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Medieimseiie Statistik der Stadt Wflrzbiirg

für das Jahr 1878.

Von

Dr. OTTMAR HOFMANN,
kgl. Besirksust.

(MitTftfal V. nad VI.)

I. Topographische Bemerkungen.

1 WItteniiiggverliUtniwe d«i Jalim 1878.

(Hi«ira TftM V., PIf. 1--4).

a) Tctuperatnr^). Die Moiiatsmittel , monatlinlien uiul läg-

liclien Schwankungen der Wärme ündeu «ich in nachfolgender

Mittel Mittel
MiixliBiim

I

ItintminB Min- Mitt- Tilglicho Schwuikong
Honate nach a

« K.
G

OR.
ieren leres

ScJiiin') 1878 3

a
i

1
Max. Min. Mittel Max. MiD.

Januar 1+ 0,22 + 0,12 23. 8 11. —12 1.9 -2,1 3,3 10 1

FeVniAr 1,19 2.18 17. 9.6 13. — 7 4.8 -0,4 5,2 10 1

Mivs } 4M 8,8 29. 18 16. -6 5,5 + 0.4 6,8 10 8

April 9.00 8,7 20. 19,5 6. -1.B 12,4 3,5 8,8 13,2 4

Mai 18,92 11,7 18. 20,5 26. 3 15,5 7,8 7,7 10,5 8

Jani 15,47 13,25 22. 21 r.. 2,25 17,9 8,6 8,4 14,25 4,6

Jnli 1B,13 14,3 22. 23.5 1 7. 6 17,6 10,0 7,5 12 3

Anpnst 15,59 14,3 6. 23,5 1 7. 6,5 18,0 10,7 7,2 12 2,25

Septembr. 12,09 11.1 7. 20,25 21. 2 15,0 7,9 6,7 10 2,5

October M 8. 13 30. + 0.25 10,1. 4.0 6.1 9 1,6

Korember 8,88 1,9 26. 8 18. -8 4»8 + 0,02 9
' f' r- Iii, - 10 + fl,7 — 3,2 4,8 9,75 1,5

Jalu 8,36
1 ^'^i

23,5
1

|— 12
[

10,3
1

3,9
\

14,28 1

1) Die Beobacbtimfeii wurden an der Nordseite meines fVei gelegenen

Wohnhanses (Hangenins 10) mit einem Maximum* und Minimom-Thermometer

gemacht.
i) Bavaria, Bd. III., Abth. 1, S. 13 u. f.

V«An4i. i. »bjf Ott. V. F. XV. B«. 1
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2 HOFJIANN; lledicinische Statistik der SUdt Wfinbors

Mit Ausiialime des Februar, dessen Mittelteiii])eratur uui
1" die von Schocn berechnete Normaltemperatur dieses Monates
überstieg, blieben aUe übrigen Monatsmittel der Temperatur
unter der Nornialtemperatur» und zwar am stärksten im Juni,

Juli und September, am geringsten im Winter. Frühling und
Spätherbst. Die mittlere Jahrestemperatur blieb dadurch am
1.15" unter dem normalmässigen Mittel. Die täglichen Terape-

ratur-Schwanknngen waren am geringsten im Januar, und stei*

gerten sich von da bis zum April, wo sie mit 8,8^ ihr Maximum
erreichten; im Mai, Juni, JuH und Anguat waren die tägUchen

Schwankungen noch ziemlich hedentend (7|2—8,4), nahmen aber

vom September an wieder stetig ab. Die absolnt grSsste tag-

liche Schwankung hatte der Juni mit 14.26^, die kleinste der

Januar und Februar mit je 1^.

h) Tji ffffr'it'J: in ]\ri1]iin. f Thiv^fdriif'l:.

Mittel Maximum Minimum Mittel Maximum Miuimum
nach

Srh'n II
I).itui:i I. , 1

,

1 1
11 '

1 ,

Janaar 744 761 13. 763 26. 732 5,2 22. 7.4 13. 3,0

Februar 744 758 22. 782 11, 747 0,2 28. 9,1 2. 8.4

Hin 748 747 4. 762 80. 1726 6.0 2. 9.8 26. 2.6

pifl 744 746 7. 753 1. 780 6,5 80. 10.« a 8.2

Mai 743 746 17. 763 25. 738 9,1 18. 12,7 26. 6.7

Juni 744 747 6. u. 25. 753 15. 739 10,1 2:}. 14,4 6. 6,0

JaU 745 747 18. 754 25. 741 U.Ü 25. 16,0 20. 7,6

Angast 740 715 1. a. 8. 752 3. 738 11,9 6. 10,:i 21. 7,7

Septembr. 744 748 3. n. 11. 764 25. 741 9,9 6. 15,3 22. 6,0

October 746 746 2. 766 26. 786 7,7 21. 10,8 80. 4.8

November 744 744 19. 756 16. 733 6,1 27. 8,0 30. 8.»

Decfinli^'i"
- IV 71", 1", 7:^1 I,' :n. 15. 3,4

Jahr 744
1

747
1 •

768 |726 7,7
1

16,3
i

Der Januar und Februar waren durch selir hohen Baro-

meterstand ausgezeichnet; die grössten 8cliwaiikungen des Luft-

druckes fanden im Januar und März, überhaupt in der kälteren

Jahreszeit statt, während die warme Jahreszeit die geringsten

Barometer-Öchwankungeu aufwies.

Der Dunstdruek erreickte sein MaTimwm in dem warmen
Monat August, sein Minimum im MSrs»



für das Jahr 1878.

c) litlative Luftfeuchtigkeit in ^'q.
Begenlwhe

in mm.
VerdunstHug

la mm.

Monate

Mittel

nach

Schoai

Maximum

Dittam

Mitiimam

DatTun

8amme Mittel

von
^

nai-h

1878 Schont

« s S S
a — -«j c
3

~
Differenz

zu Gunsten der

llogfii- Ver-
hülle (innni^.

Januar

Februar

3Iärz

April

Hai

Joui

Jnli

August

Septembr.

Octobcr

November

December

82

82

74

70

71

65

72

75

77

83

85

82

6mal

8 Tage

5.

30.

30.

20.

25.

16.

22.

3.

18.

4.

100

100

100

94

96

93

94

97

95

99

95

96

23.

27.

26.

21.

27.

27.

20.

22.

22.

11.

12.

19.

71

60

41

31

30

32

32

41

46

44

64

50

34,75

22,80

54,60

55.77

73,85

25,65

53,10

76,11

32,95

90,70

29.77

34,70

38,25

41,17

40,27

29,70

33,75

42,97

32.17

32,40

33,42

24,52

27,22

23,85

21,70

12,50

40,60

75,93

87,66

123,10

1 14,60

86,20

68,90

39,20

22,40

15,10

13.05

10,30

14,00

20,16

13,81

97,45

61,50

10,09

35,95

51.5

7,87

19,6

Jahr
I

76 ,

lOU
] |

30 |5»4,75 |3yy,ÜU |707,ö9 1
-- |113,14

Trotzdem die im Jahre 1878 gefundene Kegenhölie weit
grösser war, als das seiner Zeit von Schoen für Würzburg be-

rechnete Mittel, war doch das Jahr durch relative Trockenheit,
namentlich einen trockenen Sommer ausgezeichnet, was sich so-

wohl aus dejT Betrachtung der relativen Luftfeuchtigkeit, welche
vom März bis in den August häufig auf 40

—

SO^Iq herabging, als

auch der Verdunstung im Vergleich mit der Regenhöhe ergibt.

d) Windrichtung^) (täglich 3mal beobachtet). Bewölkung.

N. NO. 0. SO. S. SW. w. NAV.

i t — u —

•

u z.s
.t: a

auMonate
| ) 1 l 1

r t ;^
a

Januar l 20 1 35 15 21 22 1 5

Februar 3 3 1 25 18 34 21 2 5

März 2 7 1 36 11 36 4 26 l 1 i
April 1 29 2 7 33 10 8 4 19 4 2
Mai 11 2 7 63 5 .5 5 19 6 1 3 «

Juni 29 3 7 29 8 14 1 25 4 2 1 7

Juli 1 17 1 47 11 16 19 7 4 6

August 11 5 7 1 55 6 8 4 18 6 2 <

September 26 1 2 31 15 15 5 16 8 10 3 1

October 2 15 1 2 51 10 12 15 12 4 12 6 1

November 12 6 29 10 33 15 13 2 9
December 10 24 1 4 14 13 27 15 14 2 1

Summa 17 204 19 44 2 448 132 229 119 194 52 41 3'.) 34

Jahresmittel a.
1

lÜOO redncirt 15 186 17 40 2 409 120 209

Durchschnitt
(

1

1871/78 11 223 68 83 2 339 120 150

>) Nach Beobachtungen des Herrn Hofgärtuer Heller.



4 HOFHANK: H«diebdMhe Statittik der.Stadt Wtailrarg

Die vorherrscliende Windrichtung des Jahres 1878 war die

BüdwesÜiehe ; gegen den Bnrchschnitt von 1871/78 waren Nord*

nnd Nordwestwinde häufiger, besonders im Januar, Febraar, März
und dann wieder im Noyember nnd Dezember; Nord-, Nordwest-

Ost- nnd Südost-Winde dagegen seltener.

e) Ueber den Ozon-Gehalt der Luft wurden zwar das ganze

Jahr hindurch regelmassige Beobachtungen (täglich 3 Mal) an-

gestellt; da es aber leider nicht möglich war, immer das tjlckhe

Reagenzpapier zu bekommen, halte ich die betreffenden Be-

obaclitungen nicht für exact genug, um hier mitgetlieilt zu werden.

Ich erlaube mir nur so viel zu ))emerken, dass nach meinen bis-

herigen Beobachtuni^en der Ozon-Gehalt der Luft im All<j;eineinen

mit der Verdunstungsgri)sse steigt und fällt, und dass er am
grössten ist. wenn bei starkem Winde reicliliclie NiederschläVe

erfoljren. I)a,s jahreszeitliche Maximum des Ozon-Grebaltea triüt

auf den Sommer.

f) Eine TJebersicht der meteorologischen Verbältnisse in den
einzelnen Jahreswochen ergibt die nachfolgende Tabelle:

1
1

Wochen

1 2 =

*" 5
"

£ ä

IS

»
c ^

Wochen Mittlere

Normalteuipt'-
nitur

C «'S c -—
L u

n
Pm

1. ,30/12— 5/1 - 0.7 2,3 1751 84 27.

1

30/6 — 6/7

1

16,5
I

12.9 747 66
2. 6/1 —12/1 - 0,6— 1,9 |749 81 28. 7/7 —13/7

1
16.7 1 12,9 747 72

3. 13/1 —19/1 - 0,1 1,8 82 29. 14/7 —207 17,3 13,4 761 68
4. 19/1 —26/1 - 0,4 1.3 747 79 30. 21/7 —27/7 17,2 17,2 745 74
fi. 27/1 — 2/2 - U.9 -2,3 750 84 31. 28/7 — 8/8 17,1 14,0 746 79
6. 3 2 — 9 2 1.1 — 0,8 758 80 32. 4/8 —10/8 16.9 16,6 747 76
7. 10/2 —16/2 1,1 + 0,5 752 83 33. 11/8 —17/8 16,5 14,7 744 74
8. 17/2 -23/2 1,8 4,9 758 82 34. 18/8 —24/8 15,8 12,5 740 72
9. 24 2 — 2/3 2.6 6,5 749 82 35. 25/8 —3l/'8

— 7/9

14,7 14,1 744 75
10. H/3 — 9 3 3,1 4,0 750 75 30. 1/9 13,3 13,0 751 77
11. 10/3 —10 3 3,8 1,1 750 80 37. 8/9 —14/9 12,0 13,7 749

....
1 4

12. 17/3 —23/3 o.O 3,1 748 74 38. 15/9 —21/9 12,3 10,3 748 70
\X 24':^ —30/3 6,6 3,9 738 07 39. 22/9 — 28/9 12,0 8,2 745 78

31 3 — 6/4 7,8 4,4 741 71 40. 29/9 — 5/10 12,2 5,0
,

751 82
15. 7/4 —13/4 8,1 5,2 749 09 41. 6/10 -12/10 9,7 8.2 747 81

16. !14/4 —20/4 8,2 10,3 740 09 42. 13/10 — 19/10 8.3 0,9
' IAH 84

17. |21/4 —27/4 8,5 10,1 742 09 43. 20/10 —26/10 7,1 8,9 741 bü
18. 128/4 - 4/B 9,9 11,7 746 78 44. 27/10— 2/11 5,6 8,2 748 86
19. .5/5 —11/5 11.5 11,7 745 71 45. 3/11 — 9/11 3,9 2.0 742 85

20.

,

12/5 —18/5 11.6 13,3 747 09 40. 10/11 —10/11 2,4 1,6 740 84
21. fl9/5 —25/5 13.7 10,7 745

1

67 47. 17/11 —28/11 1.7 1,6
i

748 88
22. 26 5 — 1/r, 15,4 10,7 746' 67 48. 24/11 —30/11

— 7/12
1,5 4,0 1 742 85

2a.
i
2/6 — 8/6 16,1

1

11,3 749
1

67 49. 1/12 1,3 + 0,12 744 87
24. 9/6 —15/6 15,8| 13,9 745! 69 50. 8/12 —14 12 -f 0.6 — 4.0

1
741 84

25. UV») —22 6 15,9; 12,5 747
j

07 51. 15 12 —21/121- 0.2 — 2.3 738 77
26. 28/6 —29;6 16,3| 16.3 750 64 52. 22/12 —28/121- 0,41-1.3 1

747 79
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f&r das Jahr ld78. 5

Zu vorstehender Tabelle ist zu bemerken, dass die mittlere

Normaltemperatur jeder AVoclie berechnet wnrde aus der Ab-

weichung der täglichen mittleren Temperatur von der mittleren

Jalirestemperatur Würzburg's.

2, BodenyerlilltiiUMie.

g) Beobachtungen über Temj)eratur der Hodcnluft wurden

im Jahre ls78 zum er.steumale daliier angestellt, nachdem durch

die Muniticenz des Stadtmagistiates die Mittel hiezu bewilligt

worden waren; es wurden zunächst 2 Stationen angelegt, eine

im kgl. Hofgarten , bei welcher Herr Hotgärtner Heller die No-

tirungen besorgt, und eine zweite im Hofe des Polizeigebäudes;

später kam dazu noch eine dritte im Garten der HucbcrspHege.

I)ie Station im Hofgarten liegt an einem der höchsten Punkte

der Stadt in einem gelblichen mit wenig Sand gemischten, stets

trockenen Lehmboden, der nach Sandberger aus den zerfallenen

gelben Mergelkalken unmittelbar über der Anhydritgmppe des

Muschelkalkes gebildet ist.

Das Bohrloch im Polizeihof, der im untern Theile der Stadt

nicht sehr entfernt vom Maine liegt, befindet sich in einem sog.

anfgeachfitteten Boden (Cnltnrsohioht), der stets fencht ist, da

schon in 3m Tiefe Grundwasser sich befindet; dort wnrde dess-

halb nur ein Thermometer in 1,5m Tiefe angebracht. Die Beob-

achtungen b^^annen im Mai nnd ergaben nachstehendes Resultat.

Monate: Foliseiltof: Ho^iarten:
1,5 m 1,5 m 3,0 m

Mai 9,5 8,2 7,lo ß.
Juni 11,1 9,1 7,9

JuU 12,9 10,0 8,8

August 13,4 11,0 9,6

September 12,6 11,4 10,3

Oäober 10,0 10,2 10,4
November 7,3 8,6 9,6

December 4.3 6,2 8,4

Im Poliseihof erreichte die Temperatur in 1,5 m Tiefe ihr

^^xim^"* im August, im Hofgarten in der gleichen Tiefe erst

bn September, und in dm Tiefe erst im Oktober.

Die Temperatur war in den nahe über dem Ghnindwasser

gelegenen also fmektm Bodenschichten im Foliseihof in den

warmen Monaten vom Mai bis incL September warmer ^ in den

kSlteren Monaten vom Okiober bis Dezember haUer als die Tem-

peratur in der gleich tief gelegenen trockenen Bodensohichte im

Digitized by Google



6 HOFMANN: Medidniache StatMÜk der Stadt Wttnbnrg

Hofgarteii. Bei der Nähe des Grundwassers und der Feuelitig-

keit der oberen Bodenschielitfn sollte man im Polizeihof eigent-

lich stfts ( int- uh'drhjcrc Bodentemperatnr erwarten : da jedoch

das dort vorkommende Grundwasser nach mehrfachen Untersuch-

ungen sehr unrein ist, indem salpetrige Säure und Ammoniak
zum Öftern in demselben nachgewiesen wurden, so scheinen in dem
dortigen Boden in der warmen Jahreszeit rep^e Zersetzmgsvor-

gänge organischer Stoffe stattzufinden, welche die Temperatur
der Bodenluft gegenüber der in trocknen Erdschichten erhöhen;

mit der Abnahme der Temperatur in der kälteren Jahreszeit

werden diese Zersetzungsvorgänge geringer oder hören ganz
auf, und dann gewinnt wieder der Einfluss der Feuchtigkeit

allein die Oberhand, und erniedrigt* die Temperatur gegenftber

der in trockenen Erdschichten. — (fiit, L, Reifer in der Zeit*

Schrift für Biologie VII. S. 297.)

Die Beobachtungen an der dritten Station, welche in den

oberen Schichten des Wellenkalkes (Myophoria-orbicularis-Bank)

liegt, die bei jedem grteeren Begenifall Wasser in reichlicher

Kenge zurftckhcJten, also auch meist feucht sind, haben erst in

diesem Jahre begonnen.

h) Im Anschlüsse an die Bodentemperatur tlieile ich noch

die Beobachtungen über die Temperatur verscliiedener G-punj

Weisser mit, nämlich des Bruiiiicns in dor Kiliansgruft, dessen

Wasserspiegel 0 — 1, des Brunnens im sogen. Viertelhofe.

Wasserspiegel 3—4, und des Bohrloches im Polizeihof,

Wasserspiegel 2—3 m unter der Bodenoherfläche liegt.

Lnft- Kilians-

teinperatar Brannen

+0,12 —
6,5

5,3 min.
B,7

Monate

Januar
Februar
März
April

Juni
Juli

August
September
Oktober
November

2,18

3,3

8,7

117
13.2

14,3 max.

H3
11,1

6,9
1,9

December —0,7 min.
Jahr 7,2

Differenz zwiach. ^ ^
Hu. and Miiu 15

8.0

9,0

10,2

IW
11,0

8.3

7,7

8,3

M

Viertclhof-

Brauneu

7,0

6,5

4,7 min.

5,7

8,5

9,5

11,0

dessiin

dessen

Bohrloch

im Polizeihot

12,6 max.
10,2

9,0

8,2

8,3

7,9

7,4

8.8

1U,5

11,6

11,8 max.
10,9

9,0

7,5
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tat dM J«hr 1878. 7

Der Gang der Temperatur dieser Wässer entspricht ganz

dem der Bodenlufttemperatur; das Minimum fand im März, das

Maximum im September statt; das Mittel entsprieht ziemlich ge-

nau der mittleren Jahrestemperatur. Clegen das Vorjahr war
die Temperatur des Wassers im Yiertelhof niedriger, die Diffe-

renz zwischen Maximum und Minimiim bedeutender (s. med. Stat.

der Stadt Würxbozg 1877, & 5).

i) Die BeobaoHtnngen ftber verscliiedene GrmdtoasserMnde

und den Mahypegehkmä im Vergleich mit der Begaiihöhe sind in

der folgenden Tabelle enthalten. Die auf den Besidenzbrnnnen

bezüglichen yerdanke ich, wie alljährlich, der Güte des Herrn
Medicinalrathes Eseheri^, die auf den Mainpegelstand bezüg-

Regeu-

üoiie

TU tum

Main- Gnindwaasentftnde im 9-jähr. Dnrch-

Monate
pegel- Reni-

dciiz-
Vicrtcl- KilUiiB-

schuitte 1870/78

stand brunncu hof brannen Main-

IH'gfl-

Ucai-

doriz-
r WBBIl*

i'ih.-r () Pt-gflst

Jumr 1. 19.80 99 619») 187 694 76 651*) 188

9 16,46 197 667 168 688 106 660 149

Februar 1. 2,25 67 690 252 619 740 79 675 204

16. 20,55 108 680 167 615 739 114 688 172

Mirz 1. 35,60 214 681 217 633 739 150 709 235

16. 19,00 144 738 312 645 752 112 737 268

April 1. 13,37 III 758 267 646 749 105 756 249

16. 42,40 55 747 217 629 747 60 835 906

1. 49.80 76 737 157 626 749 64 728 166

16. 24,55 53 731 212 636 756 45 715 176-

Juni 1 14,20 38 724 127 608 749 40 709 138

16. 11,45 32 714 117 598 747 28 708 160

Joli 1. 33,40 6 694 82 595 745 21 698 i:m

a 16. 19,70 10 689 82 49« 687 23 695 110

1. 31,45 9 674 57 599 702 15 681 108

18. 44,66 8 634 47 599. 716 11 662 106

SspienlMr 1. 6,00 18 639 62 598 730 13 655 110

16 27,95 14 644 67 594 739 12 633 128

Oktober 1. 22,25 4 652 77 598 737 9 r,48 85

16. 68,45 83 646 47 596 788 21 641 81

November 1. 17,70 67 656 127 599 750 33 639 112

s 16. 12,07 60 663 122 597 755 48 642 87

Decenb^ 1. 16,15 52 659 107 597 742 53 642 180
-1 '

1 1 7 1

1

1

:
1

1

', 1

I r~i i i i i f

*) Sldie Bemerkang nf Tafel Y. Unka oben.

