die Schnelligkeit, mit der

er die Feldbahnta febaut Folien will. Sie sollm

nämlich keineswegs erst im Rücken di<r opcrircr.don

Armee gebaut «erden, sondern, wenn irgend an-

gioflg, ii«b«D der marsBbirendBD AraiM, BO twar,

dass sie mit der Harschcolonne auf gleicher Höhe

bleibt) und es ermöglicht wird, für die am Abend ina

Biwak r3eli«Bden Truppen auf der am Tage gebauten

Feldbahn bereits die Verpflegung heranzuschaffen.

Da Cazal (59) schildert den Nutten und die

Wichtigkeit der Evacuation der Verwundeten
im Kriege, er beschreibt genauer und in Beb r an

erkennender Weise den Dienst und die Leistungom der

deutschen äanitätsxüge im Kriege, hält die in

Frankrelob bisher getroffene Einrichtung — Ueberein-

kommen mit derBuLugesellschaft^Compagnic d'<|UL>ät*,

33 Waggons als Lazarelhwagen zu bauen, welche im

Frieden den 1. Sanilitaing bilden sollen, und dieae

Wagen bei der Mobilmachung als Sanitätszug zu fot-

miren — für ungenügend, zamal diese Wagen in ge-

«öbnliohen Zeilen im Betriebe sind und nur nicht die

Babneo der Qesellschart verlassen dürfen, Frankreich,

auch ausserdem keine Wagen mit Thüren in den Stirn-

seiten besitzt, und räth dringend, für wirkliche Sani

ttteiBge im Frieden rorsusorgen. Ffir eine Armee
hält Vf, G wirkliche Sanitätszüge (Irains pornianents),

9 improrisirte Laurethzüge (wie früher zum Transport

hergerichtet) und 4 Ki*«kefixllg« ffir MtsrddieBd, am
allen Anepriiehen, anoh denen nach einer groeaeD

Scblacbt jii ffftnü^en.

Sanum und ii orne- Kosemberg (60) schlagen

ror, dase mit Hälfe des rotben Krenaee aebon im

Frieden ein Transportdion.st vorbereitet werde,

mittelst dessen man im Kriege den Verwundetentrans-

port auf den «ebenen Wasseretrassen Oberitaliens
besorgen könne, nachdem man Fahrireuge zu Lazarelben

und ScbifTslazarelbzügeu zusammengebracht und um-

geindert habe. Zu dem Zwecke mSssten alle Dampfer,

Schlepper, Transportschiffe eingeschrieben, und je

nach dem Dienst, den sie leisten könnten, in venscbie-

deoe Gruppen eingetbeili werden. Die l<]isenbahnea

würden entlastet, die Verwondeten, ohne das Stessen

der Eisent ahncn zu erleiden und ohne Staobbelisti-

gung, also weit besser traosportirt.

Die Verff. (62) der „transportablen Laza-
retbbaracke " hatten in der ersten Autlage ihres

Werkes für die Uausportable Baracke gewisse muster-

gültige Typen aufgestellt, so dass man das Noth-

wondige über den Transport, über die Schnelligkeit

des Aufbaoea und AbbriudiB, über das hiersa nfithige

Minimum an lebendiger Arbeitskraft, und endlich die

zweckmässigste Bauart und die zweckmässigsten Ab
ntessungen, das passendste Material u. s. w. kennen

lernte. Die Anregangf wekbe durch das Werk ge-

geben wurde, war eine ausserordentliche, und haben

in Folge dessen nicht nur Deutschland, sondern

auch Frankreich, Italien, Rnaaland, Oesterreiob die

IJereit.slelUing transportabler B "i r . n l* n für den Krieg

io Angriff genommen. — Die zweite Auflage des

Werkes, kein blosser Reodruek, sondan eine WMIige

"Neubearbeitung, ist nach dem Tode * Langen*
beck's ?on den beiden Autoren v. Coler und Werner
allein bearbeitet worden. Den früheren erweiterten

AbeebniUen tritt AbsdniU IVt „Brfabranges
über den Gebrauch der transportablen Laza
rotbbaracke *, und Absobnitt V: ,Die innere

Einrichtung eines transportablen Lasa-
re ths" hinsu. In Abschnitt IV wird zunächst die

erfreuliche Tbatsache hervorgehoben, dass die trans-

portable Baracke seit der Antwerpener Ausstellung

auch über das Gebiet der eigentlichen Krankenpflege

hinaus ein hochgeschätztes, viel gebrauchtes Unter-

kuoflsmittel geworden ist, so bei rorübergebender

Belegang von Lagern, auf OebnngsplitaeB, als Bcsata

fehlender Casernonanlagon in neu belegten Garni-

sonen u. s. w., ferner im Friedeossanitätsdienst zur

Entlastung überfifillter oder augenblieldleb nicht beleg-

barer Säle, femer zur Isolirung ansteckender Kranker

und endlich txit Bereitstellung ganzer l.azarethe bei

auädörgewoholicbcui Bedarf, d. h. bei Ausbruch von

Seuchen. — Die auf dem demographischeo Congress

zn Wien 1887 von J. Pilix und K. Böhm aufge-

stellten Thesen» nach denen in grösseren Städten

Epidemiespittler nebet leolirparillons, in kleineren

Orten mindestens Isolirspitäler und für diese Zwecke

die Bereitstellung transportabler Baracken verlaogt

Verden^ nehmen die Veiff. mit Toftstem Rechte aa.

In Deutschland haben bereits uu l.r ils 60 Gami-

sonlazaretbe IsolierhSaser, ansserdem i<önnen seitens

der Heeresverwaltung jederzeit transportable Baracken

als botierbaracken oder als selhstiadige Laaarethe im

F.ille i'.er Noth srhleunigst an den Ort des Bedarfs

geworfen zu werden. Die Gemeinden Deulscblands

verhielten sich im Allgemeinen gegen die Besehaffong

der Baracken ablehnend, weil die Grundlagen zur

Beurtbeilung der Brauchbarkeil derselben in den

wechselnden Jahreszeiten, ferner die Grundlagen zur

Beurtbeilung der Dauerfahigkeit bei wiederholtem

Aufbau und Abbruch bei mehreren Versendungen

hintereinander fehlten. Diese Verhältnisse wurden

daher seitens der Nedicinal-Abtbeilnng des Ifriegf'

ministeriutns in einer Reihe umfassender Versuche

erprobt. Es soll die transportable Baracke sein:

a) bequem zerleg- und Teraendbar; b) leicht gebaut,

d. b. von geringem Gewicht, am erforderlichenfalls

auch den Tran?]>ort |ier L.indwa^i^en rn ermöglichen;

c) dauerhaft, so dass .sie auch durch uogeschulles
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Personal obn» B*Mllldigong wiederholt aurtabaoen

und niederzulegen ist; d) eine !7?rnjz;nn^ schützende

Uoterkaoft aaob nnter wechselodeo, kiimatisoheo Ver-

hillolim und Wittwaa^ullCasM, «sd Midliok

e) Irolz aller Beschränkung der räumlichen Aus-

dehoang nod Baaart doob einen gesundbeitagesaiaMii

Avfeotlialt flir dt« in ihr «ntoigeibiMbUB Knuilwn

darbieten. — Diem Aotedcmgen entsprach am
besten die in Antwerpen mit dem ersten Preis belogto

Döcker'sobe Baracke, üm aber im Kriege oicbt

f«B Bar »Imiii Mailtr ftbUBgig u Mio* mlohM noch

daza unter Patentschti'.i stand, wurden noch andere

Master geprüft und schliesslich seitens de« Kriegs-

mbiatniant folgend« ogtnonnim: I. Di« HfUt&r-
Lazaretbbaraoke Döoker'sohe n Musters, aber

in Terschiedenartiger Gestaltung. 2. Die WoUo- und
Wirtbsohaftsbaracke D5oker*8oheii Mastsrs,

welche sowohl als Koch- und Waschküche, wie über-

haopt zum Wirtbschaftsbetrieb, oder als Arbeits ,

Wobo- ucd SchUüimmer für das Personal , oder als

l5liisslkrsDk«iMtab«D« odsr «ndlish als Op«rstl«DB-

zitncner eingerichtet werden kann. 3. Die Militär-

Lazaretbbaracke mit Leinwandbekleidung,
b«i dsr dt« Pi^pb«kl«idung der D4ok«r*«ob«i Btraak«

doieh slarb««, wasserdichtes Segeltuch ersetzt ist.

Dieses Moster ermöglioht gegebenen Falls eine nahezu

uabesohr&nkte Massenherstellung. — Die Prüfung der

genannten Baracken, welche nach «ll«a Richtungen

hin stattfand, ergab, dass die Baracken bei sach-

gemösser iiandbabung für die Behandlung Kranker

und V«viroiid8t«r sllsr Art nlebt n«r «Imb ab llsth-

bebelf zulässigen, sondern sachgeiuässen und gesunden

Aufenthalt bieten. Oer Baraokentjpus nach Döoker
wird TOB keiB«D BBdsrsB äbairtroffsn. Der ffiaft«

Abschnitt bebandelt di« Hothwendigksit, di« trans-

portablen Baraclten auch möglichst unabhSngig hio-

zusiellen, sodass sie ohne Kiicksiobtnahme auf etwaige

Biiftqa«U«a d«r jeweiligen Osrttiohkeil ihre Th&tig-

keit überall da entfalten können, wo kriegerische Er-

eignisse und Krankheiten dies wüosohenswerth machen.

Infolg« d«88«n ban man aaf di« Id««t das Lasaratb-

material im Frieden vorzubereiten, um schliesslich an

die Stelle der transportablen Laui«tbbaiaoke das

oHstindige „transportabl« Lasar«tb*% d. b.

das Gebäude mit Einrichtung setzen zu können. —
Wie bekannt, wurde fnr di« H>^rstelluiig der inneren

iLinricbtuDg der lranä|>ortalien Baracken eine Con-

eomni aasi«sabii«b«B, tn ir«]ob«r die hocbselige

Kaiserin Au-f-i;?ta in i^riT ni^ ermüdenden Güte di«

Freise bewilligte, und welche 1 ÖS9 gelegentlich der

,»D«iitsobsa allg«ni«{8«n AosstsUang fBr Unfallver-

hütung" zum Austrag kam. Dieser Wettbewerb bot

in reichem Maasae alles, was zur Aufstellung der

besten ian«gr«n Einrichtung eines transportablen Lata-

retbs erf«fd«|]i«h ist, sodass die Preisaufgabe gelöst

ist. Unserer xpeciellen Ansiebt nach war die Aus-

stellttog des Dr. Qutsoh- Karlsruh«, dem auch einer

d«r v«rg*b«B«iB dr«i «nt«n fr«ls« (3000 Hark und
goldene Medaille) zu theil wurde, eine besonders ge-

lungen«. — In dem 5. Abschnitt ist eine detaiUirte

Beschreibung sowohl der ganzen rollsttndigen aus-

gestellten Baracken njit Einrichtung, sowie such die

•lns«lneo ausgestellten Einriohtungsgegenslände, die

ta ronligliebar VoUhomnMBb«it v«rbaBd«n war«n, ge-

geben \i hts fehlte von den zur Krankenpflege noth-

wendigen Gerüchen, Instromenten, Arzneien u. s. w.

on Ori«f«ra (65) hat ia s«iB«ai a«««B L«br*
buch der frei will i p*Mi Kriegskrankenpflefre

in gewissem Sinne eino Neubearbeitung seines

pr«isg«kT8nt«n W«rb«s «das rotb« Kran Ia D«atBOb-

land* gelieferi. Das Buch soll an der Hand der staat-

lichen Vorsohrifien di« Organisation dar freiwilligen

Krankenpflege in ihren «lnMlB«n Di«nstf«rriebtaBgwi

kennen iahrsB. In Folge dessen giebt Tbeil I eine

Darstellung des Hmtlichen Sanilütsdiensles auf Grund

des Kriegs-Saoilats-, der Fetdiiensl- und der Kriegs-

Btoppaa-OfdaaBg. Dia daaa gvbSrig» Kart« gi«bt ein«

graphische Darstellung der bei der Arm?? A nstehenden

Sanitätsformatiooen , einschliesslich derer der frei-

wlliigsn Ktankanpflege. — Tb«il II band«It von d«r

freiwilligen Krankenpflege selbst, schildert deren all-

gemeine Stellung, Wirkungskreis, ihre Friedensauf-

gaben^ bebandelt die Leitung derselben durch Militir-

inspecteur, Delegirte u.s. v. und besprioht endlich das

Personal nnd das Material dar fc«iwilUg«a Kraakaa-

pQege.