Digitized by Google



8 UOFMANK: Mediciniscfae Statistik der ätadt Wärzbarg

liehen dem kgL Strassen- und Miissbauamte nnd die anf den
sog. Folsenbrunnen bezüglichen dem Herrn Apotheker Declcelmann,

Die Regenhöhen sind in dieser Tabelle für die Hälfte jeden

Monates zusammen gezählt; der Mainpegelstand ist für jeden

lialben Monat in der Weise berechnet, dass die Summe der täg-

li( lien Pegelstände durt li die Zahl der Tage dividirt, und so der mitt-

lere Pegelstand für jeden halben Monat gefunden wurde; in der

ersten Hälfte des Januar war dieser mittlere Mainpegelstand 99,

in der zweiten (Hi, Januar) 197 mm über U J*egel und s. f. Bei

den Gruudwasserstfiiulen wurde der am 1. und IH. jeden Monates

gemessene Stand notirt. Ks geht aus dieser Tabelle und der

graphischen Darstellung dieser Verhältnisse hervor, dass die

Pd<e«A-o/er sehe Forderung, wonach die Schwankungen eines Grund-

wassers, weh he als Massstab für die Durchfeuchtung des Bodens

an einem bestimmten Orte gelten sollen, mit der Menge der atmo-

sphärischen Niederschläge, die an diesem Orte fallen, paralell

gehen müssen , von keinem der bisher hier beobachteten Grund-

wässer erfüllt wird. Das Maximum der Regenhöhe fiel im Jalire

1878 in die zweite Hälfte des Oktober, der höchste Stand des

Grundwassers im Besidensbnmneii dagegen in den April, im
Felsenbrunnen und im Yiertelhof in den März, im Kilians-

braunen in den Mai Ebensowenig treffen die niedrigste Regen-

höhe und die niedrigsten Grnndwasserstände zeitlich zusammen,

auch wenn man das immer etwas spätere Sinken des Gnmdwas-
sers berücksichtigt. Dagegen herrscht eine ziemliche TJeberein-

stimmung zwischen dem Mainpegelstand nnd den Grundwasser-

ständen im Felsenbrunnen und Yiertelhofbrannen; alle 3 hatten

ihr Maximum im März, ihre Minima im Juli und Oktober. Für
die unteren Stadttheile kann daher der Mainpegelstand als ge-

meinsamer Index für die Dnrchfenchtung der oberen Bodenschich-

ten gelten; für die oberen Stadttheile ist das ebensowenig zu-

lässig, als die Benützung eines einzelnen Brunnens, da, wie schon

oft gezeigt, die (Trundwassersta'nde hier ni( lit bloss eine sehr ver-

schiedene H(3benlage über 0 Pegel , sondern auch nach Zeit und

Grösse sehr verscbiedene Schwankungen liaben; man kann also

für diese höher gelegenen Stadttbeile den Grad der Bodendurch-

feucbtnng nur aus df-r glcicbzoitiECfn Beobachtung der Kegen-

menge und der Verdunstung abschätzen.
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n. stand der Bevölkerung.

Der Stand der Bevölkerung "Würzbnrgs am 1. Juli 1878.

welcher aUen nachfolgenden statistischen Berechnungen zu Grunde

gelegt ist) ergibt sich unter Annahme eines jährlichen Bevölker-

imgsznwachses von 1243 (Differenz zwischen dem Bestand von
1871 und 1875) aus folgender Rechnung:
Bevölkerung am 1. Dezember 1875 44975

2X 1243 (pro 1. Dez. 75 — 1. Dez. 76 u. L Dez. 76

bis L Dez. 77 2486

pro Dezember 1877 bis incl. Jnni 1878 726

(7 Monate = 7 X 103,58 1 48180

Berechnet man auf dieselbe "Weise die Bevölkerungszahl für

die beiden Geschlechter getrennt, so ergeben sich für den ersten

Juli 1878 24271 Personen männlichen, und 23916 Personen weib-

lichen Geschlechtes. Die Zahl für die autochthone Stadtbevölker-

ung, welche den Berechnungen der Geburts- und Sterbeziffern

^mit Ausschltiss der Ortsfremden'^ zu Grunde gelegt ist, findet sich

nach A] )zug der im Juliusspital und in der Entbindungsanstalt

befindlichen ortsfremden Personen. Von solchen befanden sich

am ersten Juli 1878 in beiden Anstalten:

PfrQndner 106 männliche, 132 weibliche, 288 zusammen.

Auswärtige Kranke 85 59 144 »

Schwangere etc. — - , 21 „ 21 «

Summa: 191 l 212 l 403 l

Die autochthone Stadtbevölkerung betrug daher zu dieser

Zeit 24,080 Personen männlichen und 23,704 weiblichen Ge-

schlechtes, zusammen 41,784.

Für die Berechnung des Standes der einzelnen Altersklassen

im Jahre» 1878 ist es nothwendig, den jährlichen Zuwachs jeder

Altersklasse, wie er sich in der Periode 1871/75 gestaltet hat,

SU kennen. Dieser betrug in der:

Altersklasse

:

Minalich

:

WeibUch: Zosammen:

1. Jahr 37 25 62

2. » 13 15 28

3." 5. n 38 24 02

6.—10. n 75 74 149

11.—15. » 68 48 116

16.—20. n 88 42 130
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10 HOFMANN: Medicinische äiatistik der Stadt Würzbarg

Altersklasse

:

Mftnnlich

:

WaibliQh: ZniMimiftn:

21.—2B. Jahr m 60 240
26.-30. » 68 16 84
31.—40. n 33 108 141

41.-50. n 68 29 97

51.—60.
y>

44 44 88
61.—70. n 22 24 46
71.—80. n —

o

14 9

81.-100. » —4 1 —3

744 514 1258

Dor Zuwachs war demnach bei den Männern am grössten
in der Alterskhisse vom 21.—25. Jahre, bei dem weiblichen Ge-
schlecht in der Altersklasse vom 31.—40. Lebensjalire. Dort
sind es die jungen Männer, welche als Studenten, Soldaten, G^e•

hilfen oder Gesellen hieher kommen, hier wohl hauptsächlich von
auswärts kommende in die Ehe tretende Frauen, welche den auf-

fallend grossen Zuwachs der betr. Altersklassen bewirkt liaben.

Ob die in den obigen Ziffern sich aussprechenden Eigenthümlich*

keiten des Bevölkerungszuwachses in den einzelnen Altersklassen

auch bis jetzt dieselben geblieben sind, wird freilich erst die nfichste

Volkssählung ergeben; gleichwohl müssen wir in £rmatigelnng'

eines bessern diesen Massstab zur Berechnung des Bestandes der

Altersklassen imJahre 1878 anwenden, und dieseBerechnung in der-

selben Weise ausführen, wie es für di^ Gesammtbevölkenmgs-
zifPer pro 1. Juli 1878 geschehen ist»

Demnach war der Bestand folgender:

AltenklAMe: Hlnalicli: WetbUch: Zosanuneii:

1. Jahr 574 621 1096

2. 464 467 931

a— 6. » 1259 1218 2477
6.—10. n 1892 . 1918 3810

11.-15. n 1856 1668 3424
16.-20. 9 2662 2073 4725
21.—26. n 4793 2582 7376
26.—30. 9 2209 2258 4467
31.-40. n 3132 4071 7203

4L—60.*) 9 2668 2868 6436

*) 41.-45. Jakr 1487 Fnman.
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AltflnklMM: Xiniilicli: WtibUeh: Zmwanen:

51.—ea Jaiir 1581 2220 8801

61.—70. ^ m 1367 2806

71._80. , 330 646 976

81.—100. „ 56 96 152

Summa: 24307 23873 48180

Die auf diese Weise ans der Snmminmg der emzelnen

Altersklasseii erlialtenen Gesammtziffem weichen nnr sehr wenig
von denjenigen ab, welohe dnrcli direkte Berechnnng des BevSl-

kenmgszuwaclises ffir die beiden GescUecbter im*Günsen ge-

funden wurden.

IIL Bewegung der Bevölkerung.

Die Bewegung der Bevölkerung von Wiirzburg während des

Jahres 1878 ist in Tat'. VI Curve 1 in graphischer Weise über-

sichtlich dargestellt; vom Januar bis zum Mai gingen Geburten
und Sterbfalle ziemlich paralell; in den Monaten mit viel Ge-

borten fanden auch viele Sterbfälle statt, was darauf hindeutet,

dass immer ein Tbeil der Geborenen noch im selben ^lonat vom
Tode wieder dahin gerafft wurde; im Juni waren Sterbfalle und
Geburten einander an Zahl fast gleich; während aber nun die

Geburten bis zum Oktober an Zahl beständig zunahmen, nahmen
die SterbefcUle bis zn demselben Zeitpunkte an Häufigkeit be-

deutend ab, was, wie wir sehen werden, auf eine sehr mässige

Kindersterblichkeithindentet ; im Oktober undNovemberverhielten
sich Geburten nnd Sterbfälle umgekehrt; während eistere an Zahl
tasch abnahmen, mehrten sich letztere in bedeutender Weise.

1. Lebendgeborene.

Die Zahl der im Jahre 1878 stattgehabten Geburten ergibt

sich ans folgender Zusammenstellung:

A4 Entbindungs-
lu der Stadt: anstalt: Ganzen:

Knaben Mädchen Knaben Mädchen Knaben Mädchen
ehel. nneh. ehel. aneb. ebel. nneh. ebel. nneh. ebel. uneb. ehel. aneh.

577 97 574 84 13 120 12 100 590 217 586 184

1332 245 1577
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Dio Geburtsziffer für die Gesammtbevölkeruiig betrug dem-
nach 32,7; für die Stadtbevölkerung (nacli Ausschluss der Ent-
bindungsanstalt) 2'7,8%o- Beide Ziffern sind gegen die des Vor-
jahres 34,6 und 28,9 wieder zurückgegangen.

Dieser Bückgang der Geburtsziffer ist nicht durch besondere

gerade in unserer Stadt herrschende ungünstige Verhältnisse be-

wirkt» vielmehr; wie aus den Veröffentlichungen des Kais. Deut-
schen Gesundheitamtes (III. Jahrg. Nr. 11) hervorgeht, ein allge-

mein über ganz Deutschland verbreiteter gewesen, welcher auf allge-

mein herrschende ungünstige Zeitverhältnisse hindeutet. Die durch-

sehttittliche Geburtsziffer der deutschen Städte mit 15000 und
mehr Einwohnern , welche im Jahre 1877 40^2^,'^ der Bewohner
betrug, ist nämlich in dem Berichtsjahre auf 89,1 zurückgegangen,

(Maximum 66,8 in Oberhausen; Minimum 24,4 in Neisse) und
zwar erstreckt sich dieser Rückgang gleichmässig auf sammtliche

8 geographische G-ebiete, wie nachfolgende üebersicht zeigt:

1877 1878

1. Niederrheinisohe Kiedemng 44,2 42,8

2. SächsiscL-Märkisches Tiefland 41,9 40,9

3. Süddeutsches Hochland 40,1 38,9

4. Mitteldeutsches Gebirgsland 39,6 38,6

5. Nordseeküstenland 39,6 38,6

G. Oder- und Warthegebiet 38,8 38,0

7. Ostseeküstenland 30,2 35.8

8. Oberrheinische Niederung 35,7 34,8

Mittel 40,2 39,1

Es ist bemerkenswerth, dass die Reihenfolge dieser geogra*

phischen Gebiete wieder ganz genau dieselbe ist, wie im Vorjahre.

Zu einem speziellen Vergleiche mit den bajTischen Städten

gibt die verdienstvolle statistische Arbeit von Dr. L. Graf im
bayr. ärztl. Intelligenzblatte 1879 Nr. 31, 32, 33, willkommene
Gelegenheit. Es ist jedoch hiebei zu berücksichtigen, dass in

dieser Arbeit sämnitliche Verhältnisszaiilen auf die betreffenden

Bevölkerungsziffern vom 1. Dezember 1875 berechnet sind.

Die durchschnittliche Geburtenhäufigkeit in den 24 grösseren

bayerischen Städten betrug 37,3^/oq der Bewohner; nach Kreisen

ordnen sich die Städte folgendermassen:

Oberbayem 43,P/o

Schwaben und Neubuig 38,2

oiyi i^cd by Google
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Mittelfranken 38.20 o

Oberfranken 37,3

Oberpfalz 36,5

Pfalz 35,8

Tinterfranken 35,

1

Niederbayern 32,5

Bie gröflste Geburtsziffer hatte München mit 46|l<>/oi die

kleinste Passau mit 23,90/oo.

Die bekannte kleine Geburtsziffer von Wiirzburg, welche
der Gebnrtsziffer der Städte der ^oberrheinischen Niederung am
nächsten kommt, hat sich also auch in diesem Jahre wieder mani-

festirt; sie ist offenbar abhängig von der Qualität (wenig Ar-
beiter und Fabrikbevölkemng) und Znsammensetaiing (viel junge

nnverheirathete Männer) der Bevölkerung, und wird sich daher

auch nicht wesentlich vergrössexn, solange diese Verhältnisse der

Bevölkerung die gleichen bleiben. Die Geburtsziffer ist fibrigens

keineswegs der richtige Ausdruck für die Fruchtbarkeit einer Be-

vSlkerang, da sie durch Berechnung der Geburten auf die Ge-

wnmibevolkeruny gebildet wird, wahrend doch nur ein kleiner

Bruchtheil der Bevölkerung wirklich bei der Fortpflanzung be-

theiligt ist ; es ist daher nothwendig auch die eheliche Fruchtbar-

keit und den sog. Fruchtbarkeits-Coefficienten zu betrachten.

Pie eheliclu' Fruchtbarkeit liat im Jalire 1878 ein wenig
»Ilgenunimen , indem auf die 407 Eheschlicssungen (0,8'^/o der

Bevölkerung, Vorjahr 0,9^ ,1) 1151 eheliche Geburten treffen, was
2,8 Geburten auf 1 getrautes Paar entspricht, während die be-

treffenden Zahlen der Vorjahre 2,7 und 2,6 waren.

Hereehiiet man die (Teburtenzahl 1051 (inel. von 74 Todtgo-

bui'teiL^ auf die Zahl der gebärfähigen Frauen der Bevölkerung

t) Ueb«r das LebenMlter dar EhawliUeiMndeiL gibt di« nschfolgendA kleine

Tabelle Anftchliue:

Von den Bräuten Von den Brftniigamen
standen im Lebensalter von:

16—20 Jahren 17 oder 4.Wo
21—25 145 35.6 51 oder 12,30^

26—30 118 „ 2Ö,9 158 » 38,d

31—40 86 , 21,1 187 n 88,8

41—60 » 88 „ 6,1 42 n 10,1

51—60
II 7 „ 1,7 17 n 4.1

61—70 ]» 1 » 0^ 2 n 0,4

407 , 100 407
ff

100



14 BOfMANK: Medicinucho SUtistik der Stodt Wfirsbarg

im Alter von 16—45 Jaliren , welche 12471 beträgt, so ergibt
• sich ein FruchtbarkeitscoeflRcieDt von 13,2^/0 gegen 13,3 im Jakre

1877 und 14,3 im Jahre 1876.

Sowohl die Ziffer der eheUchen Frachtl>arkeity als der
FracbtbarkeiiscoSfficient im Allgemeinen sind TerhaltnissmSssig;

niedrig, indem eretere nach Ma^fr^) fast allenthalben mindestens 4 ;

letzerer in Bayern nach der YolkszEhlnng von 1871 nnd der
Ckbnrtenstatistik von 1872 zwischen 16,57 (ünterf^nken) nnd
19,27 (Oberpfalz) und im Ißttel 18^ % beti^t Die geringe

allgemeine Geburtenziffer ist znm TheU anch dnrch diese Yer-
hSltnisse mitbedingt. — Der Gebnrtsftberschnss ist seit 1876 im
Sinken begriffen und beträgt in diesem Jahre nnr die Hälfte des

Vorjahres nämlich 0,22 gegen 0,48% der Bevölkerung, sodass

AVürzburg unter den deutschen Städten mit mehr als 40,000 Ein-

wohnern im Jahre 1878 bezüglich des Geburtsüberschusses die

letzte Stelle einnimmt (VeröftVntl. d. K. D.-Ges.-Amtes III. Jahrg.

Nr. 11 Bf'ilai^f). Das Verliältuiss bleibt das gleiche, wenn man
die Geburten der Entbindungsanstalt und unter den Gestorbenen

die Ortsfremden ausschliesst, nämüch 0,34% im Jahre 1877 und

nur 0,18% im Jahre 1878.

Die Zahl der unehelich Geborenen, welche von der Periode

1871/76 «an in beständigem Steigen begriffen war, zeigt in diesem

Jahre zum ersten Male einen erheblichen Rückgang nämlich von

27,8 (1877) auf 25,4 und nach Ausschluss der Entbindungs-

anstalt von 14,4 (1877) auf 18,5.

Der natürliche Ueberschuss an Knabengeburten, 103,6 auf

100 Mädchen, hat sich in diesem Jahre wieder eingestellt, während

im Vorjahr ausnahmsweise ein Mädchenüberschuss statt hatte.

Zwillingsgeburten wurden 19mal, (darunter 4mal in der Ent-

bindungsanstalt) beobachtet, was dem gewöhnlich hier vor-

kommenden Verhältnisse entspricht (1876: 1,3, 1877: 1,09 o/o der

Oeburten überhaupt), während in £ayem im Allgemeinen in den

2 letzten Jahren 2,4—2,6 Mehrlingsgeburten auf 100 Lebend-

l^borene trafen. (Mayr, 88. Heft der Beiträge cur Statistik von

Bayern, S. 11.)

Die zeitliche Vertheilung der Geburten gestaltete sich fol-

gendermasseu:

t) Die Owetnalwigkeit im 0M«UMlMfldeb«i, a 844, 867.
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Gebarten in der

Mooat. stidt EntbittdiuigaaiutAlt.

Januar 110 27

Februar 105 29

Miirz 126 24

April 128 80

Mai 121 28

Juni 1(30 12

Juli ir»9 19

August 107 18

September III 17

Oktober 113 18

Koveniber idü 11

December 96 12

1332 245

1577

Die gr5a8t6 ZaU der Greburten erfolgte demnach im April,

femer im März und Mai, die geringste im Dezember und darnach

im JnnL — Die örtliche YertheOung der G-ebnrten ist in der

Berechnete 0«barten Gebarten TJneliel.

Diitrfkte.
Einwohnerzahl aof Gebarten
pro 1878. •heL imelieL 1000 Binw. Mf

lOO Geb.

L Obere Abtheilung 6145 155 15 27,6 8,8

Untere

Bennwegglacifl

3318 81 10 27,4 10,9

447 26 8 64,8 10,8

Grombühl 1608 75 18 68,8 H7
Fleicherglacis 456 20 8 60,4 13,0

Mittel 46,7 11,6

n. Obere Abtheflnng 4087 72 10 20,8 12,2

Untere „ 6607 164 12 62,6 6,8

Mittel 28,4 9,5

HL Obere Abtheilung 2257 44 4 •

21,2 8,3

Untere „ 4102 106 24 31,6 18,4

Mittel 26,4 13,3

IV. Obere Abtheüong 2409 46 4 20,7 8,0

Untere ^ 4192 82 17 23,6 17,1

Sanderau 2357 81 8 37,7 9,0

Sanderglacii 897 11 1 18,3 8,3

Mittel 28,8 10,6
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B«r8c1iDete Geburten Oebnrten UadieL
ni««vtvf« Binvohii erzähl auf QibnrtBn
j/isvTiKve. jg-y gjj^ uneheL 1000 Einw. auf

100 Geb.

V. Obere Abtheüung 1644 57 12 41,9 17,3

Untere ^ 3324 84 32 34,8 27,5

Zellerlandstrasse 593 13 2 25,2 13,3

Kühbachsgrund 359 6 3 25,0 33,3

Mittel 31,7 22,8

Gesammtmittel 27,8 13,6

Die grössteGebnrtssiffer hatte naoli dieserZasammenstelliuig^

der L Dbtr. und swar vorzfiglicli in seinen änseem haaptsäcUich

von Arbeiter-Beyölkemng Gewohnten Theilen; demnSohst der

V., in weichem dieselbe BevSlkerungsklasse zaMreiob yertreten

ist; der II., HL und lY, Bistrikt bleiben meist hinter der dnrch-

sohnitÜiohen Gebnrteziffer Eoriiok mit Ausnahme eines Sussem
Theiles des IV. Distriktes, der Sanderau. Die Vertbeilung der

uneheliclien Geburten entspricht keineswegs der Vertheilung der

(Treburteu überliaupt; es sind hauptsächlich nur der V. und nach

diesem die unteren Abtheilungen des III. und IV. Distriktes,

wehhe im Jalire 1878 eine grosse Häufigkeit unelielicher Ge-

burten liutten. Im Allgemeinen ist die örtliche Vertheilung der

Geburten dieselbe wie im Vorjahre.

Von den 1888 im Stadtbezirk (inel. der Todtgeburten) ge-

borenen Kinder kamen 1329 oder 95,9% Hinterhauptslage,

1(» oder 0.71*^0 in Gesicht-, Stirn- und Scheitellage, 3B oder

2,5% in Beckenendlage (13 Fuss-, 23 Steisslagen) und 13 oder

0,9% in Querlage zur Geburt.

Künstliche Entbindungen kamen 46mal vor (3,BVo)i nämlich

27 Zangenentbindungen, 12 Wendungen, 6 Extraktionen und
1 Perforation; rechnet man die Nachgeburtsoperationen noch

hinzu, so ergeben sich 3,8 ^/q kilnstliche Geburten gegen 4,1 ^^/^

im Vorjahre niid-3,8 im Jahre 1876.

Es sind also diese Verhältnisse seit 3 Jaliren merkwürdig

coustant geblieben und entsprechen ziemlich genau dem von

Majer für die Stadtbevölkerung^Mi von Bayern in den Jahren

1874 und 75 gefundenen Verhältniss von 4,02 und 4,11% C^e-

neralbericht etc. X. S. oü).

Von den künstlich entbundenen Müttern starb keine; dap

gegen kamen 13 von den künstlich entwickelten Kindern s 28,2%
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ZWT ^^elt. "Von den 50 To(ltg«'boreneii der Stadtbevidkoruiig

m&cWu diese 13 künstlich entwickelten Kinder 23,2% aus. eine

Zahl, welche mit der von Majer für das Königreich Bayern im

Jahre 1S74: und 75 berechneten (23 ^/o) sehr gut übereinstimmt

(Generalbericht etc. X. S. 57).

Von Interesse ist es endlich, noch zu coustatiren, dass auch
die Häufigkeit und das procen tische Verhältniss der einzelnen

wichtigsten Operationen seit 1876 fast ganz genau gleich ge-

blieben ist; in diesen 3 Jahren wurden nämlicli jedesmal 27
Zangenentbindnngen gemacht, entsprechend 1,9 0 aller Geburten;

bei der Wendung ergeben sich nur ganz kleine S( Iiwankungen:

1876: 15, 1877: 13, 1878: 12 oder 1,0, 0,9 u. 0,8 o/o aUer öebnrten.

Es scheint diese Constanz darauf hinzudeuten, dass es

hauptsachlich constante in der Constitution der weihlichen Be*

TSlkerung gelegene Faktoren (Beckenbildung) sind, welche die

Häufigkeit der künstlichen Hilfe überhaupt und der einzelnen

Arten derselben bedingen.

2. Todtfeburten.

Die Zahl derselben betrug im Jahre 1878 74, von welchen

18 in der Entbindungsanstalt vorkamen ; im Vergleich mit den

Yorjahren gestaltete sich das relative Verhältniss derselben

folgendermassen

:

1871/75 1876 1877 1878

Gesammtbevölkerung 4,6 5,5 3,7 4,4 o/, d. Gteb. ttberh.

Mit Ausschluss der

Entbindungsanstalt 4,3 4,6 2,9 4,0 o/„
„ „ „

Sie ha])en daher, insbesondere unter der Stadtbeviilkerung gegen

(las Vorjahr bedeutend zugenommen, oder vielmelir ilire gewöhn-

liche Häufigkeit wieder erreicht, nachdem im Jahre 1H77 ein auf-

fallender und wohl nur ansiialimsweiser Uiickgang zu constatiren

gewesen war. Die Verhältni.sszalil 4 entspricht auch der durch-

schnittlichen Häufigkeit von 4,13^0 der Todtgeburten in den

deiitsehen Städten im Jahre 1878, soweit diese Verhältnisse aus

den bisher im III. Jahrgang der Veröffentlichungen des K. D.

Gesundheitsamtes publicirten Jahresübersichten von 18 Städten

entnehmbar sind, (Min. 2,75 in München, Max. 5,3 in Elberfeld),

In den 24 bayrischen Städten (ärztl. Tntelligenzblatt 1879 Nr. 31)

kamen im Jahre 78 auf 100 Geburten überhaupt 3.56 Todtgeburten

;

nach Kreisen geordnet trefiPen auf die Städte:
VMliMdl. aar phj«Ha«d. Gm. K. F« XV. Bd. 2
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1. der Pfalz . . .

2. von Uiiterfranken

8.
jf

Mittdfranken

4. » OberiVankeu .

4.5

4.3

4,1

4,1

5. von Oberpt'alz .

6. „ .Niederbayern

7. Schwaben .

8.
ff

Oberbayem

3,3

3.2

2,1

Das Maximum überhaupt fand in Kaiserslaatem statt mit
8,2, das Minimum in Straubing mit 0^% der Geburten.

In der Entbindungsanstalt kamen auf 100 Geburten 6,8 Todt-
geburten (Vorjahr 6,7). Von 100 ehelicli geborenen Kindern der
Stadtbevölkerung waren 3.7 (Vorjahr 2,7) von lOO unehelich ge-

borenen 5,7 (Vorjahr 4.8) todtgeborone. Nach dem Greriehlechte

betraelitet, kamen auf 848 Knabengeburten 41 oder 4,8 *7o»

803 Mädehengeburten 33 oder 4,1 ^/o T()dtgel)nrten. (Vorjahr
2.7^ 0 Knaben. 3,2^'o Mädchen). Die Znnalimc ib'r Todtt^eburten

betrat' aLso lianpt.sächlicli das männliclie (Tcschlrclit und zwar die

ehelich geborenen fast in demselben Verhältniss. wie die unehe-

lich Geborenen. Als Ursache der Todtgeburten Enden sich in

den Hebeammenlisten verzeichnet;

Faultodt (darunter 9 Früh-

geburten) 25 « 44,6»/o aller Todtgeburten,

Frühgeburten 4« 7,1% n »

Querlage 7= 633%
SteiBslage 4» 17,4%
Zangenentbindung . . . 4»1^8'/o
Perforation 1

Vorzeitige Placenta-Losung 1

Placenta praevia ....
Vorfall der Nabelaehnur .

Missbildungen der Frucht

n

9

n

Querlagen

Steisslagen,

Zangenentbindnng.

2 (beidemale m. Querlsge Terbonden)

1

7 (Spina bifida 1 ;
Hydrops abdomi-

nis 1 ;
Hydrocephalus 4; Fehlen

der Extremitäten 1.)

I) Anmerlcwig. Todtgebarten in den bayrischen Städten, in o/q der Gebarten.

1. Kaiserslautern 8,2

2. Zweilnrllcken . 5,6

8. Passan . 5,5

4, Asohaffenbnrg 4,9
5>.

' Ambacli ...*••.. 4,7

e. Nürnberg 4,7

7. Speyer 4,6

13. Laadaa 8,^

14. Landfliit 3.7

15. Schwcinftet 3.6

16. Amberg ......... 3,6

17. Regensbarg 3,3

IH. Kempten ........ S,l

19. Fürth 2,9

8. Bayreuth 4,5 | 80. AngsbnrK 2,7

9. Wttrzbarg 4,4 21. Hänch. n 2.7

10. Bamberg 4.1

11. Erlangen 4,1

12. Hof 8^8

22. Ingolstadt 1,6

23. Germersheim 0,5

84. StiMbiBg M
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lieber die Hälfte aller Todtgeburten (51,7 o/^) sind demnach
faultodte und frühgeborene Früchte gewesen. Missbildungen der

Prucht machten 12,5 o/o, fehlerhafte Kindeslagen ebenfalls 12,5 o/^,

Störungen in der Ciroalation der Nabelschnur (mit 4 Steisslagen)

142^/0» und schwere operative Eutbindimgeii 8,9% der Todt-

gebnrteji aus.

B. SterberäUe

(ohne Todtgeburten).

Im Jahre 1878 starben in Würzburg 1473 Personen und
«war 1118 in ihren Wohnungen und 355 (oder 24,7 0 in den

verBchiedenen Spitälern; von letzteren waren 228 (=15,4 o
^) orts-

fremde Personen und 127 (=8,9%) aus der Stadt. Auf die

Stadtbevölkerung trafen demnach 1245 Todesfälle ; im Vergleich

mit den Yorjahren ergeben sich folgende Sterbeziffern:

1876 1877 1878

a) fürdieGMunmtbeTölkening 80,6 29,7 80,6 pro Mille d.Bew.
b) für die StadtbeTSlkemng 26,4 25,6 26,6 1, n n n

Die Sterblicbkeit bat sieb also gegen das Vozjabr etwas

gesteigert; sie entspricht jedoch im Allgemeinen der mittleren

Sterblichkeit in den 149 dentscben Stfidten mit 16,000 Einwohnern
md darfiber, welche im Jahre 1878 wie im Yoxjahre 27Voo ^^t^

Bewohner betrog. (Veröffentlicbongen des K. D. Gksnndbeits-

tmtes 1879 Nr. 11, Beilage.) 0
Bio allgemeine Sterbeziffer kann, wie bekannt, dorchans

nicht ohne Weiteres als ein Massstab der Salubrität einer Stadt

betrachtet werden, obwohl diess im gewöhnlichen Leben in der

Regel geschieht; da. abgesehen von der in den verschiedeiieu

Städten aus mannigfaltigen Ursachen sehr ungleichen Kinder-

sterblichkeit auch der Altersaufbau der Bevölkerung, die ver-

*) Anmerlamg. Nach geographiidMll Gebieten geordnet betrug die liort&litat

iBdmStidtaii: 1878 1877

1. des «addanttokeB Ho«Uudet . . .

S. dM Odar- wd WaiÜMitiifttM . .

3. des 8ächsisch-mSrkisc1l«ll TitflaadM

4. des Ostseekästenlandes

5. des mitteldeutachen Gebir)z;Blandes ,

^6. der niederrheinischen Niederung . .

7. des NordMekflstenUuidet

8. d«r olmrlwiBisclim Kledenoig . •

293 80,4

29,6 293
28,3 28,7

27,6 20,0

26.6 27,2

25.8 25,1

24.7 24,6

243 24,8

27,0 873
2*
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schieden grosse Frequenz der Spitäler dnrcli ortsfremde Personen,
lind die Ein- nnd Auswanderungen die Grösse der allgem^nen
Sterbeziffer in sehr verschieden er Weise beeinflussen können, ob-

wohl die Salubrität der betreffenden Städte eine gleich gute sein

kann. Bie nachfolgenden Yergleichnngen sind daher nnr mit
steter Berücksichtigung dieser Yorhemerknng zu benrtheilexi.

Die grösste Sterblichkeit hatte unter den deutsclien Städten
Neustadt-Magdeburg mit 41,4 ^/qq, die kleinste Weimar mit 17,4<>/oo.

Die 46 grosseren deutschen Städte mit einer Bevölkerung
von 40,000 und darüber hatten eine durchschnittliche Sterbeziffer

von 26,7«»/o.

Die 24 grösseren bayrischen Städte hatten eine durclischiiitt-

lii'he Mortalität von 30,5 ^/oo der Einwohner (narli der Volkszählung

von 1875. Grat', ärztL XnteUigeuzbiatt 1879 ^r, 31J und zwar

1) der Rheinpfals . . . . 28.4

2) von Oberfranken • . . 27,4

8) „ Mittelfranken. . . 28,5

4) Unterfranken • . . 28,6

5) 9 Niederbayem . . . 81,1

6) « Oberpfals . . . . 32,2

7) j,
Oberbayem , . 34,8

8) „ Schwaben * . . . 38,4

30,5

Die grösste Sterblichkeit hatte Augsburg mit 38,5, die

kleinste Germersheim mit 15,9 ^/oq. Dabei ist jedoch zu bemerken

dass diese Ziffern sämmtlich zu hoch sind, da sie noch auf die

Bevölkerung von 1876 berechnet sind.

Auf eine Woche des Jahres 1878 treffen 23,9 SterbefäUe,

gegen 23,1 im Vorjahre j im Durchschnitt der Jahre 1872 mit 78 : 22,1.

Wir schreiten nunmehr zu der Zerlegung der aUgemeinen

Sterbeziffer in ihre einzelnen Componentenund betrachten zunächst:

L Die SterblicULeit nacli Alter und Gesehlecht

Wie sich die Sterblichkeit auf die einzelnen Altersklassen

vertheilt, ergibt die nachfolgende Tabelle, bei welcher die Orts-

fremden in einer eigenen Rubrik beigefügt sind.
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Zahl der Ue^itorbeueu. I

In der iu jeder Alten-

I _ klaiM Lebenden.

Altersklaesea. hUb»^ Veibtfcli I «niMDmen IttnnU^ 1 WelbUdk ZwMnmen

Ott»-

finnda SUdt Oru-
framtl«

Ort».

frcoMl« Stadt
! Mu
1 Ort»-

1 Stadt
1

Mit
< Ort»-
> irviiiQ-

8tadt
Ml *

Oru-

1. Jmtx 199 4 190 2 869
1

6 84.6

1

|36«3 30,7 31.0 32,7 88,3

2. n 41 43 1 84 1 8,8
1
8,8 9,2 9,4 9,0 9.1

3.— 5. n 45 4 44 2 89 G 3,5 3,8 3,6 3.7 3.5 3.4

»V-~10. » 12 2 9 — 21 2 0,6 0,7 Ö,4 0,4 0.5 0.»;

11.— 15. n 10 1 10 20 1 0,5 0,5 0,0 0,6 0,5 0.6

16.—20. *»
11 6 12 o 23 11 0,4 0.6 0,5 0.8 0.4 0,7

si.—<a n 66 16 38 12 98 28 0.7
1

1.0 0,7 1,0 0,7 1,0

M.—to. n 44 20 49 13 93 33 1.4 < 2.4 1,2 1.6 1,2 1,7

41.-80. n 49 29 48 15 92 44 1,9 f 8,4 1,5 2,0 1,6 2.6

51.—60. » 52 17 60 13 112 30 3,2
1
4,3 2,7 3,2 2,9 3,7

61.—70. n 45 14 70 13 115 27 4,7 • 6,2 5.1 6,0 4,9 6.1

71.-80. n 58 13 55 14 113 27 17,5 '21,5 9,8 10.6 11,5 14.2

81.—100. » 10 21 5 31 12 17,8 |30,3 21,8 27,0 20.3 28,2

! 681 133 614 96 1245 228 2.6 13,14 2.6
.
2.96 2,65 |3,05

Die Sterbeziffern der verschiedenen Alteraklarfsen sind, wie

die iiaciifolgende Tabelle zeigen wird, in den einzelneu Jahr-

gängen merkwürdig constant; erhebliche Schwankungen kommen
nur in den jüngsten Altersklassen , besonders in dem ersten

Lebensjalir und in den liöchsten Altersklassen vor, und es sind

demnaeii hauptsächlich diese Altersklassen, deren verschiedene

Sterblichkeit die Schwankungen der allgemeiuen Sterbezifter iu

den emzelnen Jahrgängen verursacht.

Die Ster])ezif{ern der einzelnen Altersklassen sind auch,

wenn man die Ortsfremden ausschliesst, — abgesehen von dem
ersten Lebensjahre — in unserer Stadt durcliaus nicht un-
günstiger als z. B. in den Städten Preussen's. über welche im 4(j.

Heft der preussischen Statistik eine für das Jahr 1876 geltende

Altersmortalitäts-Statistik gegeben ist, welche eine Bevölkerung

von 8,800,994 Seelen mit 242|577 Gestorbenen umfasst, also jeden-

falls den Werth der grossen Zalilen für sich hat. Der Ver«

gleich ist in der nun folgenden Tabelle dnrchgefiiihrt und wird
die Bichtigkeit des Gesagten bestätigen:
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Sterbeziffern der einzelnen Altersklassen in Procenten der

Altertklaft«.

1 Franss.
Wftnburs, Stadtbevölkerrnng.

| g^^^^

1871/75 lb76 1877 1 1678 ' 187178
•

; 187^

1. Jalir

2.— 6. ,

0.— 10. ,
11.- 20. ,
21.— 30.

r,

31.— 40. ,

41.— 5a •
61.— 60. „

61.— 70. ,
71.— 80. ,

81.—100. »

^7
4.2

0.9

0.4

0.H

1.4

1.9

10,1

19,4

87,6

4,9

0,9

0,G

1,3

1.6

8.7

5,0

7,9

26,0

88,8

5.6

0,3

0,5

0,7

1,2

1,6

8,2

4,5

11.0

17,4

82,7

.^.0

0,5

0,5

0,7

1.2

1,6

2.9

4,9

11,5

20,3

36.4

4,9

0.6

0,5

0,7

1,2

1,7

2,9

4,9

10,1

20,8

29.4

5.0

0,9

0.4

0,8

1,2

1.7

2.6

4,9

10.4

22,3

Gegen das Voijalir hat nach ohiger Tabelle nnr in den
3 hSchsten Altersklassen von 60 Jahren an eine Zunahme der
SterMiohkeit stattgefonden.

Um auch einen Vergleich mit den Alters-Sterbeaiffem der

deutschen StSdte anstellen sn können, worden die Sterhesiffem

der vom E. G«enndheitsamte angenommenen 6 Altersklassen

(VerSffentL d. K D. Ges.-A. 1879 No. 11, Beilage) anf 10,000

Lebende berechnet. Darnach kamen in der
AltenklMM »nf 10000 Leboid« Storbeftlle

In den deutschen in Würsbnrg
Städten StadtboT. Genmintbev.

0.— 1. Jahr 102,2 75,1 75,7

2.-5. , 37,7 36,2 37.3

6.— 20. „ 15,7 13,3 16,1

21.— 40. , 3C).l 38,9 51,2

41.— 60. „ 36,0 42,6 57,6

61.—100. „ 41,2 52,1 67,4

Aach hier zeigen sich nur im ersten Jahre nnd wieder in

den höchsten Altersklassen bedeutende IHflP'erensen, die jedenfalls

hauptsächlich durch den besonderen Altersaufbau derWürzburger

Bevölkerung bedingt sind, in welcher relativ wenig Kinder im
ersten Lebensjahr, dagegen relativ viele in den höheren Alters-

klassen stehende Personenvorhanden sind. Es zeigt sich femer auch
hier, wie bedeutend die Sterbeziffern der einzelnen Altersklassen

^\oh erhöhen, wenn man die Ortsfremden nicht ausschliesst.

uigui^co üy Google
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Xacli dem Geschlecht betrachtet überwog die Sterbliclikeit

dea männlichen Geschleclites die des weiblichen um 1,0 pro raille

and zwar waren es speziell die AltersKlassen 0— 1; 6—10; 31

bis 60 und 71—80, in denen die Sterblichkeit beim männlichen

Gesohlecht grösser war; ein bedeutendes Uebervriegen der Sterb-

lichkeit des weiblichen Greschlechtes kam nur in der höchsten

Altersklasse yon 80—100 Jahren vor.