Bupprecht (64) theilt »eine BcKprechung der

Krankenpflege im Frieden und im Kriege in

folgende 10 Capitel: 1. Uitfe bei unblutigen Ver-

letzungen. Heben, Tragen, Fortschaffen und Lagern

Verletzter and Kranker. T«rlMBdl«bre. — 3. Hilfe b«i

blutigen Verletsnngeb (Blutstillung, WnndTerband,
PAfge Verwundeter). — 3. ITilfe bei chirurgischen Ope-
rationen. — 4. Gesundheit, Krankheit und Tod. 6e-

sundhi'itslebre. — 6. Heilraittellehre (innere, äussera

Heilmittel and Heilterfabren). — 6. Uilfo bei piots-

lichen Unl&llen (auch Wiederbelebungsversuche, künst-

liche AthmoDg). — 7, AUgemeioes über die Pflege und
Abwartnng bettlig«rig«rKniak«r. — 8. Pflege einzelner

besonders wichtiger Klasssn von Krankheiten (s» B.
Wöchnerinnen, Kinder, ansteckende Kranke, <5«iste«-

k:,ii
,

Unheilbare, Sieche u. s. w.), PfiegediiMist in

Krankenhäuse-i', iü der Kaniilio, in der iJemeiDde. —
9. Krankenpflege im Kriege (erste Hilfe, Transport,

Lazaretbwesen, freiwillige Krankenpflege) — 10. Die

öfientlicbe Krankenpflege [die geschichtliche Kntwiok-

long d«nelb«n, di« b«Btig«n Mittel der öffentlichen

Krankenpflege im deotseban Bsiob) — D«m reidiw,

sehr iweckmJissig j^oRliiidcrten Inhalt entspricht eine

vortrofTUcbe Behandlung der Materie, wobei die zahl-

reich f^h Abbildungen N«aliag«a das Vsrständniss «•*

sentlicb erleichtern.

Mappes (66) giebt eine kurze (Jebersickt ttb«r

dia m raadrar Cinriohtang «iner fr«iwillig«n

Sanit&tscolonne nothwendig zu trelTenden Maass-

regeln, um Personen der ?er8cbiedenst«n Stände,

w»lob« sieb zu dem Dienste in soIohtBCslnnnsa ni«ld«n

und über den Umfang ihrer Pflisbt«a Töllig im Dunksln

sind, die nöthige Aufklärung zugeben. In diesem

Sinne der zu gebenden Anleitung besprioht er Orga-

nlsatton,AvsrBstaBg,Ansbildnag d«r SnaitStsooIransa,

den Dienst im Lazareth, boim Transport der Verwun«

d«t«n und ICranken, auf den Eiaenbalm-Sanitätszägtn,
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den Di«nst der Colonnenführer, der Depöt-Verwaltor,

d«r Kendanlen und den Dienst beim Commando.

Die Redaotion des Krtegerbeil(69) stellt in obigem

ArUM dfo MMflsoalraieii toianiiira, ««Mi« im OroM-
herjcirr'*i;]m ff essen auf Anregung des Vorstandes des

dortigen Hüifsvereins zur Bilduog Ton aus Sobü-
Uro bestehtndeo Senltittoolonnen fetroffen

lind. Die Terraebe sind gänstig aasgefallen und bat

das Kriegs>Ministeriam die freiwillige Betbätigung der

Mililärärsle an dem Unternebiuen gestattet. — Wir

finditea Bar, da», wenn auch kein SobtierknnkeB-

träger unti^r 1
»' f^hrr fiU -^oir ü^i! xini körperlich Un-

tüchtige surücligewieaea werden, dass doch die I£räfte

dieser Sehfileraorpa für dea gedeehtea Zweok oiebt

ausreichen werden. Es bestehen eben ganz falsche

Anschauungen über die Kdrperkräfie, die ein Kranken-

träger haben mnss. Bin Tag Dienst als Krankentriger

a«f dem Schlaobtfelde übersteigt die schwerste körper-

liobe Arbeit Dur j r^ir-lien die Keifte fon Sobölern

in Darchscbaiii niemals aus.

Nicolai (70) geht bei Schilderurp sriner Ideen

über den Sanitätsdienst bei einer Cavallerie-

dirisiea Im Kriege ven dem itrstegieeheDGedanken

aus, dass derZukuoftskrieg durch grössere «der kleinere

Ca?alleriegefechte eingeleitet werden wird. Der Verf.

beschränkt also sein Thema sofort selbst, indem er

nur den Sanititidienet bei einer CaTalleriedivieioii

nicht ,ini Kriege** sondern nur „im Kampfe gegen

CavaUerie" behandelt, and als hierbei fär den Arst in

Belnobt kämmende Mementes den Mareob, des Qefeebt

zu Fuss, die Attalte aufzählt. Ohne uns dabei auf-

halten SB wellen, dass auch Cavalleriedivisionen als

leleken im Kriege noob andere Aufgaben nie du
Kämpfen gegen Cavallerie zufallen, wollen vir deo

Qrundzügon der Arbeit folgen. — Bfi <l?r Zusammen-

setzung der Cavalleriedivision beklagt Veit, da« Fehlen

eine« beeonderea Divisienenrstee, an deeeen Stelle der

dienstälteste Reg^mentsarzt den Dienst des letzteren

mitübernimmt. Auf diese Weise, meint M.» würde der

•niabenden, irsUiehen Tbittgkeit eine eriabrene Kraft

entzogen. Hier schiesst unser Terehrter College weit

über das Ziel hinaus. Gäbe man einer CavaUeriediTi-

sion einen besonderen Divisionsarzt, so möchte ror

allen Dingen jede Infanteriebrigade einen besonderen

leitenden Brigadearzt haben. Ein einfaches Exempe)

beweist ans, dass eine CaTalieriediTision . selbst eine

aelebe sn 6 Regimentern, wie M. sie annimmt, nnd die

Artillerie einbegriffen, eine Ausriickestärlce von etwa

3700 Köpfen hat — hier können wir cicbl nach

Pferden rechnen — eine Infenteriebrigade da^regen

6012 Mann. Für erstere stehen zu Gebote 7 Ober-

njili'iir-irr.te, 7 bis 14 Assistenzärzte, 2(1 Gehilfen und

Krankonuäger, für letztere 6 Obermililärärzte, 2 bis

6 Aesieteminte, S4 Qehilfen nnd Krankenttiger, dn-

bei endlich ist für eine CaralleriediTision ein ge-

schlossenes Auftreten die Ausnahme, für die Brigade

die Regel, ich glaube bieraas etgiebt sieb inr Genüge

der sehr triftige Qrund, weshalb Cavalleriedirisionen

besondere Divisioneänte nioht haben. — Naoh Brüc*

terung der Ausstattung der CavalleriediWsion mit Per-

sonal und Uateria! erörtert N. den Sanitätsdienst auf

dem Harsche and im Quartier, den Saniiatsdieost auf

dem Erfegenaneh and im Gefeelit, den Saaitllidiennl

bei der Avantgarde und endlich den Sanitätsdienst in

der Reitersoblacbt. Alle diese Capitel sind sorgean

darobdaeht nnd stellen eine von den — leider immnr
noch nicht häufigen — Arbeiten ror, bei denen aaoh

den railitirisehen VerhSUni'sen voll Rechnung ge-

tragen ist, und deren emzeine Momente der ärztltcben

Tbätigfceit tbatsäohlieh im Zneammenhang mit dea

Besooderh^iten der Trappe und des Geländes ^dacbt

and beschrieben sind. Hierher rechnen wir s. B. : die

Winke über Wahl dee ?erbandplatiee, der dsdnreh,

dass er in ein für Cavallerie schwer zugängliches Ge-

lände, wenn möglich, gelegt wird, geg^n Ueberritten-

werden geschfitit ist, namentlich darf der Verband-

platz deshalb auch nicht in der Rüekzugslinie der

Truppen liegen; beim Verfolgen des geschlagenen

Feindes ist rechtzeitig Bedacht sa nehmen, das ärzt-

liebe Personal der Avantgarde den verfelgenden Bsea-

drons mitzugeben; ist ias nefrrht verirren so sind,

da der Verbandplatz sofort in Feindes Uaad fällt, so-

fort Hfilfskrankenträger, Pfbrde der Tenrandeten eto.

etc., karz alles, was nicht unter dem Schatz der

Genfer Ccinv?ition 5t»bt fortzuschicken; bei glück-

lichem Gefecht ist soton dos nächste Feldlazareth so

benachrioblignn; die TenehriAen Aber die Sorge fb
die Todten u. s. w. u. s. w. Wir halten den Aufsatz

K.'s für sehr sachgemäss und sehr lehrreich für alle

SanititsoHleiere.

Mondy (71) wiederholt seinen schon auf der

Nalurforscherversammhing zu Köln in der Section für

Militar-äaoitätswesen gemachten Vorschlag, indenOar-

nlseolasaretben nnd nwACasemen Sanltitswaeben
?t; errichten, welche aus 3 Krankenträgern oder Laza-

reihgehülfenscbülem onter Leitung eines eitgährig-

freiwilUgen Arttes bestehend , zu jedem in der Stadt

Coder Stadtbezirk) Torkommenden Dnglneksfall bemfen

werden sollen Ein Ambulanzwagen solle b^i jeder

Wache bespannt bereit stehen. M. glaubt, dass

diese Einriditnnf imk die QewCbnnng der jungen

Soldaten an den Anblick Verletzter, die Gewöhnung,

scLnelie Entschlüsse za fassen, Geistesgegenwart und

Energie zu zeigen , der Armee pmoüiob aasgebildete,

tOebtige Sanitfitsseldaten snini&hron geeignet s«i.

II. Armeekranh heilen.

iofectioRskraakheiten. — Durch den Dienst eneugte

Knnkbeiten (Klein-Kalibeigewehr). ^ Anden Knnk-
heiien. <— Statistik und Berichte.

Bertrand (Tt), im Jahre 1798 Armeeant der
Armde dee P7r6Dto^entBleB, eidhit eelbet eeiae

Beobachtungen über die Kriegstypb usepidemie
des genannten Jahres. Dur Bericht ist sehr inter-

i'süinf, zumal die Behandlung eine solche ist, welche
auch beute noch l'i&U greifen köonte, da die Haupt-
cnitU'l, nämlich Chinin, Campher mit Moschus, Aoidum
sulluricum, Acidom nitrieani| Derirantia (Yeaioatore im
Naeken oder auf die Wadei^ Blategel — dieae an
Stelle dee von in GegoDsels so seinen Oeltegen,
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nur selten angeweDdeteo Äderlaasof, Midi bH wenig

endcrapi iMute nosh bm Fleektypho» ingevtiidAt

werde» Immmi.

Anbvri (74) tMohreibt mw Typhas-Bpfd««
mie im französischen 23. iDfanterieregimont, welche

daroh »iae plöttlicb» Veranreinigang der

•tidtisohBik THnkirasivrltitnng, w*ldi» »neb

die Caserne versorgte, herrorgerufen worden war.

Von 2500 Einfrohnern, weloba dieselbe Leitang be-

DoUten, erkrankten 40, wibiflad fon 4500 Einwoh-

nern, die ihr Wasaer aus BranMn (OnindwUMr) ent-

nahmen, k»iner erkr«okte.

Arnaud (7h) leobacbtete 1888 eine erst«

Typhaa-Bpidemie, bei der 17,39pCt. der Behan-

delten iterbeo. Die ünwobe eobien tellarisebea

Ursprungs xu sein, da die Kaserne der Mannschaften

auf einem Terrain erbaut ist, das in fräheceo Zeilen

Sampf war, dann Ablagerungsslitte fflr alle AbfSlle

der Stadt» dann erst oultivirt, niemals aber bewob; t

worden war. -— Bei der zweiten Fpidemie beob-

achtete A. eine Morlalitat von 10,47 pCt. der Behan-

delten. Bei dieser gelang ee A. den Typbaeba-
ciUus anscheioend im Fr^rnirf; T^olpria, auf riem

die Caserne stand, naobsuweisea. Später aber erwies

stob dieser Ba«l1lns als niobtfdmitlsob mit deml'yphos-

bacillas, man wies rielmebr oasb, dass in die ur-

Bpriinf?!'ch Tortreffliche , Qaeliwssser führende Trink-

wasserieitung betrügerieober Weise infioirtes Plnss-

wasasTt In dem der TjrpbasbaelUns «Irkllsb geftinden

wurde, hineingeleitet 'vnr -jrd dass damit der Ans-

bruch der Rpidemie zweilellea zusarniBenhing.

Schneider (76) berichtet über die wesent-

Itebe yermlndernng der Tjrpbnsfille in der
französischen Ariupe infolge der energisch ge-

baodbabten Verbesserung des Trinkwassers
(s. Ko. 77). Zum Schloss führt er an, dasi der

liinister als tägliche für den Verbrauch anzn-

nehmeiuie, der Einrichtung von Leitungen zu Grunde

SU legende Wassermengeo normirt habe: 30 1 für den

Fnesseldaten, 85 1 fdr den Reiter, 50 1 IBr das Pferd

ucd 100 1 pro Kantine oder Haushalt. In diese

Mengen ist Wasser für Latrinen- und rissoirsspäluog

ete. n i 0b i einbegrilfen*

Die AnstrengottgSD, welebe in der fraotösf-

sohenArroee surVerringerongder Horbiditit

und Mortalität des Typbus gemacht sind, und

weiche hauptsächlich in der in grossem Maassstabe

durchgeführten Beseitigung der Senkgruben und in

BescbalTang gaten Trinkwassers be.standen. scheinen

nach dem dem Präsidenten der Kepubltk vom Kriegs-

nrinisler im Pebnar erstatteten Beriebt (77)
von erheblichem Erfolge ZLi!ir::r,l '.veyi n .'u in.