2. Kindersterblichkeit.

Im Jahre 1878 kamen auf 1577 Lebendgeborene und 1473

Gestorbene überhaupt 365 Sterbefälle im prüfen Lebensjahr,

d. L 23,1°; 0 der Geborenen und 24,7% der Gestorbenen, während
sich im Vorjahre 20,1% der Lebendgeborenen und 25,3^/o der

Gestorbenen berechneten.

Richtigere Yerhältnisszahlen für die Würzburger Bevölke*

mng erhält man aber, wie schon früher mehrfach auseinander-

gesetstf wenn man bei den Geburten diejenigen derEntbindnngs-

anstalt (245) nnd bei den Gestorbenen die Ortsfremden (6) in

Ahzng Iffingti); dann gestaltet sich das YerhSltniss im Vergleich

zu den Voijahren folgendermaasen:

IS^Vts 27,8^/o der Lebendgeborenen, 29,5% der Gestorbenen,

0,740/0 der Einwohner, 42,7o/o der im ersten Jahre Lebenden,

1876 26,0<^/o der Lebendgeborenen, 30,2% der Gestorbenen,

OJ^/q der Einwohner; S7,G^/o der im ersten Jahre Lebenden,

1877 25,6o/o der Lebendgeborenen, 29,0<)/o der Gestorbenen,

0,7% der Einwohner, 32,8% der im ersten Jahre Lebenden,

1878 26,9% der Lebendgeborenen, 28,8% der Gestorbenen,

0,750/0 der Einwohner, 32.7^/0 der im ersten Jahre Lebenden.

Betrachtet man das Verliältniss zu den Lebendgeborenen

als (las massgebende, so ist nach Obigem eine Zunahme der

Kindersterblichkeit gegen die Vorjahre zu constatiren.

Auch in den deutschen Städten (Veroffentl. d. K. D.-G. 1. c.)

bat sich die Kindersterblichkeit im Jahre 1878 auf 26,5 gegen

Yon den in der Eutbiaduugsaostalt geborenen Kindern bleiben zwar
iner eine Ansahl — in diesem Jahre 68 ss 2S,9yo der dort Geboreaen — ab
Päeg^ekinder in der Stadt; dagegen kommen aber viele hier in Privathäasern ge-

borene uneheliche Kinder nach answftris in Fflegre ; so von den 1878 in der Stadt
S«boreiieii 181 nnebeUehen Kindern 146 oder ho,?"/». Diese Zahlen kennen Jedoch
kauen Anspruch auf absointe Zuverlässigkeit machen, da uac}i meiner Erfahrung
viele Pflegekinder bei der Polizeibehörde gar nicht angemeldet werden. Jeden-
falls werden die Zugänge an nnehel. Kindern dnrch die Entbiudungsanstalt wieder
mgei^lelieD dnreli den Abgang Ton eolehen ma der Stadt in lindUche Pflege.
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25,5*^, Q der Lebendgeborenen im Vor jahre gesteigert, so dass unsere
SterbeziÖ'er die durchschnittliche des Jahres uur seiir weui^
überragt

I) Die Kiiulristcrltlichkfit iu den 45 grüssereu deuUchea ätädteu (aber

4ÜU0Ü EiuwoUuür) war im Jahru 1878 folgende

1. Barmen 17.0n/o 19. Wiesbaden 88,7«/t 34w Essen 28,9«/

8. Kiel 17,1 80. Magdeburg 88,9 86. Strassbnrg 28.9

8. Elberfeld 17,8 Wärsbnrg(mitEnt- 36. Oörlita 29,2

4. Darmstadt 17,5 biudangsanstalt) 23,1 37. Potsdam 29,3

5. Kassj'l 18,Ü 21. Altona 23,5 :iS. Breslau 29.7

6. E)i>rtnumil 1<»,1 22. Karlsruhe 24,0 39. R.'rlin 29,8

7. Fruukturt a/M. 19,6 23. Uanibarg 24,4 40. Danzig 31,0

8. Bremen 19,9 24. Meta 84,7 41. Mains 82,7

9. Lflbeck 80,0 85. Leipzig 26,6 48. Chemnits 84.6

10. Krefeld 20,1 86. FrankAtrt a/0. 86,8 48. Mfinehen 88,1

11. Hauuover 20,2 27. Stuttgart 25.8 44, Kiinigsberg 40,4

12. Erfurt 20,4 28. Dib^. lilorf 26,2 45. Augsburg 47.0
ir?. Duishure: 20,8 29. Nürnberg 26.2

14. Brauuächwüig 20,9 30. Stettin 26,7

16. Halle 20.9 31. Posen 26,9

16. Köln 81,9 88. WflTsbiirg(o]ine

17. Dresden 88,6 Batbindaagsaast.) 86,9

18. Aachuu 22,6 33. München 27,2

Nach geogn^hischen Oebieten ordnen sich die Städte wie folp:t

:

1878. 1877.

1. Nie<lfrrlu'iiiis( hf Niederung 20,7 19,3

2. Nordseekustenlamt 21,9 21,0

8. Oberrbiiiiiiehe Nlederang 84,8 28.7 '

4. Mltteldeatsches Oebirgsland 86,6 25,8

6. Ostaeekflstenlaad 88,4 28.5

6. Sfichsl.Hch-Märkische.s Tiefland 28,7 28.7

7. Oder- und Warthegebiet 29,4 29,2

8. Sftddeutscties Hochland 33.0 32.8 _
26,5' 25,5

In den Stidten der 8 baye^sohen Kreiite war diu Kindersterblichkeit nach

Graf (AerstL Intelllgensblatt etc.) folgende

:

1. Bheinpfislx 19,6

2. Oberfiranken 19,7

8. Unterfrankeu 22.1

4. Mittelfranken 2:!,

3

5. Oherptalz 2-i,9

6. Niedrrhuyeru 36,4

7. Oberliuynu 40,1

8. Schwaben 40,6

Mittel 28,8

Maximum 47 in Angburgi Minimum 16 in Kaiserslautern.
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Mit. üntersclieiilung des Gesclil echtes sowie der ehelichen

oder unehelichen Abkunft starben von KK) Lebendgeborenen;
Jahr Mäunlich Weiblich Khelich UnelulicU

1871 75 27,3 23,9 22,6 34,8

1876 27,2 24,6 21,3 66,1

1877 27,2 24,0 19,4 61,9

1878 29,6 243 22.6 66,2

Auffallender Weise betrifft hienach die Znnalime der Sterb-

lichkeit im Jahre 1878 allein die ehelichen Kinder, während

die Sterblichkeit der onehelichen Kinder herabgegangen ist.

Bezüglich der sehr hohen Sterbeziffern der unehelichen

Kinder ist zu bemerken, dass dieselben den thatsächlichen Ver^

haltnissen nickt entsprechen, wie ans dem Verzeichniss der Kost-

imd Pflegekinder f&r 1878 hervorgeht, welches in Folge der aller»

hSchsten Verordnimg vom 19.Apiü 1878 die k. BezirksSrzte seitdem

zu fuhren haben, und welches erst richtige Einblicke in die Ver-

hältnisse dieser Kinder gestattet. Aus diesem Verzeichniss ergibt

sich, dass von 44 im Jahre iR7H geborenen und während dieses

Jahres hier gebliebenen Kindern am Ende des Jahres IG gestorben

wait'n = 36.3" ,) welche Zitier die Sterblichkeit der unehelichen

Kinder rieht it:; darstellen dürfte; ferner ergibt sich aus dem
erwähnten Verzeichnisse, dass von 181 im Jahre 1878 in Privat-

häusern hier geborenen unehelichen Kinder nur 34 oder 19.3^ ,,

hier in Pflege geblieben sind, die übrigen 14(5 also auswärts

untergebracht worden oder gar nicht zur Anzeige gekommen
sind. I)a diese Kinder in. der Regel schon nach wenigen Wochen
in eine Pflege verbracht werden, so verbringen sie in der Stadt

nur die erste Zeit ihres Daseins, in welcher bekanntermassen

die Sterblichkeit bei ehelichen und unehelichen Kindern eine sehr

hohe ist. Daher die grosse Sterblichkeit der unehelichen Kinder,

wenn sie einfach auf die in demselben Jahre lebend geborenen lu-

ehelichen Kinder berechnet wird.

Die Vertheilung der Kindersterbliclikeit auf die einzelnen

Konatsgmppen des 1. Lebensjahres ist folgende:

a) Ähaehite Zaklm der Steri^älie.

Männlich W«ibliok Ehelick tJnelitUeb Znsammen
1. Lebensmonat 70 50 72 48 12tJ

2. u. 3. 43 4y 67 25 92
4.— 6. ^ 40 29 54 16 69
7.—12. „ 46 82 66 12 78

1. Lebensjahr 199 160 259 100 859
Geborene 674 668 1161 181 1832
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h) In % der im 1. Lebensjahr Custoyhcnen.

Müuulich Weiblich Ehelich L'nchelich Zasammen

1. Lebensmonat 35,1 31,2 27,8 48,0 33,2

2* u. 3. 9 21,6 30,6 25,8 25,0 25,6

4.-6. „ 20,1 18,1 20,8 15,0 19,2

7.-12. .
•

23,1 20,0 25,4 12,0 21,7

1. Lebensjahr 100 100 100 100 100

e) In % der L^endgeborenen.

1. Lebensinonat 10.3 7,6 6,2 26,5 9,0

2. Tl. 3. „ 6,3 7,4 5,8 13,8 6,9

4.— 6. „ 5,9 4,4 4,6 8,2 5,2

7.—12. 6 8 4,8 5,7 6,6 5,8

1. Lebensjahr 29,5 24,3 22,5 55,2 26,9

Aus dieser Zusammenstellung ergibt sich, dass im Gegen-

satze zu den beiden Vorjahren die grösste Kindersterblichkeit

wieder wie im Durclisclinitt von 1871/75 auf den 1. Lebensmonat

trifft» ein Verhältniss, das besonders stark bei den unehelichen

Sondern ausgesprochen iist. Die Sterblichkeit des männlichen

Geschlechtes überragt mit Ausnahme der Periode im 2. und 8.

Monat stets die des weiblichen.

Von 100 in jeder Monatsgruppe des 1. Lebensjahres über-

haupt Gestorbenen treffen uneheliche:
1878 1877 1876 1871/75

aof den 1. Monat 40,1 41,1 27,0 42,1

anf den 2. u. a Monat 27,1 4l',2 84,2 89,0

anf den 4—6. Monat 21,7 26,6 27,0 30,2

auf den 7.—12. Monat 16,8 22,0 18,0 18,9

anf das 1. Jahr 27,8 34,9 25,8 33,7 «

Unelieliche Geburten in

o/o der Geburten 13.5 14,4 13,3 10.0

Die Sterblichkeit der unehelichen Kinder zeigt sich auch

am grösstcn im I.Monat, fällt dann aber in der 2. Periode rasch

ab, während sif 1876 und 1877 gerade in letzterer Periode grös-

ser war, als in der ersten und 1871; 75 nur unbedeutend kleiner.

Im 4.—6. Monat nimmt die Sterblichkeit erheblich ab and ist in

der 2. Hälfte des 1. Lebensjahres eine sehr mässige, weil einer-

seits jetzt schon die Schwächlinge vom Tode ausgelesen sind und
andererseits viele uneheliche Kinder in dieser Zeitperiode legiü-

mirt werden.
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Die Krankheiten, welche die Sterblichkeit des 1. Lebens-

jahres hanptsächlich vemisacheni finden sich in nachfolgender

Tabelle znsammengestellt

:

minttlich weibli* :i anebelich
Z u .s a III in e n

1878 1«771 O f f 1876 187 «/;5

«/o /v "/o

47 6,9 37 5.(> 52 4,r, 82 17.6 84 6,3 2,9 3,8 8,9

14 2,0 15 ]\\ !.»> 10 6.5 89 2,1 8,4 4,6

56 8.;'. 7 J 71 6,1 33 18.2 104 7,8 7,8 7,1 6,5

117 I(Mj 1 :>,(

>

142 12,2 41,3 217 16.2 12,7 14,3 15.0

i AQQto&mik-

nSons-Orprane 23 3,t 17 2,5 33 2.8 7 3,8 40 3,0 4,3 3,6 3,2

'IniDercalose «L

li«BgeB'od«r

8 2 3 2 5 0.3 1.1 1.7 1.2

C. FniMB 16 2,8 9 1,3 19 1,6 6 3,3 20 1.8 2,2 2.2 3.1

S 5 6 1 7 0.5 0,5 0.7

KmUrastea 8 11 17 2 19 1,4 1.1

Sjpbilis 4 4 3 5 8 0,6 0,9

heilen 26 12 2 38 2.8 1.2 3.1 3,2

Summa 2y,5 IRO 24.3 259 22.5 1 KM 1 25 2<;.o 27.:t

~

An den obigen mit A., B. und C. bezeichneten Krankheits-

gruppen sind demnach 21% der Lebendgeborenen schon im 1. Le-

bensjahr wieder verstorben, so dass auf alle übrigen Krankheiten

nur 5,do/o treffen.

Die im Jahre 1878 beobaclitete Zunahme der Kindersterb-

lichkeit kommt wesentlich nnr dnrch eine bedeutende Vermehrung
der an Lebensschwäche gestorbenen Kinder zu Stande. Die Sterb-

lichkeit an Abzehrung und Durchfall ist gleich geblieben; die

an akuten Erkrankungen der Respirationsorgane und Fraisen

hat sogar abgenommen; bei allen hier beobacbteten Krankheits-

formen zeigt sich das bedeutende TJeberwiegen der Sterblichkeit

bei den tmebelichen Kindern, besonders bei Lebensschwäche und
»Durchfall*.

Ueberall zeigt sich auch das TJeberwiegen der Sterblichkeit

beim männlichen Geschlecht mit Ausnahme der Abzehrung;, wo
das weibliclie Geschlecht ein kleines plus autweist. Betrachten

wir noch weiter die Sterblichkeit einiger im 1. Lehensjahre häu-

«) d«r LebendgiboroMii der gleichen Gatesorie.
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figen Krankheiten (Tubercnlose, Masern, Keucliliusten, Sypliilis),

so zeigt sich auch liier mit Ausnahme einer kleinen Steigerung Ix^im

Keuchliusten nirgends eine Vermelirung der Sterblichkeit gegen
das Vorjahr, und nach Abzug auch dieser 4 Krankheiten bleiben

von der ursprünglichen Kindersterblichkeitsziffer von 26,0 der
Lebendgeborenen nur noch 23% ^ alle andern Krankheiten
übrig.

Die zeitliche Vertheilong der Kindersterblichkeit war im
Jahre 1878 eine ganz anssergevvöhnliche; schon im März erreichte

dieselbe in Folge der kalten Witterung dieses Monates und des
Vorkommens zahlreicher entzündlicher Erkrankungen der Ath-
mongsorgane fast dieselbe Hdhe, wie im Angnst; nahm dann
wieder ziemlich stark ab, und blieb so, nnr wenig das Mittel

fiberschreitend bis in den Juli, woran wohl die in diesen Monaten
bestandig nnter dem Mittel gebliebene Temperatur ürsache sein

wird ; erst Ende Juli überschritt die Temperatur kiürze Zeit das
Mittel, woraufim August dieEindersterblichkeit zu ihremMazimnm
anstiegi das jedoch die Sterblichkeit des Mfirz nur um 2 über-

ragte; vom September bis in denDecember blieb die Kindersterb-

lichkeit constantweit nnter ihrer mittleren Grösse. (cf.Taf.VI.fig. 2.)

Bei der Benrtheilnng des Einflusses der Temperaturschwank-

ungen auf die Kinder im 1. Lebensjahr, die doch wolil nur
sehr selten direct von denselben betroffen werden, ist es unbe-

dingt nothwendig, auf das vermittelnde Glied des „Binnenklima

der Wohnräume" (Ä>«>//rr) Kiicksiclit zu nehmen; man kann dann
leicht erkennen, dass starke Schwankungen der Temperatur .suwobl

nach oben als nach unten auf das Binnenklima schädlich ein-

wirken ; beim tiefen Sinken der Temperatur in der kalten Jahres-

zeit werden durch starkes Heizen zumal in eisernen Oefen, Zu-

sammendrängHii der Hausbewohner auf einen möglichst kleineu

Kaum und mögliclisten Abschluss der äusseren Luft die Schäd-

lichkeiten des Binnenklima vermehrt; bei hohem Steigen der

Temperatur in den Sommermonaten tritt dagegen neben Beförde-

rung aller Gährungsprocesse (Milchnahrung) eine viel geringere

natürliche Ventilation derWohnräume wegen geringer Temperatur-

Unterschiede zwischen aussen und innen ein, zumal bei geringer

Bewegung der Luft, so dass ebenfalls die Binnenluft eine we-

sentlich schlechtere werden muss. Dass aber diese ceitweisen

Steigerungen der Schädlichkeit des Binnenklima so rasch einen

Einfluss auf die Kindersterblichkeit erkennen lassen, kann nur
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davon herrühren, dass sie unter den Kindern eine grosse AnzaU
chronisch und constitutione!! Kranker treffen, hol denen eine

geringe Schädlichkeit genügt, den schwachen Lehensfanken vol-

lends auszublasen. Die häufigste und wichtig^ste oonstitutionelie

Krankheit ist in dieser Beziehung die BackHiia nnd nichts ist

gewöhnlicher, als dass solche rachitische Kinder an einem chro-

nischen Catarrhe der Bronchien oder des Darmkanales leiden;

hei solchen genügt dann schon eine geringe SchSdlichkeit, um
den Catarrh der gröberen Bronchien in eine rasch t5dtende Bron-

chitis capQlaris mit Atelectasie oder in eine Bronchopneumonie zu

Tcrwandeln ; oder den schon vorhandenen Darmkatarrh zu einem

rasch tätlich endenden Brechdurchfall zu steigern ! So sind nach

den Erhebungen, welche auf meinen Wunsch der stadtische

Leichenschauer, Herr Dr. Beyer, gemacht hat, von den 40 an

acuten Kranklieiten der Athmungsorgane gestorbenen Kindern

unter 1 Jahr Ki oder naliezu die Hälfte rachitisfli gewesen, von

den 19 an Keuchhusten verstorhenen aber sogar 13. Im Ganzen

wurden von den 359 im 1. Jahr gestorbenen Kindern 75 als

rachitiscli erkannt, meist an den bekannten ErschpiiiungHii des

weichen Hinterkopfes (Craniotabes). Von KX) im ersten Lebens-

jahr gestorbenen Kindern waren daher 20,Ö und von lUO Lebend-

geborenen 5,0 rachitisch.

Ausser der Bachitis sind es noch hesonders die Anaemie
ond Atrophie und die Syphilis, welche als häufige Constitutions-

Anomalien im ersten Lehensjahre auftreten. Scrophulose und
Tuberculose machen sich erst in einer etwas späteren Lehens-

periode mehr bemerklich.

Ueher die Stpr])lie]ikeit der Kinder nach der Frnähnoit/s-

iTfisc können nach den Angalien der Sterbeanzeigen an das städti-

sclie ^uartieramt . die auf meine Anordnung eine bezügliche

Kubrik erhalten haben, folgende Angaben gemacht worden :

Von 301 gestorbenen Kindern, über welche die betreftenden

Angaben vorliegen, waren 86 oder 28 5o/o gestillt, 30 oder 9,9 »

o

nor eine Zeitlang gestillt und 185 oder 61,4% gar nicht gestillt

worden, beinahe genau dieselben Yerhältnisszahlen wie im

Vorjahre I

In welcher Zeitperiode des ersten Lebensjahres bei diesen

Kindern der Tod eintrat, ist aus der folgenden kleinen Tabelle

zn ersehen:

Digitized by Google



80 HOFUANN: UedioiiiiMlie Ststiitik der Stadt Wflnburg

Es starben im 1. Monat 2. n. 3. Monat 4.—6. Monat 7.—12. Monat

Von den gestillten Kindern

Tod den zeitweise gestill-

ten Kindern ....
Von den nicht gestillten

84od.87,90/t

2» 6.6

39, 21^
1

24od.87,9*/|

2, 6.6

6b „ 36,7

17od.l9,l*/e

10.„ 33.3

44 „ 23,7

21od.S4^4«/o

16 » 53.3

34 „

Bei den gestillten Kindern war demnaeh die Sterbliclikeit

im 1. Monat und im 2. und 3. Monat gleich, im 4.—6. Monat am
geringsten; bei den eine Zeit lang gestillten tritt eine rapide
Steigerang der Sterbliclikeit im 4t,—6. Monat und in der zweiten
Hälfte des ersten Lebensjahres ein, die offenbar mit dem Auf-
hören des Stillens zasammenhängt; für die nicht gestUlten Kinder
ist der 2. und 3. Lebensmonat die verhängnissvollste Zeit; haben
BIO dieselbe glücklich überstanden, so ist die Mortalität in der

zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres sogar geringer als bei

den gestillten.

Bei den einzelnen Todesursachen war das Verhältniss ia

Bezog auf die Ernährungsweise folgendes:

Gestillt Qud zeit- Mieht gestillt

weise gestillt

Lebensschwächc 14 20

Darmkatarrh 33 69

Atrophie 4 22

£niähningskränkheiten 51 = der III «= 59,60/o der

G-estülten. nicht Gestülten.

Acute Erkrankungen der

Bespirationsorgane 17 = 14,60/o . 20 » 10,80,0

Tuberkulosen 6 4,3«/o 0
Krämpfe 11 « 16 »
Masern 3 = 2,50/0 4 » 2,1%
Keuchhusten 6 = 5.1% 11 = 5,9«o

Syphilis 3 = 2,5% 3 = l,6o/o

Uebrige Todesursachen - 20 = 17,20/0 19 = 10,20/0

Summa 116 185

Der ungünstige Kinfluss des NichtstUIens macht sich demnach

veeentlicli nur bei den Krankheiten der Ernfibrung geltend.
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Xach der Jahreszeit gestaltet sich die Zusammenstellimg

folgendermassen

:

Mint ZdtwaiM gaitmt Nicht «wtfltt

Deeenber n 1 9

Januar 4 17

Februar 6 2 20

T f «Ii 1/V 1. 3 = 10,0« n 4G =
März 15 3 14

April 11 2 15

Mai 2 6 18

Prnlilinif 28s 32 b^ln 11 = 36.6<)/n 47— 25,4%

Ttihi 6 3 21

Jnli 7 3 16

Allgast 10 2 21

Sommer 23«26,7<^/o 8» 26,60/o 68» 81,8«/,

September 5 3 18

October 6 1 9

November 4 4 12

Herbst 14 = 16,2»/o 8-= 26,67,, 34 = 18^/«

Summa 86 30 185

Bei den gestillten nnd theihveise gestillten Kindern war
demnach die Sterblichkeit am grössten im Frühjalire, bei den

nicht gestillten im Sommer, da deren Nalirung ( Kulnnilch) zu

dieser Zeit so leicht dem Verderben ansgesetzt ist, und acute

Darmkatarrhe hervorruft oder bereits vorhandene chronische be-

dt-nklich steigert. Das Minimum der Sterljlichkeit fand bei den •

gestillten und bei den nicht gestillten Kindern im Herbst statt,

bei den zeitweise gestillten im Winter. Die Differenz zwischen

Minimum und Maximum betrug bei den gestillten Kindern 16,3

bei den nicht gestillten 13,0; bei den zeitweise gestillten 26,6.

8. Die Sterblichkeit im 2.-6. Leben^ahr.

DieZahl der in dieser Lebensperiode vorgekommenen Sterbe-

fiUe nnd ihr VerhSltniss zu den Lebenden derselben Altersklasse

ut in der unten folgenden kleinen Znsammenstellting gegeben,
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in welcher überdies noch das zweite Lebensjahr gesondert be-
handelt ist.

Absolute Zahl der SterbefUle
In */o der Lebenden der

betr. Altersklasse

m.
1

w. zus.
ürt«-
fnmde m. zus.

2. Lebensjahr 41 43 84 1 8,8 9,2 9,0
3.-5. „ 45 44 89 6 3,5 3.0 3,1

2.-5. „ 86
j

87 173 7 4,9 5,1 5,07

Die Sterblichkeit nimmt demnach schon im 2. Lebensjahre
sehr bedentend ab; sie beträgt nach vorstehender Tabelle wenig
mehr als den 4 Theil der Sterblichkeit des ersten Lebensjahres

;

in der weiteren Periode vom 3.—6. Lebensjahr mindert sie sich

wieder auf den 8. Theil der Sterblichkeit des zweiten Leliens-

jahres ab; dabei ist sie in dieser Altersperiode im Gregentheil

zum ersten Lebensjahr ziemlich gleichmässig auf beide Geschlech-

ter verthoilt; in diesem Jahre überwog sie ein wenig bei den
^[äd( lien, im vorigen Jahre ebenso bei Knaben. Im Vergleich mit
den Vorjahren stellte sich, nachdem seit 1875 in der Periode

vom 2.—5. Lebensjahre eine continuirlifhe Steigerung der Sterb-

liflikeitszifter von '^jO auf 5.3% der Lebenden diesor Altersklasse

stattgefunden batte. zum ersteiiinal wieder eine Abiuiiiderung

dieser Sterblicbkeitsziffer freilich vorerst nur um 0.3 heraus.

Die Krankheiten, welche die Sterblichkeit dieser Altersperiode

hauptsächlich beeintiusfit haben, ündeu sich nachstehend über-

sichtlich verzeichnet:

Todesursachen

Meningitis tnbercnlosa

Tuberculosis pulmonum
Tubercul. miliaris et univ.

Scrophulo.se, ilachitis

Atrophie

2. Jahr
IS. w.

6 6
1 3

6

2

1

1

4

1

11

4
7

G

2

3.-

8

3

7

1

ö. Jahr
W. SOS.

2.—5. Jahr

8
8

2

2

16

6

9

3

18

4

8

5

14

6

8

4

1

27

10

16

9
9

Scarlatina

Morbüli

Tussis convulsiva

Diphtherie

Snmma: 12 18 30

1 — 1

2 4 6

4 3 7

8 3 11

19 15 34 31 33 64

3 14 4 151—13 4 7

3 2 5 7 5 12

10 12 23 18 15 33

Snmma: 16 10 25 17 15 82 25 57
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TA «...«k«. 2. Jahr 3.-5. Jahr 2,~6. Jahr
n» w. ns. n. w. nw. n. w. xni«

Acute Erkranknngen der Ee-

spirationsorgane 10 11 21 2 8 10 12 19 31

Andere Erkrankongen derBe-

spirationeorgane 1 1 2 -

—

— — 1 1 2

SnTn'rna •M Iii Ilifl« • 11 12 23 2 8 10 13 20 33

x raisen 1 1 oC Q

Juenigitia spJ.
o 4

Chron. Gehirnentziinduus 3 2 5 3 2 5
En fl00ar(Ht i <i 1 1 1 1

Magenleiden 1 1 1 1

Burclifall der Kinder 1 1 2 1 1 2

Chron. Krankheiten d. Bauch-

fellesj der Gedärme etc. 1 1 1 1

Knochenkrankheiten 1 1 1 1

Noma 1 1 1 1

Samma: 41 43 84 45 44 89 86 87 173

Demnach sind von 100 Todesiallen in der betr. Altersklasse

Temrsacht gewesen durch:
im 2. Jahr 3.—5. J. 2.—5. J.

1. Konstitutionelle Krankheiten 85,7 38,0 37,0

2. Intectionskranklieiten 29,7 35,9 32,9

3. Krankheiten der Athmungsorgane 27,3 U,2 19,0

4. Alle übrigen Krankheiten 7,3 14,9 11,1

100 100 100

Man sieht aus dieser Zuäammenstelluug , wie die Krank-

heiten der Verdauungsorgane, welche die Sterblichkeit im ersten

Lebensjahre völlig beherrschen, für die Sterblichkeit im zweiten

und 3.—5. Lebensjahr von gar keiner Bedeutung mehr sind; da-

gegen machen jetzt gewisse konstitutionelle Krankheiten, nament-

Uch Tuberculose imd Scrophulose ihren Einfluss auf die Sterb-

lichkeit geltend, und dann in 2. Linie die Infektionskrank-

heiten und zwar beide im 3.—5. Lebensjahre in steigender Weise;

die acuten entzündlichen Krankheiten der Respirationsorgane,

welche die 3. Hauptgruppe der Todesursachen dieser Altersklasse

bilden, sind dagegen im 2. Lebensjahr weit häufiger, als im 3.—5,

AUe fibrigen Krankheiten sind für die Sterblichkeit dieser Alter-

iJasse von nur sehr geringem Einflasse.

V#fteadJ. d. pb?a.'««d. Oo«. M. F. XV. B4. 3
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Die jahreszeitliche Vertheilung der Sterbliohkeit der Alters-

klassen vom 2.— 5. Leheihsjahr ist von der des ersten Lebens-
jahres weseiitlieli dadurch unterschieden, dass durchaus Jcfim

Stci(j<rHU(j in den Somnicrmonaten stattfindet ; das Maximum tVillt

auf den Friildinfz; speziell ilrn März, das Mini;num auf den Herbst
speeiell den Oktober, ganz entsprechend der allgemeineu Morta-
litäty wie die folgende Tabelle ausweist:

2. Jabr 3.-—ö. Jahr 2.-5. Jahr
' in* w. m. w. SM. w. SOS.

Januar 2 4 6 6 8 14 8 12 20
Februar 6 5 11 6 3 9 12 8 20
März 4 8 12 9 10 19 13 18 31
April 8 4 12 5 5 10 la 9 22
Mai 1 1 2 i Ü 12 8 6 14
Juni 4 4 8 3 3 6 7 7 14
Juli 1 3 4 2 3 5 3 6 9
August 1 2 3 2 2 4 3 4 7
September 3 1 4 2 4 6 5 5 10
Oktol)er 2 2 4 2 2 4
November 4 2 6 2 2 6 2 8
Deeember 5 7 12 1 1 2 6 8 14

Summa: 41 43 84 45 44 89 86 87 173

Winter 29 25 54
Frühling 26 41 67
Sommer • 15 15 30
Herbiit 14 8 22

84 89 173

4. Sterblichkeit im Alter von 6—14 Jahren ind.

Die Sterblichkeit im schulpflichtigen Alter kennen zn lernen,

ist von Wichtigkeit, und verdient dasselbe daher eine gesonderte

Jalir
'

Absolote Zahl
der Sterbefftlle

Orts-

fr»'ni'l<'

In der in der betr.

Altersklass« Lebenden
/.IIS.

0—10. 12 9 21 2 0,63 0,46 0,55

11.—15. 10 10 20 1 0,53 0,63 0,58

6.—15. 22 19 41 3 0,58 0,57 0,56

Die Sterblichkeit erreicht in dieser Altersperiode nahezu

ihr Minimum; sie betrifft im 3.

—

IOl Lebensjahre nur den sieben-
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ten Theil der Sterblichkeit im Alter vom 3.—5. Jahren, und ist

auch YoiD 11.— 15. Jahre nur wenig höher. In der ersten Periode

überwiegt die Sterblichkeit beim männlichen, in der zweiten beim

weiblichen Gesclil»M'ht rPubertätsperiode); gegen das Vorjahr ist

zwar eine bedeutende Steigerung (von 2,8 auf 5,6ö/oo) eingetreten,

jedoch die mittlere Sterblichkeit dieser Alterklasse, welche etwa

^. 00 betrügt, nur ganz unbedeutend übmohritten- worden.

Kachfolgend sind die Todesursachen für das schulpflichtige

Alter zusammengestellt:

Todes uräachen 6.-

m.
—10.
w.

Jahr
zus.

11.--16.

w.
Jalir

sns.

6w-

m.
-16.
w. tos.

Meningitis tuberculosa 2 2 4 — 1 1 2 8 5

Tuberculos. pnlm. 2 1 3 3 4 7 5 6 10

Tuberculos. nnivers. 1 — 1 — — — 1 — 1

Scrophulosis — — — — 2 2 — 2 2

Diabetes 1 — 1 — — — 1 — 1

Summa: 6 3 9 3 7 10 9 10 19

Scharlach 1 — 1 — — — 1 — 1

Masern 1 1 1 1

Diphtherie 2 1 3 1 1 3 1

Typhus 1 1 1 1

Summa: 3 2 6 2 2 5 2 7

Meiiinf::itis punil. 1 1 1 1

Encephalitis chron. 1 1 1 1

Atrophia cerebri 1 1 1 1

Pericarditis 1 1 1 1

Ptieomonie 1 1 1 1

Peritonitis 1 1 1 1

Nephritis 1 1 1 1

Caibnnkel 1 1 1 1

Gewaltsamer Tod 1 2 3 3 1 *4 4 8 7

Summa

:

12 9 21 10 10 20 22 19 41

Man sieht auch hier wieder, dass es hauptsächlioh oonsti*

tntionelle Krankheiten sind, besonders die Tuberculosen, welche

den Hanptantheil an der Starbliehkeit dieser Altersklasse haben

(4ß^lo)t während die Infectionskrankheiten schon sehr zurttekge-

gngßn sind {llfi^lo) und die übrigen Todesursachen nur ganz

ftreinzelt vorkommeOf namentlich auch die acuten entzGndlichen

Umnkuxigen der Athmnngsoigane. Die ziemlich grosse Zahl von

u\gui^cc Ly Google
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gewaltsamen Todesfällen zeigt, dass schon in diesem zarten Alter
tödtliche Unglücksfalle nicht selten vorkommen« Bezüglich der
jabreszeitliclien Yertheilong der Sterblichkeit ergeben sich in

diesem Alter keine Abweichungen von der allgemeinen Morta-
lität; ihr Mazimnm ist im Frtügahr, ihr Minimnm im Herbst.

5. Sterblidikelt naeh der Jahvemlt

Ueber diese gibt die nachfolgende Tabelle, in welcher zum
Vergleich die jahreszeitliehe Vertheilung der Sterblichkeit in den
deutschen und in den bayerischen Städten angeführt ist, und die

graphische Darstellung auf Tafel VI, Fig. 1. Aufscbluss:

1 SterbftUe 1878
l^nt 1 Jahr und 1U()0

Einwohner berechnet
In o/o aller :rfterh-

fölle der Stadt-

Monate 1 6e-
Stadt-

bevölk.

Würz- Bayi r.
Deutsch.

Stftdte

bevSlkemng

1

sammt-

bevölk.

borg

Stadt

Stallte
. 1878

Duroh-
obnitt
laSS/IATT

Januar . . •

!

187 124 31,1 27,9 25,6 9,9 8,8

Februar . • • 124 103 25,8 27,4 2)^,4 8,2 7,7

Marz • . • . 165 147 36,9 34.1 28,7 11,8 8,5

April .... 158 139 34,9 33,6 28,7 11,1 9,4

Mai .... 126 100 25.1 31,9 27,3 8.0 9.9

Juni .... 121 99 24,8 81,3 28,4 7,9 8,6

Jnli .... 114 94 28.6 89,6 87,8 7,6 8.7

Avgiift . . • 101 86 21,5 30,8 27,9 6,9 8,0

September • . :

!

98 75 18,8 25,4 26,2 6,0 7,0

Oktober . . , 89 76 19,0 25,0 23,8 6.1 6,8

November . . 115 97 22,2 28,0 24,3 7,7 7,5

December . . 125 105 26,3 27,6 25,2 8,4 8,7

Jahr . - , • . 1473 1245 26,5 26,7 27,0 8,8 8,3

Winter . . . • 386 332 26.5 25.2

Fräbling . . . 449 386 30,9 28,3

Sommer . . . •
1

336 279 22,3 25,2

Herbst . . . 302 248 19,8 21,3

Während nach dem 20-jährigen Durchschnitt in Würzburg
das Maximum der Mortalität auf den Mai fällt, und nach einem

raschen Abfall im Juni eine kleine Steigerang der Sterblichkeits-

cnrve im Juli, veranlasst durch die in diesem Monat in der Begel

grössere Kindersterblichkeit erfolgt, worauf die Curve continuir«

lieh auf ihr Minimum im Oktober sneUt, um dann im November

und December wieder rasch zu steigen; fiel im Jahre 1878 ein

sehr bedentendes Maximum auf den Man nnd darnach den April;
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darauf folgt ein bedeutendes Sinken im Mai, dessen erste Hälfte

sehr warm war, und ein ununterbrochenes Fallen bis in den Sep-

tember und Oktober, Das schon öfter hervorgehobene Sinken

der Mortalität im Februar, welches mit einer um diese Zeit da-

bier (et Med. Statistik 1876 o. 77 Taf. I) in der Hegel eintretendeu

Torabergehendea Wärmeperiode im Zusammenhang zu stehen

scheint, war im vergangenen Jahre besonders deutlich ausge*

sprechen. Welche Krankheiten den im Jahre 1878 besandem
Verlauf d4r Sterblichkeitscurve hauptsächlich beeinflnssten, geht
a I I i ii.K hstehenden Zusammenstellung hervor:

Lungeu- Schwind- sncht.
Acnie

entzflndl. Lungenkr.

Darm-
Katarrh.

Diphtherie

Masern. Scharlach.

Ty

plins.

JsDnsr 25 16 4 7 n -
1

2

Febmsr U 18 4 6 6
1

2

März 34 28 4
?

4

;

4

April 31 19 3 o 4 4

Mai 17 7 18 2 2 1 2

Jaai 14 11
,

12 4

JaU l»i 8 18 1

Allgut 13 2 22 8 1 1

8ept«iiiber 16 8 16 1 1 l

October 10 3 2 1 2 - 1

November 17 ' 4
1

2 >

lD«cember ir» Ü 2 8 1 1

Man sieht aus dieser Tabelle, dass es, wie gewöhnlich, die

Sterblichkeit an Lungenschwindsucht und an acuten entzünd-

lichen Lnngenkrankheiten war, deren Mazima in den Monat
Marz fielen, wodurch die Sterblichkeitscnpve beherrscht wurde.

Betrachten wir nun noch die jahreszeitliche Yertheilung der

Sterblichkeit nach den extremen Altersklassen unter 1 Jahr und

über 60 Jahre, so fällt auch bei den Grreisen das Maximum auf

den März, wahrend bei. den Kindern die Sterblichkeit im März

last ebenso gross war, wie im August, wo gewöhnlich das Maxi-

miim der Sterblichkeit dieser Altersklasse erreicht ydrL Dieses

almorme frfihaeitige Ansteigen der Kindersterblichkeit hat wcsent-

lieh zur ErhShung der allgemeinen Sterblichkeit im Märs beige-

tngeni während dagegen im Sommer die geringe Kindersterblich-

keit aasnahmsweise die allgemeine Sterblichkeitscurve gar nicht

nfcSht hat. Dt» Minirnnm der Kindersterblichkeit fiel-wie ge-

wShnlkli Biüt den October, bei den Ghreisen auf den September.
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Die nachfolgende Tabelle stellt die Mortalität der extremen
Altersklassen nach der Jahresateit dar:

Monnte. 0.—1. Jabr. 60.—100. Jahr.

Januar 28 27

Februar 80 27

März 37 31

Aprü 33 29

Mai 33 21

Juni 34 20

JuU 33 10

August 89 15

September 2i 12

October 19 29

November 25 24

December 24 23

Mittel 30 ^23

6. Sterblichkeit nach den Todesursachen.

Zur Beurtheiluug der Sterblichkeit nach den Todesursachen

erscheint es zweckmSssig, zunächst einige Hanptgruppeu zu be-

trachten, und dann erst in das Detail der Sache einzugehen ; ziz

dem Zwecke wurde die nachfolgende Tabelle zusammengestellt:

Orappm dar TodamrsadiaB.
Gesamintbev.

1

Stadtbev.
.\nf|c 10,000 Einw.
d. Stadtbev. treffen:

m. ' w. zns. ni. w. /.IIS.
!

w. zns.