Wir erfahren, dass vom Juli 1 d8d bis Dezember 1 06^

98 Caseraements Qaellwasser als Trinkwasser ta-

gefuhrt erhalten haben, dass 64 andere mit Cbnttbor-

land-Filtern versehen sind, dass 36 Casernements das

Trinkwasser einstweilen in i^ässero angefahren wird,

und dass in Itt Cbsemamenta Inllnirta Brasnen ge*

s«>blossnn wardea. Bin Drittel der Anfgabe ist damit

eiflUlt. Den damit benlls snleitao BrMg fir die 18

fn Frank reiob gantsABlieiidM Oorpt uigl folgende

Uebersicht:

w. 13
Im

e a

1889

—• U v.

B

>« ^ -3 8

im

M
3
vori

den Is
<»,

Bs kamen Brkraitkoagen

an Typhus vor ... . 4412 6215 1803 29

Es starben in Folge von
641 m J02 24

In Paris, wo die in der Sladtt selbst belsgeoen

Oasemsmnnls mit Qnellwesser seit IMS verseben

sind, w&hrend aber dazu gehörige Garnisonen, wie

Vincennes, Courbovoie, Versailles, noch mangel-

haftes Wasser fuhren, zeigt sich ebenfalls folgende

Bessernng:

a a

1889 - e
«
a
J3

1 s

-< a.

Zahl der Erkrankanfffn

an Tfpbns 531 1270 739 58

Zahl der Todesfälle in

Folge TOD Typhös . . 82 136 54 40

Die Bessi>rnnp in I'r.rir, ist also noch erhebüchf^r

und scheinen sicher die Franzosen auf dem richtigen

Weg« zu sein.

Aeblntre (7Q sebildert eine Rnbrepidemie
unter den Lüneriller Kürassieren, bei welcher von

einem KfTectiv von i'l'} K6f'f«n innerlialb 55 Tagen

186 = aOp.U. der kurassieie von der Ruhr befallen

wnden. Zwei starben, 184 wurden geheilt, von

denen 146 eineb Reoonfalsecentenurlaub erhielten.

Z^rririnok ^7 9) leitet seine Besprechung der

Ualariaerkrankungen in der K. K. Armee mit

•fnem bistoriseben RfiekbHek ein, in welebem er o. a,

als Beispiel, dass die Malaria eine Armee vernichten

könne, anführt, dass die 1809 in der Stärke tod

39 1 29 Mann die Insel Waloberen bsaetieod» ongiisdhn

Armee am Ende des Jahres S6 846 Soldaten nli

Malaria in den Lazarethen hatte; es Starben von jenen

4175 Mann. In der Krim hatten die Franzosen

1S865 Malariaknake mtt 1795 TodtiliUen, die

Engländer 53'i3 Kranke mit 375 Todten. In der

K. K. Armee bat sich das Wecbselfieber — dieses ist

die gevSbnliobsto dort beobaobtate Malailafotm —
seit 1878 ausserordentlich und stetig vermindert.

Dank den gemachten Anstrengungen. Im Jahre 1878

gingen noch 89 286 Falle = 276 p.M. K. zu, im

Jabre 1887 nur nocb 10 454 FUle= 39 p.lf. K. —
Bei BrCrtanng der Unaoben kommt Z. su dem
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RMoltst, dass das Vorkommen der Malaria aweifellos

an «ine bestimmte BodenbescbafTenheit gebunden ist,

was er des N&beren erörtert. Eine sorgfälUgo lange

Beobachtung der Verhältnisse der Pegel einer grossen

Antabl von Fl is^en ergab, dass der Höhepunkt der

Halariaerkraokuugen i, saltener 3 Monate nach dem

büohttoii Waiwntopd« «iDtrilt, wobei «OMtaebfedcD

blieb, welcher Grad von Wärme und Feuchtigkeit die

Gnlstabong der lotermitlens begünstigt. Die höchste

Lafttompentvr tritt annlttdlbar vor den B6bepiiakt

der Erkrankangen oder fallt mit ihm zusammen.

V'in Srhwnnkoni^en des Grundwassers ist die

iniermittens also unabhängig. Bezüglich der Fropby-

pbylai* wvibiit Y«rf. Bekanntes, zieht aiieb die in

unserer Armee in Königsberg, Spandau u. s. w durch

Bos«iUgang sampfigen Terrains gemaoblen, guten Er-

fabrnnfen mft; ara fat, dasa «r «otar dt« Propbjrlaoliea

gogenWechseinebermiasma eineo Paiaplraitor «tONttllt,

dessen Constraction er angiabt.

Die DarstelloDg der latttarlabtan Orippa-

Pandamie, soweit sie die deatsohen Troppen
in Mi 'leidenschftft zog, beginnt mit einem Rück-

blick auf frühere Pandemien oder Epidemien gleicher

Art (80). Sodaon wird eonatatlrt, daaa dia Sa««ba In

den ersten Tagen des Hrmniber 1889 durch einige

an der Oslseeküste geUgeoen Garnisonen (Daozig,

Stattin, Kiel) ihran Kinng bielt und In aSdwaatliabar

RiohtoDg sich so weiter verbreitete, dass die crston

F&Ue in der Garnison am G. Dec«mber in Berlin, am
13. December in Halle, am 16. December in Magde-

burg, Kassel, Darmstadt etc. beobachtet wurden.

Wenig später worden Frankfurt, Strassbarg, Hetz and

aulatat Koblenz, Köln, Aachen heimgesaobt. Von

dlaaar Banptatraaaa diaag dia Bpidanla natarlieb

auch auf sich abzweigenden Kebenstrassen vor. Mit

der Jahreswende erl<»ch die influanta in den östlichen

and DÖfdliobaB Oorpa, trat aber am ao Tiel atirker

In den westlichen and südwestlichen Corps auf. Bis

zum 18. Janoar waren 36 222 Fälle von Grippe in

der Armee beobachtet (= 97,4 p.M. K). — Jeden-

falls hat dia firippe in den Garnisonen die Mortalität

angönsti^ beeinflusst, d. b. gesteigert. Der Verlauf

bot von dem sonst beobaobteten nichts Abweiobendea.

Jade Tbanpla arwiaa stob ala naebtlaa, abanao wla

Isoürung und Desinfection keinen Einfluss erkennen

Hessen. Aach die Frage, ob zwischen der Grippe

und aadaraa InfaoUamfcnnkbaitan irgand walefaa

BeziehoDgan baatakan, kaimta niabt aBtaehiadan

werflen.

Maljean(älj hat durch Impfung von Ftüssig-

kait» welche daroh Reinigung einer Trompete ge-

wonnen wurde, die nachweisHch einige Monate vorher

von einem Pbtbisiker gebranoht worden war, Ta-
baraoloaa araeagt. Oenaiia Tbiarfaraneba atallaD

die Thalsache ausser Zweifel. Beim Besiliwechsel

von Masikinslcumeaten dieser Art mass also sorg-

fältige DealnraeU«« da« HnadatOekt atattlndan.

Schmeichler (82) hat aaioa Arbeit über da«
Tr;u'hom in der K. K. Armee, uniT wplrheni er

übrigens pure ,die sog. ägj^ptische, durch mro siarke

DMD AHMRKKIUNKHKITW.

Ansleckangstähigkeit cbaracterisirte Augenentzdn-

düng" versteht, hauptsächlich geschrieben, om einer

über denselben Gegenstand verfassten Arbelt Paaar'a

entgegenzutreten. Favar ist der Ansicht, dass die

Trachome in der Armee — in Folge der Einsteilung

Trachomkranker — sich vermehren, dass die Kranken

antlasaan wardao nnd wiadaran in dar Bdawih nana

Frkrankungen verursachen, und dass schliesslich in

Folge dieses Circolus vitiosus und der ,Tracbom-

ealtar in dar Armee* die BavOkerung in niobt feniar

Zeit den Bedürfnissen der Heeresergänzung nicht

mehr wird gerecht werden könr>*>p. Vf. bestreitet das

lebhaft und glaubt vielmehr — ein stringenter Beweis

wird nlaht erbracbt — , daaa die Traoboma in der K.

K. Armee abnehmen. Im Uebrigen bebandelt die

Arbeit aach bezüglich der einxaaoblagenden Pro-

pbytaia laoala Varbiltniaaa dar K. K. Armaa. —
Jedenfalls ersehen wir aus der Arbeit des Verf., dass

das bei ans in der Mehnabl der Corps gar niobt, io

elBigen sehr aobwaob vartrataoa l^bam im 8ii«a

Schm.'s, in der R. K. Armo« Boaii aim badaataada

Rolle an apiaien aabaint.

Bartald (M> tbaUt baaSgUob dar Raan 1 täte

der animalen Tmpfnng in der französischen

Armee mit, dass die Impfung mit dem flüssigen

Inbalt dar Pookanpoatal, alao dar rainaii Ljmphe, nor

25 pCt. Erfolg hatte. Dagegen erzielte man 80 pCt.

Erfolge, sobald man Substanz der Pustel selbst mit

der Lymphe Terrieb and dieses Gemisch verimpite.

Letzteres conaervirte sich aber angenügend, da beim

Verreiben zuviel Luft in das Material in Gestalt

feinster Loftbläscben mit hineingerisseo wurde. B.

fiUtto daher die Rihreban bla ao % mit dar Paipa

der Pockenpostel, ohne letztere zu verreiben. ümI

füllte QI>oerin auf. Alsdann geschah die Vermischung

erat knrx vor dem Oabraneb. tu aaalofar Weis«

wird die getrocknete Vaccine, waloba dia Fraasoaan

für die Hobilmachang vorräthig halten, eine Zeit lang

vor dem Gebrauch in Glycerin verimpft and dann

verrieben und verimpft. Die Etatisirung dar Yaodaa

in den Feldbeständen zeigt, dass die Franzosen nach

der Erfahrung von 70 sich darauf eingerichtet haben,

aaab im Kriaga, snabbiaglf foa Zaii «od Ort, aini

etwa auftretaada Paekaaapidamia vlikawa ta lia-

kämpfen.

Martins (85) iat dar Anaieht, daaa eine ba*

aoodare Form der Herzerkrankang ohaa

Klappenfehler, welche in extremen Fällen bis Jinr

acalea Dehnung des linken Ventrikels sich enlwiokelo

kann, in dar Armaa daroliaiia niobt aaltaa aai. Dlms

Erkrankung entstehe weniger nach cinmili??- n-

cessiver körperlicher ADstrengnog als vielmehr nach

daoarodaa, aiob antar baaflmmtea VarbiltaUaan —
wie z. B. bei starker Belastung and Behinderung des

Tborax — sich wiederholenden, übermiasigen kfiqMr-

Uehaa Laiatangan. Symptome des Leideaa aind: bei

Aaadarang der Körperlage Frpqoenswechsel des

Fnlses, welcher dabei klein und leicht onterdrückbar

iat, wahrend die Uerzaclion enorm verstärkt ist, so
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dam «s bis s«r Brsebattnranf d«r ToHoren Itnlon

Brustwand lt«miii«ii teiw. D«s hti&M «oll T^ltig heil-

bar sein.

Thum (8Ü) erörtert die Vorbältnisse der Fälle

von ErmüdiiDK des Herzens, welebo beiSoldeten

anob jetzt noch häufiger Torkommen. Allerilin^rs

glaaben einige Autoren (u. a. SpillinaDn, G. äöe,

BernheiiB, DopöBchel ». A.), dus die Ueber-

ustreDgung des Herzens niemals ein
i
rimäres Leiden

sei, niemals bei ^anz gesunden Menseben auftrete,

sondern immer von eiuöm bestehenden, mehr oder

weniger latenten Krankbeitszustande aasgebe. T.

selbst gtpbt anch zu, dass viele Dilatationen und

excentriscbe Hjperlhropbien des Herzens ohne

KleppenfeUer, irelobe man auf grosse Urperliebe An-

strengung (erniüJeriJe Mürsche, Laufen. Bergst(Mgi>n)

auräckführt, allerdings ihren Ausgang von einer, sei

et angeborenen, sei es dorob UebertraininiDg er-

worbenen Nilbaren Schwäche des Ifenmnskels

nehmen, oder auch bisweilen Folge von angeborsner

Aorten Verengerung sind, dennoch aber sind die Vit-

fabrangeo einwandsfreler Beobaobter fiber das Zu-

sfandelioninion der reinen Herzvergrösserung, sowie

über die excentrische Hjfpertrophie des Uerzens and

dessen reine Dilatation ohne XlappenfeUer in Folge

körperlicher Anstrengungen so häufig, dass wir mit

dem Verf. einstweilen an der Entstehung von Herz-

debnung durch HerzermQdung, nur in Folge starker

Muskelarbeit festhalten müssen. — Verf. setzt das

Für und Wldor dieser Theorien nntcr eingehendster

Heranziehung der einschlägigen Literatur klar aus-

einander.

Petella (88) giebt eine eingebende Dar-

stellung !\l]f'r bekannten Tlioorien über

Hitzschlag und bonaonstich. i:jr selbst kommt

an dem Renltnt, dass beide anr binsichllieh des

ätiologischen Moments verschieden sind, sonst aber

ein and dieselbe Krankheit darstellen, welche in Folge

einer StoflweebselstSrang entstellt; es bandelt sieh

dabei um eine wirkliche endogene Toxici^mie (vera e

propria tossicemia endogene) oder eine Kroatin&mie

(creatinemia).

Mimler (90) besobreibt als dsutsebe Solda-

tenkrankbeiten nach anseren statistischen Sani-

tätsberichten Fälle von Bxercferknochen, Bruch
der Ciavicala und erster Rippe in Folge Rück-

Stesses des Gewehrs, TroniiBellihmung der Spiel-

lente und Verscblimmerang von Ohrleideo beim

Baden im Freien.

heuere Versuche, betreffend die Anweuduog
der Cbrom&are als Heilmittel bei Sehweiss«
fuss(91), welche sich über 36240 Mann erstreckten,

haben die früheren günstigen £i;gebnisse nicht gehabt.

Man bat aaangenebme Nebenwirkangen dieser ansser^

ordentlich stark atzenden giftigen Substanz constatirt

und eingesehen, dass das Verfahren geradezu ge-

fährlich ist. Zweifellos besobrinht die ChromsSnre

die Scbweisssecretion nur dadurch bezw. bebt sie sie

aar, dass die Sohweissdrüsen in Folge der Aeta-

wirknng derSinre vorObergabend Ihrar Bpitbelien

beraubt werden bezw. bei stärkerer Einwirkong gänz-

lich zur Verödung gebracht werden. Jedenfalls kann

die Cbramsiare nicht den Leatea io die Hand gegeben

werden und wird es daher den Militärärzten über-

lassen, ob sie die Leute mit Chromsänro behandeln,

oder ihnen die Saiic^ipräparalo, die nur die Zer-

setsnng des Sebwstees Terbindem, die Secretion aber

nicht beeinflussen, wie'ler in die Hand geben wollen.

Wir hoffen und glauben, dass Brsleres niemals mehr

atattflndet.

Bruns (92) gebt in seiner Darstellung der

Durchschlagskraft klein kal ihrigerGeschosse

von eigenen Versnoben aus. Dieselben ergaben, dass

die ummantelten cylimlriachen, von 7,5 bis 8 mm
Caliber habenden, mit einer I<adang von 3 g Blatt-

ohenpalver «nd einer Anfangageaebwindtgbeit von

COfi m verschossenen Geschosse eine enorm-' I>urch-

scblagskraft haben, dabei aber die bei Weichblei-

gesohossen bei Nabwirfcnng so sehr gefllvobtete

Sprengwirkung weniger stark äussern. Aach Ge-

schossdeforminingcn kommen nur bei Nahschüssen

auf die härtesten Knochen vor. Wir können daher

uns nor der Ansiebt des Vf.'s anschliessen, dass die

Herabsetzung des Calibers und die davon unzer-

trennliche Einführung der Mantelgeschosse durobaas

im Sinne der bnmanitiren Bestrebnegen liegt. Weu
wir auch vielleicht im Zukunftskrlege noch mehr

Verwundete haben werden wie bisher, so werden die

Sdrasswnnden in Folg» der 01itle des Sobosseanals,

dsr Kleinheit der Schassöffnnng, die ein Schliessen

der Wunde oft gestatten wird, viel schneller heilen

und in Folge der bei vielen Schüssen gegen früher

fehlenden ausgedehnten Knoobensiilitlenmgen wsrden

Verstiimmetnngen seltener sein.

Habart(93) hat mit dem Mannlioher-Qewehr
Ho. 88 Versnobe angestellt, welehe denen von Brnns
gleichen, wenn H, auch zu einigen anderen Resultriton

gelangt. Das Gewehr bat, wie unser Modell, 8 mm
Galiber, das 15,8 g schwere, 4 Caliber lange, ans

Stablmantel und Hartblei bestehende Qeschoss bat

eine Anfanpgeschwindigkett von 530 m. Die Ver-

suche, bei denen auf lebende Pferde geschossen wurde,

ergaben n. A., dess bei SOpOt derOesohosse der Stabl-

mantel gänzlich gespalten und zersprengt wurde oder

dooh wenigstens theilweise abgestreift wurde, was

immer ein AnftrelTen des OesebsasM aaf harte Knooben

zur Voraussetzung hatte. Die Röhrenknochen waren

in der Regel immer auf grosse und kleine Distanzen

erbeblich zersplittert und kamen reine Lochschüsse

nnr bei platten Knooben Tor. — Hjdraalischen Druck

will n. nie in den Langen, sondern nnr im gefüllten

Hagen und Darm bis zu 600 m beobachtet haben.

Die Dlrme seigten immer mehrere LSeher— weinhen

also nicht aus, auch nicht, wenn sie leer sind — und

hält H. daher die Prognose der Darmsohüsse fär sehr

ungünstig, ranal der spontane Verseblnss seiner

Ansicht n.ich höchstens einmal bei leeren Därmen ror*

kommen kann. Mit Reeht rfttb er daher bei Darm-
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sehö?si»n tn energischem chirargischen Eingriff, da

der Verwundete ohne diesen sicher verloren ist. —
ObwoU B. di« Pmnisiaukisil dra OtaeheaiM mhr
hoch acschlägt — M einem Unglücksfall schlug das

QwehosB ftuf 2025 m in deo Schädel und blieb im

FatamibeiB ittelraD — beobtoMtl« «r doeh Sd»1 ein

Steckenbleiben der Qeschosse anter der Haat bei nar

1.100 bdzw. 2000 Schritt. Im Uelrigcn hat die grosse

Peroossionskraft das Gute, dasa man das Suchen nach

dam OMflihMS nloht mebr zu verbieten hat. Nicht

einTerstanden sind wir mit dem Verf., dass er bei

zerrissenem Stablmaatel das Ausueben der Qeschosse

fibwbMpt gestatten «Ul. Da?or toll man tieb im

Qegentbeil aufs Aeusserste hüten, so lange man nicht

gaos genau weiss, welobe Form der Fremdkörper bat,

und wit er liegt. S6nst kann nun beim Bxtiabiren

dta eehlimiiisten Gefisszerreiaanngen herrorbringen.

Ebenso sollte man telBIulüngen die Unterbindung arD

Orte der Verletzung nicht nur anratbea, sondern als

das einiig riebUge Verbluwi striata Tofsebfelbea,

Batürlich nur da, WC man überhaupt die Möglichkeit

hat, an den Herd der Blutung heranaokomman. Sonst

kann es paasirsn, dass naii s. B. bei einer Blutung

in Folge einfacher Terletsnng in der Vola manus ~
wie es vorgekommen ist — erst die Radialis und

Ulnaris, dana die Brachialis, dann dio Axillaris ver-

gabeas unterbindet und schliesslich, am das Leben

des nrsprüngHoh durchaus nicht so schwer terletzten

Mannes zu retten, die Exarticalation des Armes vor-

nehmen mvas.

Nimier(94) vergleicht die von Habart mit

dem kleiaoalibrigen Maunlicborgawebr er-

sebessenen Retnltate mit den Verletzangen,

waiebe das Lebelgewehr erzeugt, und kommt zu

dem a priori einleuchlenden Ergobnis3, dass beide

Qesobosse so gut wie identisch seien bezüglich ihrer

Wirknng. BineiohUieb der Veiraehe maobt S. anf

eine sehr wichtige Fehlerquelle aufmerksam: Das

Mannliober-Oesoboas bat s'ne AnfaagsgeacbwiBdigkeitw 580b nnd maebt in derSeeaade SlSOOmdrebon*
gen um seine lange Aobse; das Lebelgewehr hat aber

eine Anfangsgeschwindigkeit von 610 m nnd macht

2541 Omdrehnngen. Bei den Versuchen nna mnss

man mit abgebroobeaer Polverladung (Charge de

pondre röduite) schiessen, am die verschiedenen End-

gesobwindigkeiten , welobe das Qeachoss bei den ver*

sobiedenea Bntferonngen bat, beraasrabebomnen.

Zugegeben, dass man die bestimmte Geschwindigkeit

erbUt, so kana man aber niobt die Qeoobwindigkeit

der Rotatlen nm die Lingsaohse erbalten, diese ist in

Gegeotheil beim Schiessen mit abgebrochener Ladung

in bestimnler Proportion vermindert. Ob und wieweit

dies auf das Zustandekommen der Wanden einen Ein-

te fibt, ist bisher nieht ftetgesteUi. — Im Uebrigen

Ist die Arbeit in der Hauptsache eine an die üabart-

sniieD Teisuohe sieb anschliessende Erörterung der

fSfsehiedenen KleinoalibttSTStem«.

Die Vereinigten Staaten Nordamerikas wollen ein

Magazingewehr einfuhren (95) von 7,6 mm
Caliber, 762 mm Lauflänge vor dem Qeschoss, 15 g

Geschossgewicht, 4,5 g Ladung Sebwanpnlm imä
Ö49 m Anfangsgeschwindigkeit.

Himier (97) bnflpft seine Iririernngen über dio

Wirkung vorüb e rfl i e gonder Geschosse auf den
Hörapparat an Beobachtungen, die er dem deut*

sehen Weike iiber den Feldsug 1870/7! entnimmt.

Auf zweierlei Art kann das Gehör verletzt werden,

entweder durch den Luftdruck, oder durch die sieb

fortpflanzenden Schallwellen. Die letztere Erklärung

eisobaiat dem Verf. für die oitirten Baebaahtnafan

besser u fassen, doeh tenrirft «r die entere nioht

ganz.

Laoassagne (98) besebreibt einen Fall der

Tödtung eines Arbeiters durch Stiche mit dem
Bajonett des Lebelgewebres, woraas hervor-

geht, du das eratare sine ausserordentlich gefährliche

Waffe ist Seine Klinge ist 52 cm lang and vier-

kantig, so zwar, dass zwischen den Kanten sieb vier

tiefe Längsrinnen finden, daher das Bajonett sehr

biegsam nnd leieht ist. Kaob oben sieb rtrjiingend,

läuft 03 in ein« Spitze aus. Die stärksten (d. h. von

Kante zu Kante gemessen) und scbwäohsten (d. b.

von Rinne so Rinne gemessen) Dnrohmesssr botingon

onten 10 besw. 2 mm, in der Mitte 8,8 becir« 1,5 nm,
13 cm «nter der Spitze 6,8 bezw. 1,3 mm. — L. bat

daher iieoht, wenn or die WaSe eher einen Spiest

ein B^fenett benennen wilL

OIrtner (99) fusst bei seiner Methode der

Naobweisung von Mantelgeschossen im
Ktrper anf magnetisebem Wege anf das Vor*

handensein des Stahlmantels. Dieser wird in einen

MagQetöo verwandelt und alsdann findet man mittebt

der Magnetnadel den Pnnkt anf der Bnil, walohen

der Körper am nächsten liegt. G. bat anf diese Weise

einen Stahlmantel ans einer Entfernung TOn mebr als

10 m nachweisen können.

Annoqnil (100) behanpMi dass der als alae-

trt5'hi>r Gescb osssucher und auch zur Eitrac-

tion Itleiner Metalltbeiloben dienende Apparat Troave's

tn emplindlieb sei nnd sn lefeht versage. Br sobKgt

daher vor, dass der in d r. 1 azarethen befindliche

electrische Apparat (eine dem Dubois'schen Schlitten

ähnliche Construction) hierzu benutzt werde und

globt dis aSthigen Details hierfttr an.

Kern (102) oilirt zunächst das Vorkommen

hyaterisober Krlmpfe bei Soldaten anderer

Armeen und berichtet dann über eigene Beobachtungen

dieser Art. Man mnss zugeben, dass Fall 1> 2, 3

nnd 5 wohl smifeUss als Hysterie aufiiofassen sind,

Uebsr Fall 4 könnte man streiten. Die Frage, wamm
sich in neuerer Zeit derartige Mittbeilangen hänfen,

beantwortet Verf. unseres Erachtens richtig dahin,

dass der neneien Zeit dn vermehrtea Anftrelsn hysts>

riscber Leiden bei Männern eigen ist. Wer die

Lebensfübrong an siob von heute mit der vor

50 Jahren, den Frledensdtenst in der Armee wm heute

mit dem vor 50 Jahren vergleicht, wird zugeben, dass

die heutige hastende, an das Individuum überall die

höchsten Anforderungen stellende Zeit in bervor-
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r*geDd«r Weise geeignet ist, bei dasu disponirten,

in krankhafter Weise eindrucksßhigen Leuten Störun-

gen in der Sphäre des Nervenlebens zu erzeugen. —
Di» Prag», ob soteb» bjsterisohs Leato sntlsMeD

wctilon oder weiter dienen sollen, onlschcidot K. dabin,

daas man ebenj wie bei anderen Krankheiten auoh,

•in B«Uferfsbr«D «iiileftoD und «rat, vsnn dieses

niaslnngen, zur Entlassung ssbreiten soll. — Bei der

Gelegenheit möchten wir anregen, für die „männliche

Hysterie'' einen anderen Namen za erfinden. Hysterie

iwnmi ffoo ^0»^, in flbsrlragWMr 8tdMtug= Gebärmutter, also heisst Hysterie Gebärmutter-

leiden. Nun kann man füglich doch nicht got von

0in«m ««ntKnalfohw GabinDvttsrleldsB** spteobso.