I. Haid nach der Gebort gest. 49 37 86 47 37 84 iy,5 15.6 17,5

46 76 25 41 66 10,3 17,2 13,8

Iii. Tod doreh toMere Gewalt 30 10 40 27 9 86 11,2 3.7 7.5

lY. Tod in Folge d.Sehii«iiger-

aehall nid deo Kindbettes 18 18 11 11 46 8.8

V. Tod durch acute Krankht. 258 214 472 243 202 445 100,9 85,2 93,1

VI. Tod durch chronische Kr. •M2 326 668 255 269 524 105,8 113,4 109,6

VII. Tod durch plotzl. Krankh. 27 äl 58 21 25 46 1 O, 4 10,5 y,6

VIII. Tod darch chirar^cbe Kr. 28
. 32 60 13 20 33 5,3 8,4 6,9

764 709 1473 631 614 1845 861,7 268.6 888,8

Von je 10,000 Einwohnern Würzbuigs sind demnach im
Jahre 1878 218,5 an Krankheiten überhaupt gestorben, 17,6 an

Lebenssohwfiche, 18,8 an AlterssohwSche, und 1,5 an gewaltsamen
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Todesarten ; von den Krankheiten war, wie gewölmlich, die grössere

Hälfte (126,1) chronischer Natur, wenn man berücksichtigt, dass

dem Tode durch „einen plötzlichen Krankheitszufall," doch auch

in den allermeisten Fällen eine chronische Erkrankung irgend

eines Organes vorhergegangen ist, und dass auch die meisten

chirurgischen Krankheiten zu den chronischen Processen gehören.

Die hauptsächlichsten speziellen Todesursachen sind in der

nachfolgenden Tabelle, auf je 10,000 Einwohner berechnet, zu-

sammengestellt und zum Vergleiche die Ziffern des Vorjahres

und diejenigen für die deutschen Städte (Veröffentl. d. K. D.

(resundheitsamtes III. No. 11) und für die bayrischen Städte

(Graf, ärztl. Intell.-Bl. 1879 No. 32) auf gleiche Weise berechnet,

beigefügt:

1

!

Zahl der

Fälle.

Auf je 10,<I(K> Lebi-iulf tretlt-n Up-

storbene in

T 0 (1 e s Q r s a ch e.
Würzburg Stadt

Doutscilc Bayrische

> 1 .1 Ii T

J

«

»

o Stallt.

85 84 17,0 17,5 8,5 17,1

2. Darchfall der Kinder (Darm-

Katarrh u. Brechdarchfall) 108 lOG 22,4 22,1 2.^),9 27.(»
lurtnk. unil

ftrecbdurcbfktl

30.4
I)«nnk. oii'l

BrcchduTChrail

3. Fraisen der Kinder .... 28 28 5,8 5.8 6,5 19,0

•4. Abzehrung der Kinder . . :n •M 0.4 8.1 21.7

Snmma von 2—4 252 24y 52,2 51,8 •m.o 97.2

24 21 4,9 4,3 1,7 4,8 4,2

11 9 2.2 1,8 1,2 1,5 1,0

0.2 o.or. 0.03

8. Scharlach ft r> 1,2 5,7 2,4

15 15 3,1 3,1 5.7 2,2 2,8

31 :n 0,4 0,4 0,4 3,7 2,0

11 Cronp n. Diphtheritis . . . 40 H.:\ H.l 9.1 10.7 10,1

Summa von 5— 11 1:^7 1:^1 2C,,1 24,3 2H.<;5 23,13

12. .A.cate entzündliche Lnngenkr. 123 28,2 25,7 30,8 27.5 28,7

13. Longenschwindsncht . . . 285 223 59,1 40,0 4ä,I 30,9 44.4

AUgetneiue Taberkalose 2» 25 5,8 5,2 3.4

U. Cbron. Herzkrankheiten . . 81 r,2 10.8 12,9 10,2 12,4

45 11,8 9.4 8.3 10.7

70 60 15,7 13,8 13,4 10,9

) Graf, ärztliches InteU.-Bl. 1879 Nr. 31, 32 a. 33. Die Gesammt-Ein-
rohnerzahl der dort aufgeführten 24 Städte beträgt mit Berechnung des Zu-
»achse.«« von 1875—78 767,202 mit 23,026 Todesfällen.
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Die Mortalität an den FmährnuysIcranJcheiten der Kinder hat
demnach mit Aiisnahiue der „Lt beiisscliwäche" gegen das Vor-
jahr ziemlich bedeutend abgenommen und ist im Vergleich mit

der Mortalität in den deutschen und besonders in den bayrischeu
Städten eine sehr massige gewesen, insbesondere in "Bezug auf
Darmkatarrhe.

Die Mortalität an In/edionskrankJteiten im Allgemeinen ist

gegen das Vorjahr ziemlich gleich geblieben, sie war nur wenig
höher als in den bayrischen Städten im Allgemeinen und bedeu-

tend niedriger als im Durchschnitt in den deutschen Städten.

lieber das Vorkommen der einzelnen Infeotionskrankheiten

im Jahre 1878 ist folgendes zu berichten:

a) BhUem sind nicht vorgekommen, dagegen wurden nach
einem von der Üniveraitats-Poliklinik erhaltenen sehr dankens-

werthen Berichte über die von diesem Institute behandelten

Krankheiten Varicellen das ganze Jahr hindurch in yereinzelten

Fällen (21) beobachtet.

b) Die Masern, welche zuletzt erst im Januar 1877 epide-

misch geherrscht hatten, begannen in vereinzelten Fällen schon

im Mai des Jahres 1878 und steigerten sich im October zu einer

ziemlich bedeutenden Epidemie, welche November und December
fortdauerte und sich auch in die Wintermonate des Jahres 1879

hineinLTötrec'kte ; in den 3 letzten Monaten des Jahres 1878 be-

handelte die Poliklinik 153 Masernkranke, von denen 5 oder

3,2^ 0 gestorben sind. — Die meisten Todest7ille (9) kamen im

November vor, während die übrigen G auf den December trafen;

5 betrafen Knaben, 10 Mädchen: 7 der Gestorbenen waren unter

einem, 7 zwischen 1 und 5 und nur einer zwischen 6 und 10

Jahre alt. Nach dem in der Poliklinik beobachteten Mortalitäts-

procent von 3,2 kann man bei einer Gesammtmortalität in der

ganzen Stadt von 15 ungetahr 468 Erkrankungsiaiie an Maseru

in der Stadt annehmen.

c) Scharlach, welcher im Vorjahre wenigstens unter den Todes-

ursachen ganz gefehlt hatte , kam in vereinzelten Fällen das

ganze Jahr hindurch vor. Die Poliklinik behandelte 21 Fälle,

von denen 14 auf die 8 letzten Monate des Jahres trafen ; 3 von

den Erkrankten oder 14.3*^ o starben, was dem gewöhnlichen

Sterblichkeitsprocent von 13—18 (Thomas) bei Scharlach ent-

spricht. — Todesfalle kamen im Gänsen 6 vor, 5 beim männ-

liehen, 1 beim weiblichen Geschlecht; 5 der G^torbenen waren
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1—5, einer 6—10 Jalir alt; je ein Fall traf auf März, April.

Mai, dann auf September, November und December. Nach dem
Mortalitiitsverliältnisse in der Poliklinik dürfte sich die Zahl der

Scharlachkranken in der Stadt auf 42 belaufen haben.

d) Kmehhusknf welcher schon in den letzten Monaten des

Jahres 1877 epidemisch geherrscht hatte, war im Januar nnd Fe-

hmar noch sehr hänfig, nnd kam dann das ganze Jahr hindurch

in sporadischen FSUen vor; in der Poliklinik wurden 45 Kinder

hehüidelt, von welchen 8 oder 6,4 ^
q gestorben sind.

Todesfälle kamen im Ganzen ebensoviel wie im vorigen

Jahre vor, nämlich 31 , welche sich gleichmässig auf beide Gre-

schlechter vertheilen (löm., 15 w.) Die meisten Gestorbenen

waren unter 1; 12 zwischen 1 und 5 Jahre alt; im Januar und
Februar war die Mortalität am grössten (16). Nach dem in der

Poliklinik beobachteten Sterblichkeitsverhältnisse waren hfn .31

Gestorbenen überhaupt etwa 484 Erkrankungen am Keuchhusten
in der Stadt vorgekommen.

e) Croup und I
>
q> Iitheritis. Nach der Mortalität zu sohliessen,

war die Häufigkeit dieser Erkrankungen im Jahre 1878 geringer

als im Vorjahre, indem sie von 9,1 auf 8,1 von lÜ.OOO Einwohnern

abgenommen hat; sie ist auch hinter der durchschnittlichen

Mortalität der deutschen und bayrischen Städte . welclie pro

1878 10,7 und bezw. 10,1 beträgt, ziemlich stark zurückgeblieben. ^)

1) Anmerkung. Sterbeziffern der deutschen ätadte mit Aber 40,000 £in-

vohner an Diphtherie, «af 10,000 Lebende berechnet:

1. Labeck 1,8 16. Kassel 7,2' 31. Erfnrt 10,2

2. Karlsrnhe 2,5 17. Elborfeid 7,5 32. Dresden 10,3

3. Bremen 3,2 lö. (Jbemuitz 8,1 33. Gürlitz 10,8

4 Maaiilieia 8.8 19. Wftrxburg 8,1 34. Poteii 11,1

8,8 80. Bnumbwefg 8,5 85. Straubing 11.4

1 BretUn 8,9 21. FotedMn 8,5 36. Dortmund 12,2

7. Altona 4,1 22. Kiel 8^6 87. Frankfort a./0. 12,5

8. Düsseldorf 4,8 23. Magdeburg 8.7 38. München 13,4

9. Nömberg 5,5 24. Leipzig 8,8 39. Halle a. 8. 13,6

10. Dnisbnrg 5,6 25. Wiesbaden 9,(» 40. Berlin 14.0

11. Frankfart a/M. 6.4 26. DarmsUdt 9,0 41. Stettin 14,7

Ii BumoTar «,4 87. Eafen 9,8 ^..Angtbnrg 14,9

6,6 28. Mets 9.4 48. Kdnigtberg 20,5

6,7 29. Aaehen 9,6 44. Dansig 21,1

IS, Bm«B «,7 80. Stntkgari 10.0 46. Krefeld 21,8
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Die Sterbliolikeit war beim männlichen Geschlecht etwas
ijrr()sser (23) als beim weiblichen (16). Die meisten Todesfälle

traten wie ^];ewöhnlicli auf das 2.— 5. Lebensjahr (33), während,

anf das erste nur 2, auf das 6.—10. 3, und auf das 11.—20. Lebens-
jahr 1 Sterbfall kamen. Wie im Vorjahre war die grösste Sterb-

lichkeit im Winter und Frühjahr (je 15 Fälle) während im Som-
mer nur 0, und im Herbst nur 3 Todesfälle vorkamen. Was den
Einfluss der Oertlichkeit betrifft, jo war die Sterblichkeit auch
in diesem Jahre wieder am grössten in den unteren Abtheilungen
der Distrikte, nämlich 11,1 von 10000 dort Lebenden, etwas kleiner

in den äusseren Abtheilungen 7,5, und am kleinsten in den oberen

Abtheilnngen 6,0. Ordnet man die 5 Distrikte der Stadt nach,

der Grösse ihrer Diphtherie •Sterblichkeit, so steht in diesem

Jahre an erster Stelle der

IV. Distrikt mit 16,2 von 10000 Lebenden; dann folgen:

von welclieii (')4 auf das männliche, 90 auf das wcibliclie G-e-

schlecht trafen; bei 9 war das Geschlecht nicht angegeben.) Die

Vertheilung der Kranken auf die einzelnen Altersklassen war
folgende

:

Vom 2.- 5.

, n.-io.

l 16.—20.

, 21.-25.

Im 1. Jahr

n

46

43

14

14

19

Vom 26.—30. Jahre 11

, 31.-40. , 10

^ 41.—50. ^ 3

, 61.-60. , 2

, 61.-70. . 1

ITeber 70 » 0

Naeh geographisclien Gebieten geordiwt:

1. Nordüeekästenland ....
2. Oder- niid Warthegebiet , .

8. Niederrhuiiiische Niederung

4. Oberrbeiuittche Niederung . .

6. MHt«ldeatMhaa Gebir^Uad .

6. SIcluitcli-MirkiMlies Tiefland

7. Sflddentsehes Hochland . . .

8. OttaeeMalanland

. . . 18,0

• • . «t'

. . . 8,5

14.0

14,7

8,8

12.4

5,9

Mittel 10,7
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Von diesen 168 Personen sind 13 gestorben (7,9o/o) und swar
12 von 46 im 2.—5. Lebensjahr stehenden Patienten (23,9^;o) ^d
eifier von den 14 im 11.—15. Lebensjahr befindlichen Kranken

i7,l**yoJ.

Nimmt man alle Kranken unter 10 Jahren zusammen, so

war bei diesen die Mortalität 13,4, bei den über 10 Jahre alten

Personen dagegen nur 1,3%. Die Vertheiliing nach der Jahres-

zeit war dieselbe wie bei der Mortalität; im Winter und Früh-

jahr kam mehr als die doppelte Zahl von Erkrankungen vor

(lloj als im Sommer und Herbst (48).

Die stärkere Betheiligung der unteren Abthuilungen der

Distrikt«' ist auch Itei der Morbidität deutlich zu erkennen, indem

in den unten n Abtlieilungen von je 10000 Lebenden 29,7 in den

ans>^eren 27,2, und in den oberen 25,4 an Diphtheritis und Croup

erkrankten. Wie die meisten Sterbfälle . so lieferte der IV. Distrikt

auch die meisten Erkrankungen (39,5 von 10000 Einwohnern);

dann folgte der V. mit 27,0, der I. mit 25,2, der II. mit 24,4

und schliesslich der III. mit 18,8. Eine Berechnung der unge-

föhren Zahl der an Diphtherie Erkrankten nach dem Mortalitäts-

procent ist nicht gut ausführbar, da die Mortalität in den ver-

schiedenen Altersklassen, wie gezeigt, so sehr verschieden ist.

Was die Form der Krankheit anbetrifft, so war dieselbe in den

allermeisten Fällen die cronpöse; die septische Form wurde nur

in 7 FäUen beobachteti von denen emer tSdtlich endete.

f) Typhus abdominalis ist häufiger vorgekommen als im Vor*

jähre; es starben an dieser Krankheit zusammen 24 Personen,

von welchen 3 Ortsfremde waren und 7 dem Militär angehörten

;

von den Gestorbenen aus hiesiger Stadt waren 15 männlichen

und 6 weiblichen Geschlechtes. Die meisten (12) standen im

20.—30., 4 im 31.—40., je 2 im 11.— 20. und im 50.—GO. Jalire;

nur 1 war schon über 70 Jahre alt gewesen. Auf die erste Jahres-

hälfte kamen 14, auf die zweite 7 Todesfälle am Typhus: trotz

des häufigeren Vorkommens des Typhus in diesem Jahre erreichte

doch die Mortalität (4,3 von 10000 Lebenden) die durchschnittliche

Höhe der Typhus-Mortalität in den deutschen Städten im Jahre

1878 nicht, da diese 4,8 auf 10000 Lebende beträgt, während sie

den Dorchsclmitt der bayerischen Städte mit 4,2 (Graf, ärztliche
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Intelligenzblatt 1879 Nro. 33) nur ganz unbedeuteud über-

schritt.

T\yh\i3-ErkraHkunycn wurden 177 angezeigt mit 18 Sterb-

fällen oder lOjP/o Mortalität; bei 21 Todesfällen und gleichem

Sterblirlikeitsverhältniss würden ca. 206 Erkrankungsfälle aii

Typhus in der Stadt vorgekommen sein; demnach kann man an-

nehmen, dass wohl die meisten Typhus-Erkrankungen zur An-
zeige gelangt sind; 127 von den Erkrankten waren männlichen,

50 weiblichen G-eschlechtes. Die Altersvertheiiiing war folgende:

S.—10., 11. -'20., 21.—30., 31.—40., 41.—50., 51.-60., 61.-70., 71.—80. Jahr

6 80 117 10 8 4 1 1 FäUe.

Nacb der Jahreueit erfolgten die Erkrankungen in nach-

folgender Beikenfolge

:

Jan. Febr. Min April Mai Jimi Jnli Asg. Septbr. Oktober Movbr. Decbr.

17 13 66 28 6 5 1 17 13 10 6 6

1) Sterbeziffer der deutscheu ätädte mit über 40ÜU0 £iawohnera am Typlias

anf l(KXK) Lebeude berechnet:

1. Maimbeim 0,3
1

16. Küln . 2,8 31. Maiuz 4.8

2. Brenea 1.1 17. Stiaaabarg 2,0 32. Vttnburg 4.9 (4.3)

8. Mate 1& Kiel 8,1 88. Kasael 5,0

4. Draadan 1.6 19. Lfibeek 3.1 34. Dnisbnrg M
5. Halle 1,7 20. Erftart 3,2 35. Wiesbaden 6.1

6. Karlsruhe 1,8 21. Altona 3.3 36. Berlin 5.2

7. Aachen i.y 22. Hannover 3,3 37. Mäucheu M
b. Frankfurt a/M. 1,9 23. Dnsseldorf 3,5 38. Essen 5.6

0. Nämberg 2,2 24. Krefeld 8,6 39. Patidaai 6^9

10. Dansig 8.8 26k Bimaniebweig 8,8 40. Elberfeld 6.2

11. Darmatadt 2.8 26. Hambvrg 8,9 41. Dortunnd 7,4

12. Leipzig 2,3 27. Breslau 8,9 42. Königsberg 7.7

13. Magdehnrp; 2,4 28. Barmen 4,0 43. Stettin 9.1

14. Stuttgart 8,5 29. Frankfurt a/U. 4,1 41. Augsburg 11.6

15 Chemnitz 2,8 :HK (iiirlitz
.
4.2 45. Posen 14,3

Nach geographischen tu-biften geordnet:

1. Oberrheinische Niederaug 2,6

2. Nordseeküsteuland 3.6

8. Mitteldentaebes Gebirgsland 4.1

4 SOddentaehea HoeUand 4.2

5. Niederrbelnisehe Nledenmg 4,5

6. Sächsisch-Märkischea Tiefland 5,1

7. Ostseeküstenlaud 7,0

8. Oder- nnd Wartbegebiet 7.5

Mittel: 4fi
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Was die Erkrankungshäufigkeit nach der Oertlichkeit be-

trifft, so war weitaus am stärksten der IV. Distrikt mit 9>) Er-

krankungen oder 97,4 von 10000 Bewohnern befallen ; dann folgen

der V. mit 18 oder 30,4, der I. mit 35 oder 29,4 von 10000 Be-

wohnem; der IL und IIL Distrikt hatten wie im Vorjahre die

wenigsten Erkrankungen, nämlich der IIL 8 oder 12,5 und der

n. nur 2 oder 1,8 von 10000 Bewohnern.

Nach der Lage der Stadttheile treffen die meisten Erkrank-

ungen auf die untem Ahtheilungen der Bistrikte nämlich 123 oder

57 von 10000 Bewohnern ; dann folgen die Süsseren Abtheilungen

mit 22 oder 33,2 -und schliesslich die oberen Abtheilungen mit

14, oder 8,2 von 10000 Bewohnern.

Die Erkrankungen in den untern Stadttheilen trafen raeist

(100 mal von 123) in die erste Jahreshälfte (März—>Hai); die in

den oberen dagegen meist (25 mal unter 36) in die zweite Jahres*

halfte (August, September, Oktober).

Das heerdweise Auftreten der Typhus-Erkrankungen konnte

m diesem Jahre in exquisiter Weise beobachtet werden; den

Hauptheerd bildete die am Maine gelegene Infonterie-Kaseme

Nr. 200, in welcher vom 13. Februar bis zum 13. Mai 67 Er-

krankungen an Typhus (und 26 an gastrischem Fieber) mit 7

Todesfällen vorkamen, jedoch nur in einzelnen Abtheiluiip^cn

(Pavillons) der südlichen Hälfte, während die nördliclie Hälfte

ganz verschont blieb, obwohl die Kaserne ganz ylcichmässig be-

legt war. Eine von Seite des Militärkomando's und des Stadt-

majE^istrates eingesetzte Commission erkannte als Ursache dieses

aurtallenden Verhältnisses einen unter dem III. Pavillon durch-

gehenden Kanal, (s. Tafel II Fig. 3.), der früher mit eiut'iu

städtisflien Kanäle (der obern Kaserngasse) zusammenhing, jetzt

aber in Folge Umbaues des letzteren an der Ostseite der Kaserne

blind endigt, und an der Westseite zwei Seitenkanäle von Kasern-

aborten aufnimmt. Der rechtwinklig in den Main mündende

Kanal, (b—c) dessen Inhalt bei Hochwasser znrückgestaut und
znrückgeschoben wurde, wahrend die in das blinde £nde bei c

einmündenden Wasserläufe von der Dachrinne der Kaserne und dem
benachbarten Brunnen nicht stark genug waren, die aufgestauten

Kassen wieder hinausauschwemmen, war mit Unrath ganz ange-

fBllty und hatte den umgebenden Boden» sowie zwei in der Nähe
gelegene Keller mit faulender Flüssigkeit durchtrankt.