Der französische Kriegsmiaister hat, um dem
Ueberhandnehmen tier hy p no t Is cb e n Behand-
lang" von Soldaten zu steuern, den Uilitätärsten

striflto Tsrbotsn (108), di» BshuidluDg bei Soldaten

dar Iranaüiisohsn Armee anzuwenden.

Kannemherg (lOJ) hat 443 in der (deutschen

Armeo beobachtete Erkrankungen der Athmungs-
organa» «aloba In dw Zeit T«m 1. Hat 1881 bff

End« 1887 zum Tode führten und zur Obduotlan fs-

langten, einer kritischen Sichtung unterzogen.

Von diesen waren 1,367 cronpöse (oder fibr.Büsc)

LuDcenentzündungeo. Bezüglich der Entstehung
sobliesst sich Verf. der Ansidht derer an, welche von
der ErzsuguQg der Pneumonie als einer Infeotions-

krankheit durch Einwanderung pathegaaer MiecoÜsa
iiberzeugt sind, nod zwar ist er geneigt, atoa dnbaii-
licba &tat«biiof8iuaa«hai d. b. ainan qäaillsebaB
PncamonieeoeeoB ansanebowD. IM« Merobini dringen
von den Atbmungswegen her in die Lungen ein. Offen

blei'bt dabei Ik- Kra^c, wie weit dabei änasere Binwir-
kutigt'ti (Wi'.tt'rungseinflüsse, kvlrpr:rltche Anstri'iigun-

güQ etc.) dem Eindringen der Microbien Vorschub zu

leisten vermögen. Auch individuelle Verhättnibse

spielao eine wichtige Bolle bei der Ansteckung. 80
nimat K. als siober Ref.) an, dass, da der Diplo-

coccos pneumoniae mit dem Erreger der Sputum.septi-

caemie übereinstiramt und bei gt;sundt-ri Manschen ein

Üew. huer der Mundhöhle ist, in vielen l allen
wenigstens (!!? Ref.) die Ansteckung von der Mund-
höhle erfolgt, sobald äussere Veranlassungen den Mi-

orobien den Weg nach den Longen frei naobao und
g&nstige Bedingungen fSr ibte Anaiedelnng sebalüBn.— Als das Eindringen der Coccen begünstigende
Sassere Momente sieht K. ferner an: ungewohnte
körperliche Anstrengung' n, Tanzen, Schwimmen, plötz-

liche DurchnässuDg bei »la^rk erhitztem Körper und mit
Schweiss bedeckter Haut, Qnetsobungen der Lunge
(Contunonspncumonien) ond (in einem Mäüa) Yagos-
Verletzung. Als begünstigende innere Momente
fährt S. an: Älcobolmiiabnaeb, mebmaliges Uebcr-
steben ron Lungenentzündung, andere aeote nnd ehro-
r.ischc Krankheiten der Longen (Tuberc^jlnse. acuter

bronobialcatarrh), M.iiidelentzündung, andere lu/eclions-

krankheitfii (W. cJiaelficbcr, Masern, (Selenkrheumatis-
mus, Tj-pbus abdominalis). Die loonbation beträgt
swei bis sieben, am häufigsten 4 Tkga. IHe kürzeste
Frist, welche die loeabation betiagan kann, belauft
sieh anf 7—8 Standen, wie Terf. in einem Falle de«
monstriren will. Er hält diese Fra^je u a. für forensisch

wichtig, z. B. bei Beartheilung vüq Lungenentzändan-
gen, die sich im Ansohluss an Misshandlungcn ent-

wickelten und ebenso für militäriseb wiohtiii; in Bezug
auf die Zeit des Aafbretens naeb aagebliehen Dienst-

beschädigungen. Unseres Eraebtens sind die Fälle so

i JkansbMtekt du (MMUua M«Uefai. l«9a Bd. L

kurzer anscheinender Incabation so selten, das<< ^le

gerade in wichtigen Fällen nicht beweiskräftig sind.

— Verf. bespricht nunmehr eingehend den Terlaaf
der Pneumonie« sonftehst die ProdremaUymptoeMt
Beginn der Kranklieii, Fieber, Symptoms an derinsseren
Haut, an den Athmunj^swerkzeugcn — wobei wieder

cüöstatirt wird, dass du; rechte Lunpc doppelt so liautii;

erkrankt als 'iio linke, und dasb beiderseits die Utiter-

lappen am häutigstcu befallen wurden — au den Kreis-

lauforganen, den Verdauungswerkzeugen, dem Neifatt*

System. — Bes&glieb der Oaner stellt sieb beians,

dass von allen (iiSf) Pneomooleo am 7. Tage bei 19 pCt.

(70) der Tod eintrat, während dies bei 29,8 pCt. (100)

vor dem 7. Tage, bei 51,2 pCt (188) nach dem 7. Tage
der Fall war. Da auch am 7. Tage die Rntil .btrung

am häufigsten eintritt, so nimmt K. an, d^a alsdann

die Microbien auf den Höbepunkt ihrer Entwickclung
ankommen und entweder den Organismus au (irande

richten, oder in Folge energischer Reaction des Kdrpeia

in der Crise seibat au QtvoM geben, Jfaob Beapiediang
der Todesa rssebsn nnd der Bebandlang erwibnt
Verf. Vi rbeugungsmaassregeln, bei denen er dof
MundbotiKj ünd deren Reinhaltuni^ and der Beseitigung

der Sputa — der gesunden Leut ]ii i jn Casernen —
sorgflltigu Aufmerksamkeit zugewendet sehen will.

In ähnlicher Weise bespricht Verf. die Brustfell*
eotsündang« f&rwelobo £4 Autopsien ssr Verfügung
standen. Diese Kranbbeit fdbri am biiifigsten in dsn
erstt>n 30 Tanten zum Tode and wird der Exitus letalis

durch Hinzatroten der Entsündung anderer seröser

Uiiute — Peritoneum, Pericardium, l'ia — wesentlich

t^eacbJeuüigt. In der grossen Mehrzahl der Fälle war
Herzschwäche vad aoBtsa LongenSdam die diraeta

Todesorsaohe.

Die Besprechung einiger Fälle vou Lungenbraod und
putrider Bronchitif sowto TOD Bntiokoagen in Folge
plötzlichen KehlkopfversehlasagB sobliessen die inter*

eesante Arbeit.

Schwarze (IOC) hat in der Darstellung der

28Fälle tödtlicher ührenerkrankungon, denen

die ObdaeUonsprotokoU« sti Grande lagen, mit an-

orliennenswerthem Geschick den Standpunkt festge-

halten, seine Arbeit oiobt für den Specialisten, son-

dern (9r den practiaohoik Ant ttberhanpt, tind üu-

besondere auch für den Sanitätsoffloier i
' reiben*

Wir empfehlen die Arbeit daher besonders den Nicht-

Specialisten auf dem Gebiete der Ohrenheilkunde; sie

v«r<ten naaenttiob hinalohtUob der neneieo nnd
neuesten Wege, vpoIchR die Otiatrie eingeschlagen hat

oder einsoblägt, in praclisoher Weise Belehrung finden.

Wir können bier den lohalt der Arbeit aar aadeatan

and können nur auf die „Folgerangen" des Verf.'a

näher eingehen. Die .Sterblichkeit in Folge von Krank-

heiten des mittleren oder ionetau Obres berecbuetScb.

anf Grand der Angaben nnaeiar Beereostatiatik anf

0,35 pCt. und bezeichnet diese Ziffer als uiedrij?. Bei

Erörterang der Todesursachen der 28 Fälle — nämlich

S FSUe fon Leptomeningitis, 10 Pille von Gehirn-

eiterherden, 16 Fälle von Thrombose der Hirnblutleiter

mit folgender Fyamie — findet Verf. die Ansicht

Körner's bestätigt, dass die Erkrankungen des

rechten Ohres häufiger zu Gehirnabscessen fdbten

»dien, als die linken. Es toll dies davon abhängen,

dass die S-fÖrmige Grabe rechts mehr nach vom und

aussen in die Pelsenbeinpyramide releht als links, ao

1a":' .'ilsc -üj l-,t.crherne Scheidewand zwi.sch9n Miltel-

ohr and Schädel rechts dünner ist, also weniger Wider-

43
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sUnd ]?i3ten Vann aU links. Ferner hebt Scb. die

groese Wichtigkeit der Operation der a{m«iaselang

dMVmMifertMteM hervor, w*l«b* Btoh •]lgem«Iii»m

Urtheil riel za wenig und häufig viel zo spät gemacht

wird. Bei der Operation, deren Sterblichkeit unter

1 pCt. beträgt, soll es sich Immer nur darom handeln,

einer Ten der PaakenhSble in das Schlifmbain Uilftia

s\rh TPrbreitenden Eiiening einen Ausweg ta schaffen,

damit dem Durchbrach des Giters in die Schadelbüble

«•rgVkMgi wwdt. lo Fiirif« i*mn mm nui, wana
der Knochen scleroUsch geTÄ-ordeo ist und kein? ü^hle

rriehr enthält, dia hintere Wand des äusseren Qehör-

gaugM foclBvhaitii» vm 4fB Zagang nr PwItaMU»

Dia Polgwimgao des Varf.'B riaä etwa folgende;

Wie heutzutage jeder Eiterung die Wohltbaten d(«r

antiseptisohen Behandlang an Theil werden, so müssen

dieeelben etet leoht bei der Olireitomig angewradet

werden, da diese wegen ihres Sil7.cs in unmittelbarer

Mähe des Gehirns eine besondere Kücksicht verdienen.

— Niemals soll ein Kranker mit Mittelobreiterung im

Revier behandelt werden, well der antiseptische Ver-

sohluss des Ohres und überhaupt der Kranke im Revier

nioht gehörig überwacht werden kann. — DaaReinigen

des erknwkten Ohm, itm AveipritMD darf aar rem
Ante unter Anwendocf^ alirr antiiepUscher Vonichts-

maasetegela auAgeföhrt werden« — Die Borsäure ist

bei Behaadhmg m MitMahitlterungen kelaeawegs

ganz zu verwerfen, nur darf maa das Ohr damit nioht

ganz anfällen und muss Bindiokung der Borsäure mit

dem Eiter verhindern. — Die beiden bei Ohrleiden

am häufigsten aufzuführenden Operationen: Einschnitt

ins Trommelfell und Aufmeisselnng des Warzenfort-

satzes muss jeder Saoitätsoffloier aosfübien können. —
Jeder Maaa, der eia Ohileidaa bat, bei dem die lels-

tere Operation in Frage lOBiat, iät eatar allea Od-
ständen zu entlassen.

Die Benrtheilang der Ohrenleiden bei der Muste-

rung hält Verf. für unmöglich und die Ohrenspiegel-

aateniHihaaf fir ttberUtolg. OeaUgead sei die

Prüfung der nör'ihigkeit auf Flöstersprache. Diese

Erörterung hätte Verf. sich bequemer gestalten können,

indem er eiafaeb die $$ 4, 10. nad 13, 1 der Dieaat-

anvaleaag oitirte. Maob dieien hat die geaanere

Prüfung der HSrorgane erst beim Trappentheil zu er-

folgen, und ist im Muateruagstermin höchstens Prüfung

der B9rQUi%k«it aaf lUateiapiraabe Tenaaehatea. —
.leder Mann ist zu befragen, ob er an Ohrenfluss ge-

litten habe — was freilich viele Leute, bei denen es

der Fall war, nicht wissen — ; Leute mit frisohen

Krar khi iLszusL n i[<n des inneren und mittleren Ohrea

sind niemals als unbrauchbar zu entlassen, nnter der

Begründung, dass die Heilung m lange dauere; ebenso

ist bei «broaiioherMittelabiaBlBlBdaaf mit fefaarbtam

Trcmn.elfall bsi genügender Hörfähigkeit der Mann

im Dienst zu behalten, während bei bestehender Per-

foratiea aad ebnmiaelier Bataiadaag eergfältig iadi-

vidaalisirt worden nsuss, worüber Verf. eine Reihe tob

Sätzen aufstellt, die für diese Fälle eine zweckmässige

Richtschnur abgeben ItönneD und im ünginal nach-

laleeea eiad.

Cor t ia I (107) boschreibt eine MasscnverKiftung
infolge des Ueoasses unreifer, neuer, an So-
lanin verbal tnissmässig rriober Kartoffeln. Die da-

bei beebaobteten Sympteme waraa deaea einer Bella«

donaaTergiftmigihnUeB. Mit dea Earteflisla aagMteUta
Tbierversuohe lieferten analoge Sjmpteme.

Paaawitt (109) eawfleblt Ten neaem dea allba-

Itaoate, vlelliMli gettbte verfahren, die ebreaieebea
Untersohenkelgeachwüre durch Anlegen elasti-
scher Binden, welche die die Ulcera uoterhalteDde

venöse Stauung beseitigen, «ehr i ir r . jr Heilung zu

bringea. Dass die Xrieotaohlauoh binden sieh für einen

soleMa Terbaad aigaea, leaehtet ela.

Aus Peoco's Aufsatz (IIO) geht berver, dass maa
in Italien im Jahre 1880 eine neue ,.Sebnellbeband-
lung" der Kriitzk ran ke n eioführec wollte, welche
die Dauer der B«baadlooK auf 3 Tage besehränkea
sollte. Letztere bestand in Einreibungen mit Hardj'scher

Kiitasalbe (Sobwefel, Kaliam earbeBieam and fetö*
Der VertQob gelang aiobt veltfcemmeo, wobei sieh aae
der Ge<Unke aufdrängt, warum man d'iun nicht in

Italien den wuntlerbar wirlcsamen Perubalsam aciwea-

(iot, dem wir das Verschwinden der Krätze in der
Armee verdanken. Im Jahre 1S89 kamen 729 Krita-
kiaake ia der italienieelMa Armee m.

Der letzte Sanitätsbericht ober die KraDkenbewe-

gung ia der dentiahea Arme« amfbast die 4 Jahre

vom 1. April 1884 bla aem »t. Mira 1B88 (III).

Wie bekannt, ist die Krankenziffer in der deutschen

Armee in starkem Sinken begriffen, wie folgende

Uebenriebt Migt:

Tausend
der I.st-

im Jahn 1887/88 804,1 p.M.
im Durchschnitt der zehn

Toraufgegangenen Jahre

1877/81 988^7 ,

auf jeden

Mann der Ist-

stärke aa
Kraaltheitt»

tagen ent-

fielen:

10,9 Tage

18.S

starben infol<;o

von Krankheit

(in miUtiirkrzt-

licher

Bebandlang):

start>en

infolge

von
Verun-

ßlfickung:

von 1000 der Iststarke:

9,96 P.M. 0,31 P.M.

1^7

starben

infolgo

von
Selbet-

0,41

0.&8 p. M.

0.69 .
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In den A Berichtsjahren »teilen sieb dieso VerhäUpitse folgendermaasaen

;

655

im Jahre

bei einer

btstärke

von

gingen Kranke tu

absol. Zahl { p. M.

starben an

heitcn

mililärär

Behan<

absol. Zahl

Krank-

in

itlicber

lung

starben in Foltje

von Ver-

unglüokang

absol. Zahl| p. H.

starben in

VOl

Selbstn

absol. Zahl

Felge

lord

p. M.

38 a

412 IM

2251113

312418

33.^ 405

850,3

849,-i

808,0

804,1

1024

961

972

944

'2.67

2.51

2.51

2.26

12a

m
15a

130

0.84

0,23

0.41

0,31

2^2

221

0.66

0.61

0,68

0.58

18S4AS5.

l88.'i;Sß.

18S6;37

1887/88

Der Ansfall an Diensttagen, früher 13.1 Tage pro

Kopf, betrug im letaten Jahre nur noob 10,9 Tage,

bat also wesentlich abgenommen.
Die einzelnen Krankheitsgruppent L Die

allgemeinen Erkrankungen sind rlauernd in der

Äbnahine be(?''''Tcn. Im Zeiträume 1873/82 gingen

64.0 Kranke dieser Art pro Mille der Kopfstärke zu,

1 882/84 51,8 p. M. und 1884/88 nur noch 40,9 p. H.— Die zur Bekämpfung der Infectionskrankheiteo ge-

troffenen Abwehrtna&ssregeln (a. a. Binfiihrung der

Desinfectionsappaiate, bessere Ausbildung des Sanitäts-

personals utc.) haben sieb glänzend bewährt. An In-

feotionskrankheiten gingen näralich 18S4/85 33,5 p. M.,

lSS5/8fi 27.8 p. M,, 1886 87 24.8 p. M. and 1887/88

20^ p. M. zu.

Die Pocken spielen in unserer Armee keine Rolle

mehr. Vom L April 1873 bis iL März 1888 kam
nur 1873 und 1884 je ein Todesfall, von denen der
letztere einen Reservisten betraf, vor. — Di« Impfung
in der Armee wird jetzt lediglich mit Külbcrlyrophe

darchgefQbrt.

Ueber die Krkrankangen an Typhos, Malaria,
Ruhr, Diphtherie und acutem Gelenkrheama-
tismus, bezw. über die durch diese Krankheiten ver-

anlassten Todesrälle in den üerichtsjabren giebt naob-

fulgende Tabelle Aufsohluss:

im Jahre
an Tyi

erkrankten

jhus

starben

an Malaria

erkrankten] starben

an Ruhr

erkrankten
1

starben

an Diphtbaritis

erkrankten| starben

an acutem Gelenk-

rheumatismus

erkrankten
1
starben

1884,85

1885/86

188r,/.^7

1887/88

bj_

4J
iA

Iii

0,43

0,30

0,32

0.31

13.2

9.r.

7^
4j8

0,0

0.003

0,005

0.0

1.11

0,43

0,39

0,18

0.02

0,00

O.Ol

0,004

1.14

1.13

1.24

1.06

0.04

0,002

0.05

0.05

9.96

J.t'»7

10,ü3

10,49

0,03

0.03

0.03

0.03

Naoh einer Zusammenstellung über Häufigkeit
des Typhus und Zahl der daran Gestorbenen in ver-

schiedenen Armeen steht die preassisehe baaser als

die österreichische, diese noch erbeblich besser als die

französische. — Mit Sicherheit ist in einer Reihe von

Fällen das Trinkwasser als das Vehiculum de.s Typhus-
giftes anzusehen, — Die Jiehandlutit^ des Typhus be-

trug im Mittel der ^ voraufgegangenen Jahre 44.9 Tage.

Trotzdem vielfach die neueren Antipyrotica gegen Ty-
phus angewendet wurden, steht immer noch die Wasser-

bohandlung — besonders temperirt« Bäder, welche

rasch abgekühlt werden, nachdem man den Kranken
}iineingebrach( bat — obenan.

Die Malaria (h. oben Tabelle) ist '.n Folge von

I' lussiegulirungtn (Uavul, We.ser. Oder) und fart.schrci-

tender LäüdoiiCuUiir verhältnissm.issig .'iclton gi'^wordrn.

Kbenso bat die Ruhr (s. oben) in Fo1j;>j der Ver-

beüsrruiiK sanitärer Vcrbältiiisse und der Desinfeetions-

e;nrich{uiigen, welche eine Weiterverbreitung einer ein-

mal geschobenen Infeetiun verhindern, abgenommen.
Die Diphtbcri"^ bleibt auf ihrer liühv stehen,

acutei üelenkrheumatismus und epidemi-

sche Genickstarre nehmen dagegen sogar zu,

alle drei, ohne dass wir einen Grund dafür anzugeben
vermöchten.

Hitzschlagerkrankungen nainnen la (1883,'84

gingen 0^ pm. d. K
, 1887/88 0,99 pm. d. K zu).

Todesfälle in Folge von Hitzschlag aber ab, da in dem
Zeitraum 1877/87 im Mittel für das Jahr 0^02, 1887, 88
nur 0.004 pM. d. Kr. in Folge Hitzschlags starben,

Ii. An Krankheiten des Nervensystems gin-
gen im Durchschnitt der i Jahre 1993 Mann = 6.1 pH.
d. K. zu. von denen 4014 an Neuralgien, 1^ an
Fallsucht, 1146 an Hirnbaut- und Hirnerkrankungen.
548 an Ueisteskratikbeiten, 232 an iirankbeiten des
Rückenmark.i» u. a. w. litten. Fallsucht entstand Ü mal
nach Verletzungen, 5. mal versuchte mau, bisher ohne
Krfolg, die Kpil>^p-,ii- durch operativen ICinghff zu heilen.

III. An Krankheiten der A t b m u n g.s o rgan e

gingen Sl pM. der Kojifatürke zu. wovim allein 48,fi pM.
d. K. aul die t'orraen acuten und chronischen Bron-
chialeatarrhs entfallen.

Den Zugang an schwereren AfTectionen'in der..Bc-

richtsperiodc zeigt folgende Tabelle:

\'om Tausend der Iststärke crkran kten an:

In

b e r i c h t s •

Lungcnentziind ung: fJrustfcllentziindung

:

Tiiberculose

^No. GO^ Gl,

jähre: gingen

zu:
starben

:

gingen

ander-

weitig

ab:

gingen

zu:
starben

:

gingen

ander-

weitig

ab:

gingen

la :

starben

:

gingen

ander-

weitig

ab:

IH84/S.J

ISS.'i/SC,

ISST S8

10, 9G

1 1 ,4,^

10.57

1I,C3

0.47

0.49
o,4r,

tUT

0.3fi

0.88

0.99

l.OG

4.37

4.40

4,03

4, (",7

0,14

0,12

0,1(1

Ol 2

1.09

Li:>
I.2S

II.'?

.S,14

3,32

3.24

0,Ü2
o.r.ü

0.51

0.4

1

r,.2-2

G.03

ti.l9

5,52

48*
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Die Frage, ob die Pneumonie eine Infections-

knnkbeit oder eine Erkältungskrankheit ist, wird auch
in diesem Herioht noch nicht entschieden. Die meisten

Pneumonien gingen im Marz, Januar, Februar, die

wenigsten im September, Octobcr, August zu. Ks

starben A2 pM. der Behandelten. Dauer der Behand-

lung im Mittel 49^ Tage.

Bei der BrustfellentzQndung strebte man in

ÜB Fällen (von 7386) die operative Beseitigung des

Krgusscs an, welche bei iOh Operirten beendet wurde.

Ks starben 3pCt. aller Beh-indf lfen und 16.5 pCt. (67)

der Operirten. Dauer der Behandlung im Durchschnitt

49,8 Tage.

Von den Tuberculosen (s. Tabelle) wurden

11,1 pCt. gebessert, 16J pCt. starben.

IV. An Krankheiten der Circulationsorgane
gingen im Mittel der i. Berichtsjahre 13.8 pM. d. K.

zu. 85.4 pCt. der Behandelten wurden geheilt. Durch-

schnittliche Behandlungadauer: 21,7 Tage.

V. Der Gesaromtzugang der Krankheiten der
Krnäbrungsorgane betrug 152,5 pM. d. K. in den
i Jahren. Davon gehen ab 57,4 pM. d. K. Mandel-
entzündungen und Cj.4 pM d. K. acute Magen- und
Darmcatarrhc, 10,5 pM. d. K. Zabnkrankhciten, so dass

nur 10,2 pM. d. K. für die übrigen Krar.kh' itt;n der
Gruppe verbleiben. Ks sind 97,9 pM. der Bcliatidtlt«n

geheilt und nur l^ pM. derselben gestorben.

VI. An Krankheiten der Ilarn- und Ge-
schlechtsorgane gingen im Mittel der 4. Jahre

6J pM. d. K. zu.

VII. Der Besprechung der venerischen Krank-
heiten geht eine Erläuterung der zu ihrer Ein-
schränkung getroffenen Maassnabmen vorauf. Für die
4. Berichtsjahre ergiebt sich Folgendes: An venerischen
Krankheiten:

Im

Jahre:

gingen sn an

veneriacben

Krankheiten

pro Mille der

Kopfstärke

:

and worden

bebandelt

Tage:

= Procent

der Gesammt*

summe aller

Behandlungs-

tage:

= Procent
der Gesammt-
summe nur

aller

Lazareth-

behandlungs-
tag.;

:

Auf einen

Mann der Ist-

stärke ent-

fallen Eranken-
tage infolge

Vencrie

:

1884/85 32,6 8^ 13.6

iS.S.'i/Sß 29,7

28.6

562

Ml 865

aM2M
a2£947

JA
lÄ
Li

12,4

IM
11,3 0^

VIII. An Augenkrankheiten gingen im Mittel

der 4. Jahre SM pU. d. K. (darunter 4J pM. d. K.

an ansteckenden Aogenkrankheiten, von denen 85.6 pCt.

geheilt wurden) tu. Dauer der Behandlung im Durch-
schnitt 1£3 Tage.

IX. An Ohrkrankheiten gingen im Mittel der

4. Jahre 11.8 pM. d. K. lo, von denen jeder 21.9 Tage
im Durchschnitt behandelt wurde. 13 Fälle von Caries

und Necroso des Schläfenbeines, welche durch Menin-
gitis purulenta, Ilirnabscesse, .Septicaemie und Pj'aemie

den Tod herbeiführten, kamen in den i Jahren vor.