46 HOFMAmf; MedloiaiiMshe SUtifUk der Stadt Wünborf

Die im Kanal 8taii;nir»Mi(len Kothmassen waren offenbar in

einer fauligen ZersetzuiiEj bepjritfen , deren Ausdünstungen, wie
die Verbreitung der Krankheiten nachweist, weit mehr in verti-

kaler, als in liorizontaler Richtung im Gebäude sieh verbreiteten.

Insbesondere wurden sämmtlichc Mannschaftszimmer der über dem
Kanal gelegenen Abtheilung III durchseucht, während die Woh-
nung des Feldwebels Nr. 5, des Musikmeisters Nr. 8 and die

Büchsenmacherwerkstätte Nr. 1 verschont blieben.

Da eine Einschleppung von Typhus-Keimen durch von aus-

wärts gekommene Typhus-Kranke nicht stattfand, auch das Trink-
wasser, welches in allen TheUen der Kaserne von der städtiachen

Wasserleitung herstammt, nicht beschnldigt werden konnte, nnd
da im ndrdliohen Theile der Eaaeme, obwohl unter diesem swei
Kanäle hindurchgehen, die mit städtischen Kanälen (der Rosen-
Tind Eomgasse) in Verbindung stehen, deren Inhalt aber eben
desswegen nicht stagnirte, keine Typhus-Erkrankungen toi^
kommen sind, so scheinen diese letzteren in der südlichen Käsern-
h&lfte in der That durch die Ausdünstungen des stagnirenden

Kanalinhaltes entstanden an sein. G-leichzeitig mit der Käsern-
epidemie kamen auch in der Umgebung der Kaserne einselne

Typhus-Fälle vor, die in dem Hause obere Kasemgasse 3, zu
einer Hausepidemie von 6 Fällen führten.

Einen zweiten kleineren Heerd bildete im Januar das Schul-

lehrerseminar, ein ebenfalls in der unteren Abtheilung des IV.

Districtes im Inundationsgebiet gelegenes Gebäude, in welchem

sich verschiedene sanitiire Misssta'nde. namentlich fehlerhafte An-

lagen verschiedener Al)ort(\ welche zur Durrlifeuehtung der Wand
eines Schiilsaalcs Veranlassung gaben, vorfanden. Die Krank-

heit gewann liier g;liieklicher Weise keine grosse Ausdehnung,

indem nur etwa Zöglinge erkrankten, welche sämmtlich wieder

genasen.

Im Jnliusspital kamen wie alljährlich verschiedene Haus-

infectionen von Wärtern, Wärterinnen und sonstigen Dienstboten

vor, 7 an der Zahl, welche Erkrankungen gleichfalls alle mit

Oenesung endigten.

Die sonstigen in der Stadt vorgekommenen Typhus-Fälle

Traren alle vereinzelt ; nur in dem Hause Grrombfihl Nr. 18 kamen

im August und September 3 Typhus-Fälle vor.

g) KmdbeUßeber war gegen das Vorjahr etwas häufiger und

überschritt in der Mortalität (1,8) die durchschnittliche Zahl für

Digitized by Google
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die dputselien (1,5) und bayerisclien Städte (1,0). Von den 11

Todesfällen traten übrigens (5 auf die KntbindungHanstalt, unter

welchen sich 2 ortsfremde Personen befanden ; eine Verbreitung

der Krankheit durch Ansteckung (Hebammen oder Aerzte) wurde
nicht beobachtet, vieiraehr blieben alle Fälle vereinzelt.

h) Die äterblichkeit an acuten enteündUchen Lunffcnkrankheiten,

welche im März ihr Maximum, im August ihr Minimum hatte,

war bedeutend geringer als im Vorjahre, und swar, wie die nach-

folgende Zosammenstellnng zeigt, fast durch alle Altersklassen,

und besonders im ersten Lebensjahre:

Altersklasse
Zahl der

Sterbfälle

187Ö

Asf 1000 Lebende jeder Altersklasse

kotnmeu

:

1878
I

1877
I

1876 1871/75

1. Jahr • • V • • 40 30,0j

8,dJio,9

r)4,3|

ii,i!ii.i

0,91

1- 6. Jahr .... 31 9.0l8,6 9,6110,8

•.—10. n .... 1 0,2J 0,2J

11. 2a n .... 1 0,1 0,1 0,2 0,1

21-30. « .... 3 0.2 0,3 0.1 0,4

31 -40.
j» .... 4 0.5 0,8 0,2 0,7

41.-50. „ .... 7 1,2 1.6 2.1 2,0

61.—GO. r .... 12 3,1 1,8 2.8 3,9

«1.—70. „ .... 14 6,0 6,9 8,2 10,7

71.-S0. » .... e 8.2 15,1 10,4 21,2

üeber 80 Jahre 11. f.
'1.

i

123 2.57 3,0
j

3,0 3,7

Der Vergleioli mit der mittleren Sterbeziffer for diese Krank-
heiten in den deutschen nnd in den bayerischen Städten iSOHi in

diesem Jahre znm erstenmale f&rWürzbnrg sehr gÜAStig ans,

indem anf 10000 Lebende 25,7 SterbflOle kommen, dort aber

87,6 und 28,7 1).

1) SterbesUrem d«r dMitsehsit StSdte mit Aber 40000 Ehiwohnem an „Langen-

ind LafMbraientsfinduig* nnd „anderen acaten Erkrankungen der Athmnngs-
organe" im Jahre 1878 aaf 10000 Lebende berechnet (Verfilfentl. des K. D. Oe-

nndheitsamtes 1879 Nr. IL):

1. (üiemnitz 11,8 7. Lübeck 20,7 \X Erfurt 22,8

2, Dresden 13,4 8. Kass».'l 21,2 14. Kolli 22,9

3. Uürlitz 14,2 9. Kiel 21,8 \h. Haß) barg 23,2

1 Hsnnover 14,4 10. INIsseldeif 22.4 16. Braansehweig 24,4

5; Potsdam 17.1 11. Stuttgart 88,5 17. FrankAirt a/0. 84,8

6^ Daniig 19,6 18. Magdebnrg 88,8 18. Krefeld 85.0

oiyi .^uu Ly Google
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Es miiss einstweilen nodi daliingestellt bleiben, ob diese

auffallende Abnabme der Sterblichkeit an acuten entziuull irlieii

Lungenkrankheiten durch den gegen das Vorjahr allerdings milden
Winter allein veruraacht worden ist, oder ob noch andere Ver-
haltnissie darauf Einüuss gehabt haben.

Die Sterblichheit an iMngensckwmdsucht (einfache und
tuberkulöse Phthise zusammengenommen) war etwas grösser als

im Vorjahre, und zwar, wie die folgende Tabelle lehrt, besonders

Altersklfttse

Zahl der

äterbl'älle

Auf 1000 Lebende jeder Altersklasse
können:

1878 187Ö 1877 1876 1871/75

1. Jalir 0
]

5,6) 7,4i 6.1)

8.^ & Jahr .... 2,9 1.5 3.5 2,7 1.5 1,9 4,3 3,3

6.-ia o.tJ i.o) 0,8. 1.7i

IL—20. , . . . . 18 2,2 1,8 3.4 1.9

L'l.-30. „ . . , . 49 4.1 3,6 3,9 4,5

31.—40. „ .... 51 7,0 6,3 7,8 6.7

41.—50. „ .... 40 7.3 6,8 5,9 7,1

5].--eo. 80 Iß 8.0 6.7 7,7

61.-70. f, .... 10 4,8 7,0 8,6 6.7

71.—80. „ . . . 12 18^ 5,0 6,2 43
lieber 80 Jahre . . . 0 0 0 123 83

228 4,66 i.61 4,78 4.89

19. Elberfeld 25,5 2^*. Wiirzbnrp (ohno 36. Aachen 32.8

2ü. Posen 26,2 Ortslremde 26,7) 2b,

2

37. Nürnberg 33.5

21. Stettin 26,8 29. München 28,5 38. Augsburg 33,7

22. Frankfort a/M. 26,6 30. Bremen 28,8 39. Breslau 84,6

28. Maanheini 86.6 31. Daniftadt 28.9 40. Esten 40,1

24. Karlamhe 26,6 82. Bannen 29.2 41. Dortmnnd 42,0

26. Leipsig 27,0 .•^3. Berlin 31,6 42. Strassbnrg 44,4

26. Altona 27,6 34. Wiesbaden 32,0 43. Halle a. S. 63,0

27. Ifainz 27,8 35. Doisborg 32,7 44. Königsberg 56,5

46. Hetz 64.9

Nach geographischen Gebieten geordnet:

1. Mltteldentsches Gebirgtland 20,8
2. Xordseeküsteuland ......... 24,9

3. Oder- und Warthegebiet 27,1

4. Niederrheinische Kiedeniig 27,8
5. Säddeatsches Hochlaad ........ 28,2
ii. Ostseekästenland 29,1

7. Sächsisch-Märkisches Tiefland 29.6

8. Oberrheinische Kiederunt; :v.\x<

Mittel 27,ö
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Das Maximum der Sterblichkeit war im März, das Minimum
im October. Bezüglich des Geschlechtes war die Sterblichkeit

ziemlich gleich, indem 114 der Gestorbenen männliohen and 109

ireibHcht n Greschlechtes waren.

Im Vergleich mit der durchschnittlichen Sterbeziffer für

Lnngenschwindsucht in den deutschen Städten 0 i^fi) erscheint

die für Würzbarg, welche nach Ansschlass von 62 an Lungen-

sckwindsucht gestorbenen Ortsfremden immer noch 46,6 beträgt,

wieder wie gewöhnlich sehr erhöht, weniger dagegen im Ver-

j^ch mit der entsprechenden dnrchschnittlichen Sterbeziffer der

bayerischett Städte (Ortuf L c.)» welche 44,4 betrag.

Bass diese Sterbeziffer, welche auf die GesamnUkeii der Be-
TSlkenmg berechnet wird, eine sehr hohe ist, rührt gewiss such
nun grossen Theil davon her, dass eben in der Wttrzborger Be-
T8]kerung die Altersklassen, in welchen die Tnbercnlose-Sterb-

1) Sterbeziffern «Ur dt>utscht>n Städte mit über 4OU0O Einwohnern M
LoQgenschwindsacht aaf I(J<XX) Lebende berechnet:

1. Duuig 22,5 17. DarnisUdt 86,0 33. Karliurahe 41,0

1 BretUa 24,0 18. StnMbug 86.0 84k BmuuehireJg 41,7

1. Königtberg 2M 19. Leipsig 87.2 86. Angsbvrg 42,6

4. Lfibeck 27,9 20. GörUts 38,0 36. Magdeburg 42,6

5. Stnttgart 27,9 21. Altona 38,1 37. Wiesbaden 42,7

6. Halle a. S. 28,0 22. Kassel 38,4 38. Bannen H9
7. Stettin 28,5 23. Duisburg 38,5 Würzbnrg (ohn»'

6. Franklnrt a/0. 28.5 24. Erfurt 38,8 Ortslremde) 46,6

9. Kiel 39,0 26. Xttnchen 883 89. K«la 46,7

10. Poms 26. Bremen 89,1 40. Bfien 46.»
n. Uetz 27. Mains 89,6 41. Blberfeld 47,6

12. Chemnitz 31,1 28. Hannover 39,6 42. Dortmund 51,2

n. Dässt^ldorf 32,3 29. Dresden ao.T 43. Nürnberg 64.2

14. Potsdam 32,5 80. Mannbeim 40,0 44» Würzburg 59,1

15. Berlin 33,9 31. Aachen 40,4 45. Krefeld (K).4

16. Baabnrg 34,5 132. Frukftfft a/H. 40,8

H»ch geographiachen Gebieten geordnet:

1. Ottiaekllitenluid 263
2. Oder- und WarfhegeMet 28,9

3. Mitteldeutsches Gebirgnland 34,6

4. Sächsisch-Märkischea Tiefland 34,6

5. Nordseeküstf-nland 87,9

6. Oberrheinische Niederung 37,9

7. Süddeutsches Hochland 38,8

8. NiedeiflieiniMhe Niederung . . . . 49,9

Mittel 86,9

fnUmaiL d. pbys^ed. Gm. N. F. ZV. BO. 4
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lichkeit am grössten ist, nämlich vom 30.—GO. Lebensjahre, und
wieder die höchsten Altersklassen sehr stark vertreten sind.

Richtige Vergleiche mit anderen Städten würden daher immer
die Kenntniaa der Alterszusammeiisetziuig der betieffonden

völkemngen TOraiissetzen mÖBsen.

Die Sterbeziffern für chronische HcrehrankheUen, Schlagflt*88

und AUersschwäehe entspreclien ziemHcli den mittleren Zahlen,

wie sie sich für die dentsclien und bayensclien Städte in Bezug auf
diese Krankheiten pro 1878 berechnen; gegen das Vorjahr ist

bei allen dreien eine massige Zunahme zu constatiren * (s. auch
Tabelle auf S. 41).

Um schliesslicb noch einen Ueberblick über die durch Tubor-
culose und Carcinome als die hauptsächlichsten constitutionellen

Krankheiten bewirkte Sterblichkeit zu erhalten, sind nachfoi*

gcgend sämmtlicho tödtliob endende Organerkranknngen dieser

Art zusammengestellt:

An Tobercnlosen starben von derStadtbeyölkenmg 305 Per-

sonen (Vorjahr 276) nnd zwar an Taberculose

1. des Kehlkopfes nnd der Lungen 203

2. des Gehirnes und seiner Häute 36

3. mehrerer Organe zugleicli 34 (meist Lungen u. l)arm;

4. an allgemeiner Tuberculose 25 (Miliartuberculose)

5. des Bauchfelles 4

6. der Knochen 1

7. der Harnblase 1

8. des Uterus 1

Snmma 906

Diese Ziffer entspriclit 245.7*\'oc Gesammtmortalität und

63,8 auf lOOOU Einwohner gegen 229,60/o,) der (Tesainnit-Mortalität

und 58,7 auf 100<X) Lebende im Vorjahre, weist also e1)enfalls

eine Steigerung der Tuberkulose-Sterblichkeit im Jahre 1878 nach.

Die Zahl der durch Carcinome bewirkten TodiesffUle betrog

2 (Voijahr 46) und zwar starben an Krebs:

1. des Magens 17

2. des IJtems

8. der Brustdrüse

4. des Darmkanals

5. der Leber . .

8

6

4
8
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6. der Snssem Haut ... 8

7. der SpeiseriShre .... 1

8. an aOgememer Carcinbse . 1

Summa: 42

An Krebskrankheiten sind demnach von lOOÖ Gestorbenen

33,7 (Vorjahr 38^) und von 10000 Lebenden 8,7 (Vorjahr 9,7)

gestorben.

7. Secttons-StatistilL

Von den 1245 Grestorbenen der Stadtbevölkerung wurden
theüs im städtischen Leichenhanse, theils in der Anatomie 364,

also 29.2<>^ oder nahezu der 3. Theil aecirt. Die Ergebnisse die-

ser Sectionen , welche in nachfolgender Tabelle aufgef ubrt sind,

sind wohl am besten geeignet, die wirklichen Tudesursaclicn

kennen zu lernen , wenn sich erst ein grosseres Material ange-

sammelt haben wird; schon jetzt kann man aber aus demselben

entnehmen, dass die chronischen Kranklieiten die weitaus grössere

Hälfte aller Todesfälle verursaclien (207 Sectionen), dass unter

diesen chronischen Krankheiten wieder die grössere Hälfte roii-

stitutionelle Krankheiten (126 Sectionen) sind, von welchen Tuber-

kulosen wieder die grössere Hälfte ausmachen (96 Sectionen).

Auf 100 Sectionen treffen 20,6 Tuberkulosen, auf 100 Ge-
storbene Überliaupt ld»9 an Tuberkulose Gestorbene, ein Umstand,
der die ziemliclie Biohtigkeit der Leiohenscliaustatistik in dieser

Hinsickt keseugt. Unter den acuten £rankkeiten sind auck nack
der Seetionsstatiatik die entsQndlioken Krankkeiten der Atkmungs-
Organe und die Infeotionskrankkeiten am k&uflgaten; von 100 Sec-

tionen trafen auf erstere 6,59, wfikrend auf 100 Gestorbene flber>

luinpt 9^7 an entaftudlicken Lungenkrankkeiten GKsstorbene kom-
men.— Die Abnahme der entafindlicken Lungenkrankkeiten gegen
das yozjahr und die Zunahme der Lungensokwindsuekt geht

auch aus der Sectionsstatistik hervor, indem die betreffenden

ffiffern der beiden Vorjahre 12,6 und 16,0^/o der Sectionen aua-

niachten.

4»
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Veherskht der im Jahre 1878 in der Stadt Würzburg gemachten
Sedionen (Stadtbevölkerung).

Bezeich nang
A 1 t e r

t

il A t*

1 u
Ja o o o

ec
o .9 P

X) |S (8

B
1

I
1

1

1
1

1 1 T 1 1
1

7

Sa
1

^
:

^

//. Lebeiisschwnche.

1

1

1

2

.Scleronm noonatornm 1 1 — — — — — —
1

1

Pneumouia ex inspir. content, ventric. 1 — 1

7 1 T A It^r^i'Kir/irhp 1

AtroT)hie Mümmtlichf'r Oreanp — — 1
J

1 1M. •i

\tronhie Tinlm Mvocarditis chron 1

1

1 11

IV. Gewaltsamer Tod.

Commotio cerebri 1 — 1 2

1 — 11
1
1 11 o

Vtilnus rnlli /^ftniciilii rjLnRA.)T UAUUO Will« lOUlVAUil l/4UDlftf * 1 1 o

Frartnra roslamm T^nntnrA Hph i<
1

1 1I

.'^trictnrft oeaoDhaei fVerätznnjr

dorch Lange) 1 1

1 — — — 1

V 7/1/7 /ll t*/\IfiA //m" .^/«Ii t/T/IM/fM*. 1r • J wu ir» jL uti/c f»c/ ikjcmvuntfüT'
\

KndoTtiftritis et Parainpf rif in Rpntirii 4 2 l 7

1 i^rmn n n n CFi f 1 4 nnml/^nfa <2At\fi/>a nfAi*t

Pai*! f fkn 1 f ifl Tin t*Ti 1f>ti f

a

X C^l 1 VUll 1 LIO IlUXUlClIitt • • « •
1 1

1

Pprilntiiti A tiTi<*mpra1ifi 1 — 1

1A

VI. Acute Krankheiten. '

5 3 1 9

Hyperaeniia et Oedema pnlmonnm .
,

1

Hronchopnenmoiiia . . , * l 1 3

I'nenTiionia cronposa 1 3 1 4 9

Pnenmonia desqaamativa acnta . .
,

1 1

1 1

1 1

( atarrh. intestin. acutus o — 5
i

4

Perityphlitis
|

1 1

20 1 '
1

7 r»
' 4

j

5
1

4 1 2
1

»)6
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Bexeiohnang
d«r I

Alter

1
04

Ol

S ;S Rix § '§
I

I
I I ( 7 i
Ol«

PtfiUmitis p«tfor. YoMm . .

B^fpttaamlA Mrelnri (leinqpti«)

Oliiiii^ oarelni «t ]^ (EdampiU)

Meaiagitia pnrnlente

Tttanas rhenmaticns

TjphDs abdomiiudit ......
Scarlatiua

liorbilli (UrouchopDeuiuüuia) . .

BÜ^mdi (BronohopneniBOiiie) . .

7 s AtolMtads pohi. . . .
-

niMMtifl «rovpow |{-

n septica 1

leningitis basilaris tabercoloM (Hy-

droceph. acut, inf.) —

Keningiti-s post. valii. capitis . .

Ptoiearditis acnta(Bheamat. art. ac)

1 —

— 3

4 4

3

1

lÜ

INJ?l|Kii lliinUli . • .

FIX Chronißche Krankheitm.

lonia chrou. (Phthia pnlm. apl.)!

pilbBOlIVBl ....
Ongnena pnlmonaai ....
Plenritis exsudativa

I i

tlcus ventricnli perforus. . . •
jj

—
(-'at. intestin chron 1

Sateritis follicularis 3

Mnl kMBonlu intertini . .

PiiMlMilis eluroB. .....
<MoiIs
PtehyiBMiiiigitis haemorrh. . .