X. An Krankheiten deränsscren Bedeckun-
gen gingen im Mittel der 4 Jahru 218.3 pM. d. K. zu,

von denen 98,4 pCt. geheilt wurden, O.Ol starben und
0.91 anderweitig abgingen.

XI. An Krankheiten der Bewegungsorgane
gingen 57.2 pM. d. K. im Mittel der 4 Jahre zu.

Dauer der Behandlung im Durchschnitt 1 Tage.

XII. An mehanischen Verletzungen gingen
174.8 pH. d. K. im Mittel der 4 Jahre mit einer

Dnrchschnittsbehandlungsdauer von 12,2 Tagen zu,

und zwar gingen vom Tausend der Iststärke zu wegen:

Wundlaufen und Wundreiten . . 34.9
Quetschungen und Zerreissungen . G1.3

' Knochenbrüche 2j8

Verrenkongen IJ
ScbüsswiiMien 0»6

Hieb-. Stieb-, Riss- und andere

Wunden 26J
Verbrennungen 5^

XIII. Wegen Selbstverstümmelung, Selbst-
mordversuch gingen nur OJ pM. d. K. und XIV.
zur Ueobafhtnng 9^2 pM. d. K. zu.

Dem Bericht ist eine Uebersicht über ausgeführte
Oficratioiicn und eine Anleitung zur Zube-
reitung und Verwendung des an tiseptisohen

Verbandmaterials (Sublimalverband) nebst den
dazugehörigen Tabellen beigegeben.

Die Gesandhditsrerhältnisse oder Kran-
kenbewegang and Sterblichkeit im öster-

reichiscb-TiDgariscben Heer» (1 13) gestalteten

sich im Jahre 1889 folgendermassen

:

Die Jab resd n rcha ohn ittfl kopfstärke betrag
miim Mann. Von diesen orkrankten 1889

hi& Mann (929 pM ) und gingen den Sanitätsan-
sUlten zu 92314 (328 pM )«). — Der Zeit nach
wurden die meisten Krkrankunpen im Deeember, d'c

wenigsten im September beobachtet. — Von 1000 Mann
der Kopfstärke der einzelnen Waffe erkrankten bei

der Infanterie 937,1, bei den Jägern 980.8. bei der
Cavallerie 780,7, bei der Feld-Artillerie 938.3. bei der
Festungs-Ärtillerie 927.2, bei der Genietruppc gSS.^.

bei dem Pionierregiment 1079.3. bei dem Eisenbahn-
regiment 6^*2,2. bei der Sanitüts'.ruiij/.L' 1045,3. bei dem
Train 1 1 30.4 und bei den anderen IJeeresangehörigen

1104,0. — Dem Range nach waren von 1000 Er-

krankten Officiere und OflScierstellvertreter 22^ Unter-

officiere 95^ Mannschaften 883. — Bcbandlungs-
dauer: Im Revier (bei der Truppe) wurden die Kranken
L IQh 943 Tage, in den Lazaretben 1 954 £42 Tage be-

handelt. Daher kommen auf jeden Mann der Armee
14.4 Krankentage; ein Kranker wurde im Revier
C.G Tage, im Lazareth 29,4 Tage behandelt, jeder

Kranke durchsofanittlicb 15J^ Tag.

Es starben von den bei der Truppe Behandelten
IIS, von den in Lazaretben Bebandelten 1142, im
Ganzen 1260 = 4^ pM. der Kopfstärko. 1871 betrug
die MorUlifät 13^ pM.. 1876 9^ pM., 1880 8^ pM.,
1S85 üil und 1888 £9 pM., ist also stetig im Sinken.

Unter den im Jahre 1889 Verstorbenen befanden sich

105 (M pM.) Gagistcn, 112 £93 pM.) Untcrofflciere und
1038 (824 pM.) Mannschaften.

Fortsetzung auf S.
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U«b»rsicht über die Krankenbewegang in der deutschen Armee vom L Oolober 1889 bis

3£L September 1890: (112)

Monat

[die RfTeclivstärke

der Armee ist in

Klammern beigefügt]

Zugang

in

l'roccnt

des

Effectivs

Abgang in Procenlen der

bcbandeltcn Kranken

(also incl. Bestand) als

geheilt gestorben
ander-

weitig

an Allgemein-

crkankungcn
[darunter

Typhus ein-

geklammert]

Fs starben o. a.

an Krankheiten der

Athmungs-
Organe

[darunter

fiungon-

schwindsucbt

Ernäh-

rungs-

organc

in

Folge

von

Selbst-

mord

188*

Oclober *

[340268]
November

[404470]
December'

[431418]

1890

Januar
[423801]

Februar
[423240]

Harz
[427404]

April

[426939]
Mai

[427304]
Juni

[439675]
Juli

[441488]
August

[438705]
September

[401911]

in absoluten Zahlen:

65.1 0.20 4.22 12 [7] 2 2£ L13] 22

Gi3 60.8 O.IG 4.01 Ii [5] 8 21 QS] LI

9A
(Grippe)

67,8 0.20 2.76 n [iU 9 44. [14] U

1C.5

(Grippe)

8^4

80.4

r,c,o

0,15

0.18

1.27

1,94

23 QO]
(darunter 12
all uiiuLfcy

2ü[r|

ru

9

ü [ 1 OJ
(darutit. I22 an
Luugäueotz.)

411 [17]

iSi

22

Sil 73.8 0,20 5.24 21 [9] 6 Ii2 [27] m
6^ C3,8 0.20 2,42 la [fQ 9 afi [161 ifi

fi^ 68.3 0,22 2.64 1^ [6] 6 4fi[25] 21

63.0 0,17 2,93 Ii [8] 7 aa [25] 2£

LO COA 0J4 2,76 2il [5] 3 2Ü [H] 1^

5^ 72.3 0,20 2,94 2fi [15] G 24 [14] Ul

3^9 61.1 0,25 7,09 2S [20] 8 1Ä[7J 8

Nachfolgend geben wir eine Uebersicbt über Krankenzugang und .Sterblichkeit im Ganzen und in Folge ron

Typbus, Lungenluberculose, Lungenentsünd uog und in Folge von Selbstmord für die voraol-

gegangenen zehn Jahre:

erkrankten starben Es starben in

vom Tausend vom Tausend Darunter an Folge von

Im Rapportjahrc der Durch- der Durch- Selbstmord vom

schnitts-

stärke

schnitts-

stärke Typhus
Lungen-

tuberculose

Lungen-
entzündung

Tausend der

Kopfstärke

1880/31
IS81 82

i«s2/8;;

1136,2

1135,5
849,r.

3,3

3,0

0.68

0.57

0.55

0,80

0.74

0.45
0,45

ÖM

0.71

0,73

0.68

1885/8«

1886/87
1887 88
1888 89
1889/90

8;ii),i

8:*o,3

849,2

808,0
804,1

8'JG,6

M
2^

2,6

2i4

2J
2i3

0.46
0.44

0,30
0.33

0.31

Oji
0.22

0.63

0,62

0.60

0,51

0.45

0,52
0,52

0.51

0.47

0,50
0.46

0,47

0J6
0.44

OJi
0.66
Ö^GT
0,f)8

(i,r)8

0.51

0.58

MRjährlge Darch

»rkoillsütirke fAr 4en

leltrauiii rm L April

IS^Ü Iiis 3L Min hUU

3>5 502

fem Tauro4 itt Mhijihrlgta BorrktfbBlKisUrk« tiad

Im {lurrhürhiilK

S>*4,» 2.701 0.402 024

J^4(lu der aebD Jikr«

0.1240.472
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Von den lül 3QI in den Sanitälsanstalten**) Bo-
bandel tcn wurden geheilt £^901 Mann = 85G.5 pM.
der Behandelten, zur Beurlaubung oder zur Superarbi-
triroDg vorgeschlagen 5S51 Mann 58,4 pM , direct

beurlaubt 1159 Mann — 11.6 pH, direct saperarbitrirt

S694 Mann = pM , sUrben 1142 Mann = 11^ pM.,

gingen anderweitig vor Äblaol des Krankheitsprooesses
ab 2525 Mann = ib^ pM. der Behandelten,

lieber die hauptsächlichsten Krankheiten, welche im
Jahre 1889 tur Beobachtung kamen, giebt die nach-
folgende Uobersicht Aufschluss (wobei die TodesläUe
in eckiger Klaromer angegeben sind):

Vis gingen zu in Folge von:

Zusammen:*)
Allgemeinkrankbeiten und Blutkrank-
boiten

Darunter: Acuter Gelenkrheumatismus ....
Abdomirialtyphus
Flecktyphus
Malaria und Malariacacbeiie

Blattern

Tuberculose der Lungen
anderer Organe

Inluenza

2^ Neubildungen
iL Krankheiten des Nervensystems

Darunter; Hitzschlag

Apoplexie

iL Augenkrankheiten
Darunter: Bmdehautcatarrh

Trachom
L Ohrenkrankbeiten

Darunter: eiterige MittelobrentzQndang ....
SL Krankheiten der A thmungsorgane ....

Darunter: Lungenentzündung
Brustfellentzündung

Z. Krankheiten der Kreislauforgane ....
Darunter: Herzklappenfehler

ä. Krankheiten der Verdauungs- und ad-
nezcn Organe

Darunter: Mandelentzündung
Hernien

3. Krankheiten der Harn- und Geschleohts-
organe (eicl. Syphilis)

lü. Vcnerie und Syphilis
IL Krankheiten der Haut (exci. Syphilis) . . .

liL Krankheiten der Knochen (excI. Verletxangen)
13. Krankheiten der Gelenke (excI. Verletzun-

g«n)

lA.. Krankheiten d. Muskeln, Sehnen, Schleim-
beotel

lA. Thierischc Parasiten
Darunter: Krätze

ISL Verletzungen (excl. Selbstmord und Selbstmord-
versuch)

12. Vergiftungen (exel. Selbstmord und Selbstmord-
versuch)

Darunter: Alkoholismus
Ifi. Selbstmordversuche und Selbstverstüm-

melung
Lä^ Miss bildongen
2£L Zur Beobachtung

*) IncI usive Bestand und exclusive der in Bosnien und
welche für sich geführt sind.

Absolute Zahl
Von Taiuwil

d*r Jabrcadoreh-
•ehultlMllrk»

241 »42 [1247] •) MM [4.4]

um
2 'HA
1 290

5
QMä

1 045m
3 &2&

4iä

M
2£

11 Ml
HÜ38
1 ii05

i 221
1 2A5.

sim
•-' 4r.s

44'3

um
12 1Ä2
1071

1

i;

24s]

61]

{21}

im

in

m4$04
IS 225
»2 241 [äl

170« [5Q

1»»» [S]

tt IM
l »ifi

1 41£

23m [12]

S2 [41

aacij

m [2]

in
471«

ifi» im
1 äM [0.7]

34.2

OJ
SJ fl.21

0,4

12.9

0,1

oj [0X1
50,4

23.7

6^
Üi
iA

IH2 CM

1».»

1,6

(•L2

[0.1

[OJJ
43, r.

3,«

i«J
»5.2

222.7

22J
Li
5^

MO

Oi2

QA

1»
9A
I».»

der Herzegowina garnisonirenden Bataillone,

Hiernach entfallen von den 1267 (1240 plus 12
Todesfälle bei den Truppen in Bosnien und der Uerzo-
gowina) Todesfällen 877 auf die Gruppe 1 und 6^ d.

Die Zahl .92111 Mann" wurde von Seiten der
Truppen und Heeresatistaiten als die der in die Sani-
tätsanstalten aufKt'rionim->rii:n Krkr.inkten angegeben,
während die Sanitüt,s,ui--talttn s-jlbsl die Zahl der Auf-
genommenen auf lül am Mann — SM pM. der Durch-
schnittsstärke angeben. Die Differenz ist in den Dis-
locations- und Dienstverhältnissen des p. p. Heeres be-
gründet.

h. f.96 vom Tausend aller Todesfälle, ein Verhältniss,
welches sich im Jahre 1888 auf 745 p. m., 1887 auf
752 p. m. stellte. An Selbstmorden kamen vor
122 = 1.50 p. m. der Kopfs'.irkü, an Selbstmordver-
suchen 112 = 0.40 p. m . an SelbstverstümiiiÄlungen
G2 — 0.22 vom Tausend der Durchschnittstärk©. Die
meisten Selbstmorde (Mj entfalUn auf den Mai, die
wenigsten (21) auf den August. In Folge Verun-
glück ung starben a2 = 0.33 vom Tausend der
Kopfstärke. Als zeitig unbrauchbar gingen ab 7932
Mann = 28.4 p m. der Kopfstärkr, invalidisirt wurden
12 5ai Mann = 13^ p. m. der Kopfstärk«. Von 1000



TlLLiBRT, AbMBBHTOIBNB OMD AbXKBEBAKKHKITBV.

loraliden wann 3ä G&gisten, il Unteroffitiere, 920
Mannschaften.

Torre (115) giebt u. a. über die Krankenbe-
wegang und Sterblichkeit in der italie*

nischen Armee in seinem retohbaUigen statistischen,

den ganzen Etat dsr Armee umfassenden Bericht für

die Zeit vom L Juii 1887 bis aiL Juni löö9 folgen-

des an:

Bei einer mittleren Jabreskopfstärke von 283 968
Mann betrag die Sterblichkeit in der Armee 1706 Mann
= p- in Folge Ton Krankheit starben 1542
= 6.88 Mann Tom Tausend. Selbstmord kam 12 mal
vor ^ 0.73 p. m. der Kopfstärke. Unter den 1548 an
Krankbeittn (restorbenen hatten gelitten an: Leiden
der Lungen und IJronchien 426, Lungenschwindsneht
278. Malariakachezie L7 etc. T. betont bei dieser (ie-

legenbeit, dass der im Elegleroent als Minimum ange-
nommene Brustumfang von M om fQr alle Wehr-
pflichtigen bedeutungslos sei.

Die Krankenbewegung der französischen

Armee im Jahre 1888 C117) ist, wie in Deutschland

und Oesterreich auch, eine ansteigende gewesen, ein

Beweis, das«! über den inneren OrÜDden, welche tnan

als Ursachen der Morbidität, und zwar leicht zu

viel, beschuldigt, äussere Einflüsse, äussere Ursachen

stoben.

Die Stärke der französischen Armee betrug im
Jahre 1888 etwa 5QI9SI Köpfe (Die Zahl ist aas den
VerbältLisszahlen zurückgerechnet, kann daher in den
letzten Stellen nicht gtnaa sein, worauf ea aneh
nicht ankommt.) Die G esam m t a te rbl ich keit
betrug 6,75 p. m. d. K., in Frankreich allein 6,0 p. ra.,

im Algier 10,54 p. m., in Tunis 12.88 p. m. Zwischen
den einseinen Corps sehwankt die Mortalität von 2.88

p. m. d. K. (Lille im Norden L Corps und Corps zu

Rennes im FQden) 9.15 p. m. d. K. Die Gesaramtsterb«

lichkeit wird durch die Typhussterblichkeit, welche

fast '
, der erstereu ausmacht, wesentlich bcuinflusst

und thatsachlich sind auch die südlichen Corps ausser-

ordentlich viel stärker vom Typhus beimgesueht als

die nördlichen. An Typhus abdominalis erkrank-

ten 1888 6686 (18.18 p. m. d. K.) Mann der französi-

schen Armee, von denen 1094 — 2^ p. m. d. K.

starben. Für die Corps in Frankreich betrugen diese

Zahlen 1 1.15 p m. für den Zugang, 1.82 p. m. für die

Mortalität, für die Truppen in Algier 21,74 p. m. für

den Zugang und 3,62 p. m. für die Todesfälle, für

Tunis endlich 48.28 p. m. bezw. 7.40 p. m. In wie

weit bei diesen enormen Unterschieden die Wirkung
der Hitze mitspricht, ist fraglich. Wichtig in dieser

Hinsicht ist nur, dass die Typhusfälle einmal vom
Norden Frankreichs bis nach Algier und Tunis conti-

nuirlich zunehmen, und dass ferner der Zugang an
Typhus im August ansteigt, im Si'ptcmber October das
Maximum erreicht und im November-December wieder

sinkt. Die Pocken sind noch nicht ausgerottet. 1880
traten Mh Fälle mit 11 Todesfällen auf, allerdings

immerhin eine respeotable Leistung inmitten einer Üe-
völkerung ohne obligatorisches (mpfgesetz. Masern
steigen seit 12 enorm an in der französischen Armee;
1888 gingen 6G37 Fälle = 13.07 p. ro. d. K. zu.

auch Scharlach erreichte in diesem Jahre die nie

beobachtete Höhe ven 258f. Fällen = 5J> p. m. d. K.

Von den Maserukranken starb etwas über 1 pCt. (78).

von den Soharlaohkranken starben 4 mal mehr. Eine
ausserhalb der Armee kaum bei Erwachsenen vor-

kommende Krankheit, der Mumps, lieferte 6982 Mann
in die Lazarethe, von denen keiner starb. Die Menin-
itis cerebrospinalis trat einmal epidemisch (in

uimper ID Fäll^ auf, sonst zeigt« sie sieh so 3, 4^ 5

Fällen vereinzelt, es starben noch immer mehr als

tiSL pCt. der Vefallcnen. 422 Leute erkrankten an
Diphtherie, von denen 41 starben. Auch hier ist

eine Zunahme zu constatircn. Der Tuberoulo.so er-

lagen 599 Mann, während 21S4 deshalb aus der Armee
ausschieden, ein Totalverlust von 5.48 p. m. Ferner

kamen vor: Lungenentzündung 3121 Zugänge mit
älA Todesfällen. Brustfellentzündung mit 2781

Fällen und 112 Todeställen. Von venerischen
Kjrankhoiten nimmt die Gonorrhoe ab, i;chankcrund
Syphilis bleiben seit 82 statinär Kropfepidemien
kommen in einzelnen Garnisonen vor. Die Alopecia
areata nimmt unerwarteter Weise seit einiger Zeit in

Civil und Militär grosse Dimensiionen an.

Im Jahre 1887 zählte die englische Armee
194037 Köpfe insgesammt (118). von denen 191104
Mann = 984.8 p. M, d. K. den Lazarcthen zu-
gingen und 17,52 Mann = 8i8 p. M. d. K. starben,
während lö'25 Mann = 7^ p. M. d. K. iovalidisirt

wurden, von denen M pCt. noch nicht iü .labre, die

übrigen 10 Jahr and länger dienten. In den Uebungs-
tagern war der Gesundheitszustand günstiger als in

den Städten. Die Zahl der Selbstmorde, welche im
Jahre 1886 23 betrug, sank auf LL im Berichtsjahre.

Im Durcb^cbriitt der letzten 5 Jahre kamen jährlieh

21 Selbstmorde vor. — Von den indischen Truppen,

deren Kopfstärke = 63942 war, gingen den Lazarcthen

86392 Mann = 1350 p. M. d. K. zu, während 939 Mann
— 14.7 p. M. d. K. starben. Der tägliche Kranken-
bestand betrug rund 4500 Mann = ZQ p. M. In Indien,

ebenso auch in Egypten, bessert sich der Gesundheits-

zustand der Trappen.

Qore (119) giebt eine detaillirte Schilderaog der

Krankenbewegung und der Gesundheits-

pflege, welche bei den englischen Truppen in Egypten

beobachtet wurde bezw. in Anwendung kam.

Bei einer jährlichen Darchscbuitt.<!stärke von 46490
Köpfen für die Zeit vom LL Juli bis Ende 1887 er-

krankUn 66069 Mann, d. L 1487.4 p. M. d. K. Von
diesen starben IG6S Mann = 36.09 p. M. und wurden
dienstanbrauchbar 6622 Mann = 103.03 p. M., während
24,44 von Tausend als Invalide ausschieden. Die häufigste

Krankheit war das Continoed enteric fever, an dem
8381 Mann erkrankten, 799 starben und 701 dienst-

unbrauchbar wurden. An Cholera erkrankten Ifiü und
starben 123 Mann, d.L 75,9 der Krkrankten, eine hohe

Mortalität. Die meisten Krankheiten betrafen dio Ver-

dauungsorgace; es gingen nämlich 14164 Kranke dieser

Art zo, von denen 'HÄ starben und 1637 unbrauchbar
wurden. Die nächst höhere KrankenzifiTer lieferte

Syphilis, nämlich 7767 mit 1 Todten und Unbrauch-

baren etc. — Die getroffenen fiestindheitsmaassregeln

schildert 0. eingehend, worüber das Original nachzu-

lesen ist.

NaohLonguet (120) hatte die spanische Armee
bei einer Darchschnittsisistürke im Jahre 1886 von

100434 Mann eine Mortalität von 1355 gleich

13.49 p. H. d. K., eine unerhört hohe Zahl (deutsche

Armee für 1886/87 3.3 p. M. d. K.), an der ein

schlechtes Recrutirangsgesetz und jammervolle hygie-

nische Zustände der Städte und Casernen die Schuld

tragen soll.

Di« Sterblichkeit an Typhus allein betrog 2^ p.M.

d. K. (218 Todesrälle), kommt also der Gesammt.sterb-

lichkeit der deutschen Armee in Folge von Krankheiten

(3.0 p. M ) nahe. Der Tuberenlose «rlagen 2£fiMann
= 2.66 p. M. d. K., 5QZ schieden wegen Tabercutose

aus, welche allein also 7.70 p. M. d. K. der Armee
fertnahm. — Sumpffieber wurden in 3014 Fällen

= 29,91 p. M. beobachtet mit nur 32 Todesfällen

(= OM P- MO- Venerie trat bei 55.69 vom Tausend4
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mU LangAnenttfiodaDg nffto USMutiis l,42p.ll.

d. K. (lähmt die Po«keii, Mge ond lolmib» 99 Himn
— 1,0 p. M. and trotzdem ist seit dem 15. Jan.
1868 die Impfung in der spanischen Armee
obli^atoriscb! — Als dienstunbraucbbar wur-
den 3095 = 30,81 p. M. d. K. entlassen, wobei die

Tubercutose, dann Hernien, dann Aogenleidm, Herz-

feh(«r «to. in »bsteigender üaufigkeit die meist be-

thdligton Uzvobeo md. An Selbstmorden kamen
dafegMi In gnuea J«hr» aar 13 und 1 Selbsloiord-

fWnBOb TOT.

Im Jahn 1888 stellte sich dl« Kran kenb owe-
gang in der belgischen Armoe (121} Lei einer

Jabreädurchscliniltsstärke von 46 961 Mann deriiaupt-

«Mh» Duh felgMdwmaaSMBt

Den Lazarethen gingen zu l^R-ir! (35,ST^iCl; Mann,
worunttr 747 Doppelerkrackungen ; im Revier wurden
aanerdfm 46072 (98,08 pCt.) Hann behandelt. Die

Daasr der Lasaretbbebandlaog betrog int Mittel 21,S6

Tagfi. Aal Jedeo Maon der Iitet&rfee entbUen 9,lSTage,
sodais also die Armee rand 9 Tage in Jabr doreb
Krankheit verlor. Die Revierbehandflung dauerte im
Mittel 2,43 Tag*-, auf jeitn Mitüi der Iststürke ent-

fallen 2,38 Tage. Vi n den rustorbencn wurde jeder

im Mittel 47,20 Tag- l ehrindelt

Von 103 Behandelten gingen 10,63 (in Summa lldl)

Mann in dicUeimath auf llcconvalescentcnurlaub,während
5&0 — 1.17 pCt. der Kopfst&rke — ala dieutanbraoob-
bar and ioTatide abgingen. — Ba atarben 168 Ibnns 0,40 pCt. der Istatirke aad 0^ der Zugagaageneo;

ausserdem slarl>en noob 66 Mann (29 Mann in ihren
Quartieren and ST irikbreod dea Rceottvaleeeeatett-

urlaubs [! !]). Von den Gestorbenen hatten gelitten

an Tuberculose 58, an Abdominaltyphus 40, Brustfell-

und Lungtn^'ntzimdung 14, Mcningitia oerobieopiBalia 5»

Selbstmord kam 17 mal ('.'.) vor.

In der b. k. Marine haben siob die GeBood«
Verhältnisse im Jabra 1888 (ISS) gegen früher

wenig verschoben.

Ks fingen im genannti t» Jahn' vom Tausend der
Sd'2b Mann im Durchschnitt butragunden Iststärke

760,88 Kranke aa (g^n 881,S7 dM. in den S vennf.
gegangenen Jabren). Yvo Tanaeaa der Knuiketi wardeo
929,74 gehfilt, 13;>ft invalidisirt, 10,51 starben, «rihrond

der Rest raidciwi-MU^; Ibuutlaubt u. s. w.} abging. .Icder

Kranke wurde 18,(1 Tage im Diirchsctinilt behandelt.

Auf jeden Mann der Kopfntärke entfallen 14,3 Kraok-
heitstage. Täglich waren im Mittel 39,32 pM. krank.

Der Zogaog an Bord betrag 818,87 pH. K., an Land
WtfiifM. K. Au Lande gingea die mirfateii Kiukua
im Juli» am Bord im Januar zu. Abgesehen rem Ted
dureb Selbstmord und VernnglQckung starben in der
Marine 9,20 vinn Tausend (gegen 7,36 im Mittel der
10 Jahre vüö 1877— 1888). Hat daher der Kranken-
zugang etwas abgenommen, so ist die Intensität der
Krankheiten gestiegen. — Bei den Leuten waren die

allgemeioen und constitutionellcn Krankheiten vor<

herrschend. Syphilie and Maiarie (letstere 99,15 pM. K.
gegen 123,87 pH. ini Jabi« vorher) nahmen
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