I<«ptoineiiiii^tis chronieft . . .

Eocephalitis cbrouica , . , ,

Kacsphalomalacia

tophia «erebri

AlNfl^ mnM. SdaiMis »ad. fpfiL|{

gtiMt wmL tpia. ....
Cyttis cenbfi apoplectic« . . ,

TboailM^ art. fots. Sylvü .

11

2

— 1

2 —
1

1

1

2

4

1

6

3

3

1

-1-12
— — 1

3 1
I

1

1

1 1

1

1 — 1

2

3

1

—
,

i Iii

1 -

13

1

i

'

:

3

! 1

9

1

5

2

t

5

1

3

1

1

1

1

1

3

4

1

1

2

1
I

1

14 35 9 6 ' 10 10 8 ' 4
I
8 3 114

i i I 1 I 1 I I
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Bezeicunaug

Todesarsache

I

A 1 te r *

1
1

Jahr

1

o
7 11—20

I

04

31—40 .1—50 T

lO

61—70

O |s
T
js
1

(S

B
B0
00

Slcerosii moltipL ned. spin. Tumor.
1
J -

i
l

tsdirosis puntis 1

18 1 1 le

jf polinoDiiiii • . • .
1 3 — o 14 1

7

0 10 ao 4 5»
1 1 1 — — 3

s ' peritonaai .... 1

_ — 1 — 1 1 1 — 4

•
1 — 1

. hepatis et thyini (Mor-
1hm macnlosns Werlholi) 1

f,
tabarnni et utt'ri . .

1

Tiib«rcid. mehrerer ürgaue (Lungeu a.

1 10Dum oder Lungen n. Knochen) .

9 oc 2 9 1

1 2
— 2 o& 2 — 6

— — 1 1 — 2

„ cyxt felleae et hepatis 2

n epitheliale capitis ex>

— 11 —
1

_
—
— 1

1

1 1

Lymphndenitii easeoen (Serophnloiis) 1 2

RaeUtis (Cranintabes Eclampsia) .

o 2

, ]{yp* raemia et Haemorrh.
1 1

„ Leptoiiifiiiiigitig chronica 1 — — 1

1

Atrophia simmtlickor Organe . .

'J 2

Diabetes hiaipfdns ^gen. adiposa

rennm. Atrophia excesstTa orgaa.
—

_ 1 1

3 8

a cerebri ....... _ 1 1 — 8

, Oedenia piae. Uleera syph.
I

1. 1

1 —
Endocarditis chron. Hypertrophia et

11

Eadooaiditis mitr. ehr. ezeessiTa .
1 1

Inanffie et' Sten. valv. mltr. . . .
1 2 4 3 8 18

Insnific et Sten. valv. triotspidalis 1 1

8 1 1 6

1» «1 •1 »1 18 28 18 M •1 14

L im:-
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BBSaBBBBVIPpi

B«Be i c h nnilg

der

Tode^arvache

Alter

IQ
o

1 1

ü
1

- *^
9i « 9

ätmphim cordis

Katarteritis elironlo» . . . . .

AnenrysTna aortae ......
Cysto^arconia ovjirii

Xcphritid interstitialis

8tricUr> «MÜ^M« t, Miinel . . .

I^Fm KMjdb«r To^oO.
Apofinri* mnM MOfoiiiea . . .

Degen, adipoM cordig. Raptnrmoord

Tab. pnlm. Pnenmorrhagia . . .

IX. Chirurgische Krankheiten.

Peritonitis e. hemia. incant'rata —
Atheroma aortae. Thronib. (Janpraena —
Thromb. ven. Uiac. deztr. Kmbol.

'laipntat. fem. Gangr. Mg.

—

« flilis ilei

Symphysis Moro-Üiacae

Coxitis potrida

Phlegmone craris »lex tri . .

Carlmicalas antibrachii . .

aatibraoUi dextr. .

2

1

1

1

1

1 —
—

I
1

1 ,—

1

1 I-
1 -

2

1 I
—

Samina:

es

a
B
B
00

1

1

1

1

1

1

1

10

1

H

1

3

3
o

1 1 1 5 1 4 6 10 4 2 35

21 6 5 18 22 18 24 8 14 149

'1 35 7 9 0 10 10 4 3 114

20 7 1 7 6 1 5 4 7 66

(148 63 15 22 35 37 35 43 26 33 3ft4

8. Sterbliobkeit ludi der Oerüiolikeit.

\ Zur Benrtheilniig der SalabritSt der emcelnen Besirke einer

Stadt genfigt die einfkcbe Bereobnnng der Mortalitfits-Ziffem

I

ftr dieselben nmsowenigeri je kleiner diese Besirke sind, da gegen

I diese ZifTera dieselben Einwendungen in noch böberem Grade
i bestehen, wie sie gegen die BenfitEnng der allgemeinen Mortali-

tits-ZifPer ala Hassstab fllr die Salnbrität einer Stadt im Allge-

meinen geltend gemacht werden; es Ist desshalb nothwendig,
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neben der allgemeinen Mortalitäts-Ziffer aucli diejenige der Kin-
dersterblichkeit, auf 100 Lebendgeborene des betreffenden Be-

zirkes berechnet, und die der Infectionskrankheiten, von welchen
wenigstens einige (Typhus, Cliolera, Ruhr, Diphtherie?) gleieli-

sam als Barometer för die Insalubrität g^nsser Bezirke gelten

kQnnen, anzugeben, nnd diese Berechnungen durch möc^liclist

lange Zeiträume in Bezug auf ihre Conatans zu prOfen.

In der nachfolgenden Tabelle finden eich daher für jeden
Stadttheil^) angegeben die für 1878 berechnete Einwohnerzahl,

Stadttheile

ZftU

der

Einwoh-

ner

der

Gebur-

ten

Sterbefalle

Sterbefalle Sterbefalle Sterbefälle
im l.Lbus.- an lufcct.- an Lungen-

Jahre iKnmkkta. { achwiads.

AImoI. ,, , nnflOO , Euf AU ~i

'wbor. 2^ iKnw.' 1 Etew

I. D i s t r i e t

:

Obere Abtheilaug

ütttoft Abükeiluig

Bennweg
OroinbfUil

Plddiergbcifl

6145

8818

447

1608

456

170

»1

89

88
23

127

96

16

48

13,

20,6

28,9|

8Ö,7|

28.5

37

33

6

21,7i

36.2]

80.7,

25,0

17,4

10

10

8

8

0

24

18

1.6,

3,0,

4,4|

1,9

— 4

8,9

14 1 M
8,7

11874 401 30U' '25,2' 113 28,1 25 2.1 60 2,4

IL District:

Obere Abtheilung 4037 8i 81 20,0 12 14,6 4 0,9 17 0.5

Untere Abtheilung 6fi07 176 14!» 22.5 3H 21.5 13 1.9 35 5,2

10644 25ä 230
1

21,6 50 19,3 17 1.5 52 4.8

III. District:
1

Obere Abthriluiip 2257 48 41 18,1 13 26,8 2 0,8 7 3,1

Untere Abtheiiuug 4102 130 113 27,5 34 26,1 1.9 25 6.0

6359 178 154 24,2 47 26,4 10 1.5 3. 5,0

IV. District:
1

Obere Abtheilung 2409 50 28,6 5 10.0 2 0,8 19 7.^

Untere Abtheilung 4192 99 141 33,6 35 :i5,3 21 4,9 18 4.2

Sanderaa 2357 89 78 88,0 88 25.4 11 4.6 16 6.7

Sanderglfteit 897 18 11 18,8 8 85.0 1 1.1 4 4.4

9865 260 299 30,3 66 26,4 36 8.5 67 6.7

V. District:

Oben Abtheilung 1644 69 43 26.1 15 21,7 1 0,6 6.4

Vntare Abthenang 8884 116 95 28.6 40 34,4 11 8,8 82 6,6

ZeUmUadaliMW 698 16 14 23,6 6 40,0 2 8,3 7 11^

Kflbbaabtgnad 369 9 10 27.8 3 33,3 0 4 11.1

6980 209 162
1
27.3 64 30,6, 14

1 8,3| 42
i

7,0

1) S. Med. Statiatik von WSnbug 1877, 8. 68.
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die ZaM der Geburten und Sterbfälle (beide oJnie Todtgeburten)

und die Zahl der Sterbfälle im ersten Lebensjalire , sowie der

Sterbfälle an Infectionskranklieiten und an Lungenschwindsucht

und zwar sowohl nach den absoluten als auch relativen Ziffern.

Nach der Torstehenden Tabelle war die Sterblichkeit am
grössten in gewissen ätisseren und in den untern Abtheilungen

des I., lY. und Y. Distriktes, am geringsten im Sanderglacis.

In allen 5 Distrikten hatten wieder die oberen Abtheilnngen eine

geringere Sterblichkeit wie die unteren. Die Kindersterblichkeit

gekt zwar im Ghuuen pandell mit der aUgemeinen Sterblichkeit,

d. Il sie ist meist die Ursalbbe der grosseren allgemeinen Sterb-

Hchkeit, aber doch nickt ansnabmelos; sie war am grSssten in

den untern Abtbeünngen des L und IV. Distriktes^ die auch

eine grosse allgemeine Mortalitftts-Ziffer hatten; dagegen war sie

in Grombükl nnd in der Sanderau trots der dort grossen allge-

meinen Sterblichkeit nur gering; in den unteren nnd Sasseren

Abthdlungen des V. Districtes war sie, wie al^fikrlich, sehr

gross. Die geringste Kmdersterbliehkeit katten die oberen Ab-
theilungen des III. und IV. Districtes.

Auch eine vollständige Uebereinstimmung der Kindersterb-

lichkeit mit der Geburtenhäufigkeit Hess sich im vergangenen

Jahre nicht constatiren. indem die mit grossem Kinderreiohthum

geseijneten äusseren Stadttheile, Pleicher (llacis, Grombülil, Renn-

weger (ilacis und Sanderau nur eine sehr massige Kindersterb-

lichkeit hatten : dagegen ist ein Zusammenhang zwisclien der

Häufigkeit der unehelichen Geburten und der Grösse der Kinder-

sterblichkeit nicht zu verkennen.

Die Sterblichkeit an Infectionskrankheiten war am grössten

in den unteren und in einigen äusseren Abtheilungen des I.

(Rennweger Glacis), lY. (Sanderau) und Y. Districtes (Zeller-

landstrasse), während die TubereiUose hauptsächlich in den äus-

seren Abtheilungen des L, in der unteren Abtheilung des HL
und in der oberen Abtheilnng des lY. Districtes. dann in der

SanderaUi in der unteren und am meisten in den äusseren Ab-

theiloBgen des Y. Districtes die Sterblichkeit beeinflusste.

Wie schon im TOijährigen Berichte erw&hnt, sind es wesent-

lich die QuaUtät der BevSlkernng und die socialen Yerhaltnisse

derselben, welche diese Yertheilnng der Mortalität bedingen;

doch scheint auch die Lage im Inondationsgebiet nnd die damit

XBsammenhängende Feuchtigkeit Tieler WohnrSnme yon ent-
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schiedenem Einiluss auf die alljährlich zu constatirende grössere

Sterblichkeitsziffer der unteren Abtheilungen der Districte

zu sein.

Ausser der Feuchtigkeit der Wohnräume ist aber auch die

VcberfüUnuij derselben von höchst nachtlieiligem Einfluss auf die

Gesundheit der Rewolmer. Nachdem nunmehr die an den ^NTagi-

strat gelangenden Sterbeanzeigen auch über die Wohnungsver-
hältnisse der Gestorbenen Angaben enthalten, ist es möglich, den
Einfluss der „überfüllten^ Wohnungen auf die Mortalität zu

untersuchen. Als überfüllt wurden diejenigen Wohnungen be-

trachtet, welche aus mehreren Käumen (gewöhnlich 2 ZinuneriL

und Küche oder Zimmer und Kammer) bestehend, nur ein heiz*

bares Zimmer haben, und dabei 6 und mehr Menschen beher-

bergen; femer diejenigen Wohnungen, die überhaupt nur aas
einem Zimmer (ohne Küche etc.) bestehen und 4 oder mehr
Personen zum Aufenthalt dienen.

Nach den Sterbeanzeigen fanden nun in Wohnungen der
1. Categorie 116 und in solchen der 2. Categorie 77 zusammen
in überfüllten Wohnungen 193 SterbefiOle statt Von den 1245^

in der Stadt erfolgten Todesf&llen sind demnach 193 oder 16^%
in überfülltenWohnungen erfolgt Die örtliche Vertheilung dieser

Wohnungen in der Stadt ist folgende:

I. District 52 = 17,30,0

II.
r>

25 = 10,80/0

m.
ti

24 = 15,50/,

IV. n 49 = 16,3" 0

V. 43 = 2(>.5'>/o

In den oberen Theiien der Districte 9,90 0

n n unteren n 9 n 117 = 19.60 0

änsseren 40 21,OOo

Es stimmt diese Vertheilung der Sterbfalle in überfüllten

Wohnungen vollkommen überein mit der Yertheilong der Sterb-

lichkeit in der Stadt überhaupt und ist wohl geeignet, die grös-

sere Sterblichkeit sowohl einzelner Districte (V. u. I.) als auch
namentlich der unteren und gewisser Süsserer Stadttheile zu
erklären.

Das Lebensalter der in überfüllten Wohnungen Gestorbenen
gibt ebenfalls interessante Aufschlüsse bezüglich der Aetiologie

der Sterblichkeit; von den 193 Gestorbenen waren nur 88 'Er-

wachsene (über 15 Jahre alt), dagegen 180 Kinder (unter 16 Jahre
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alt) = 82.9'^/^». Von den 160 Kindern waren wieder 97 unter

1 Jalir alt, 50 standen im 2.— 5., 8 im 5.—10., und 5 im 10.—15.

Lebensjahre. Während in der Stadt im AllgemeintMi auf KX)

IrHstorbene überhaupt 29—30 Kinder im 1. Lebensjahrt- trcltuii,

kommen auf 100 Gestorbene in überfüllten Wohnungen sclion

50 Kinder im 1. Lebensjahr. Die L^jberfüUung der Wohnräume
macht sieh also wie auch andere sanitäre Missstände derselben

in erster Linie in der Grösse der Kindersterblichkeit bemerklich,

80 dass diese unter Berücksichtigung gewisser Cautclen (Gebar-

tenzahl) gleichsam als Reagenz in Besng auf die Salubrität ver^

scldedener Oertlichkeiten gelten kann.

Von den 359 in der Stadt überhaupt gestorbenen Kindern
im ersten Lebensjahr ist mehr als der 4. Theil {^fP/o) in Uber-

f&llten Wohnungen gestorben.

Die hanpts&chlieliBtenTodesiiraacheny welche in diesenWohn-
rSamen vorkamen, sind folgende

:

42 mal acute und ohronisohe Darmkatarrhe,

41 „ Tnberculose der verschiedenen Ozgane,

29 „ Lebenssckwäclie und andere constitntionelle Er-

krankungen, wie: Atrophie^ Aaaemie, Syphilis,

Bachitis und Scropkulose,

26 „ acute entsttndliohe Erkrankungen der Athmungs-
organe,

24 acute Infectionskrankheiten,

8 „ Eclampsie,

7 „ Carcinome (Erwaelihcne),

16 „ sonstige Todesux'sachen
193~

Weit mehr als ein Drittel aller hier vorgekommenen Todes-

falle ist demnach durch chronische constutionelle Krankheiten

verursacht worden; dann kamen in 2. Linie die meist durch

fehlerhafte Ernährung hervorgerufenen Krankheiten der Ver-

dauungsorgane, dann die Entzündungen der Athmungsorgane
und die acuten Infectionskrankheiten et<'. Was den Stand der

in überfüllten Wohnräumen Gestorbenen betrifft, so ist darunter

am häufigsten der Handwerkerstand mit 85 = 4B,4ö/o vertreten;

dann folgen niedere Bedienstete mit 29, Taglöhner mit 19, Eisen-

bahnbedienstete mit 17, Fabrikarbeiter mit 16, Oekonomen und
Gärtner mit 9, Kanfleute mit 7, kleine Händler mit 6 Fällen u. 8. f.

Id 6 FfilleB fehlte die Standeaangabe.
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Die gesetzliche Feststellung des in Wolinungen noch zu-

lässigen Minimal-Luftrauraes für eine Person ist nacli Obigem
nicht bloss als höchst wünschenswerth, sondern als drin^^end
nothwendig su beseichnen.

9. Durchschnittsalter der Gestorbenen.

Das mittlere Lebensalter der Gestorbeneu, ermittelt aus
der iSunime der von denselben durchlebten Jahre, dividirt durch
die Anzahl der Gestorbenen, berechnet sich für 1878 auf 28.1
Jahre; es ist also gegen das Vorjahr (29.2) wieder zurückge-
gangen. Berechnet man das Durchschnittsalter der Gestorbenen
für die über 15 Jahre alten Personen, so beträgt dies 50,6 Jahre.
Den Eintiuss der Oertliclikeit auf das Durchschnittsalter der
rTestorlienen veranschaulicht die nacli.stehende Tabelle:

Unter 16 Jahr. Ueber 16 Jahr. Dorch-
aehnitto-

Alter

xnaammea

Zahl der

8terbe-

AUe

Zahl der

verlebt.

Jahre

•

Zahl der Zahl der

Sterbe- verlebt,

liehen | Jahre.

Darch- schnitts-
Alter

I. Distriet:
Obere Abtheilang

UnttTP Abtheilung

Aeassere Abtheilang

55

49

Ol

72 1,3

1,1

1.2

75

36

35

3639

1675

1710

1

48,7

4(5,5

48',8

i

28.5

2i ».4

2t>.t',

155 ItM) 1.2 146 7024 48,1 23,9

II. Distriet:

Obere Ahtlioiliinp;

Uuterti Abtheiiuug 5d

O'J

92

y.f>

1,5

57

83

3046

4554

53.2

54,8

38,9

32,9

81 161 «.9 140' 7600 54,2 35,1

III. Distriet;

Obere Abtheiluug

Untere Abtheilnng

IG

66

23

104

1,4

1,8

23

69

1242

8056

54.0

61,8

32.4

27,7

71 187 1.7 82 4298 62,4 28,9

IV. Distriet:

Obere AMiktilang

Untere Abtheilang

Aemeere Abtheilang

18

68

41

44

126

66

2,4

8,0

1.6

51

83

45

2611

4S00

2312

51,2

61,8

51.3

38.4

80.6

26.4

181 886 1,8 179 9228 61,6 81,6

Y. Btetriet:

Obere AbtheOeng

Untere Abtheamg
Aenaeere Abtheilnng

88

64

18

21

72

38

0,9

1.8

2,1

18

88

14

779

1727

578

48,2

46,4

41,3

80,0

19.6

19.2

1

94 181 1.3 30d4 • 44,0

!

19,0
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ZnBamwienstellnng naeh der Lage der Stadttheile«

Obere Abtheilang Untere Abiheilang Aeaeeere Abtheilnng
Distriet

antar ab«r niiter Qber XIU. Dnt«r Ober >«.
^h J«br. tft Jalir. 15 Jabr.;i5 Jahr. 15 Jahr I& Jahr.

I. IMsteiet 1,3 48.7 1.1 46,6 80,4 1,2 48,8 20,6

n. , a.0 68,8 1.5 64,8 88,9

ni. , 1,4 54,0 82,4 1.8 61,8 27,7

IV. n 2,4 51.2 38,4 2.0 61,8 30.6 1,6 51,3 26,4

V. _ };!,2 20,(1 1.3 45,4 19,5 2,1 41,:^ 19-2

1
1,^ .")(),() 31,8 1,5

i
50,0 1

2e,2 1.6 47,1 22,0

Bas Durchschnittsalier der Gestorbenen ist demnach sowohl

liei den Personen unter, als anch bei denen über 15 Jalire im
L und Y. IHstrict ein bedeutend kOizeres; im I. Distriet waren

es beflondem die unteren und ftusseren, im V. Distriet die oberen

und Susseren Abtbeilungen, welche das ktrzeste Durchschnitts*

slter hatten. Das l&ngste Durchschnittsalter hatte der IL Di-

striet, dann der IV., in welchem nur die Süssere Abtheilung

durch zahlrüche TodesfSUe im kindlichen Alter ungünstig war,

und schliesslich der IQ. Distriet

BerQcksichtigt man die Stadttheile nach ihrer Lage, so

hatten die oberen und unteren Stadttheile ein gleichlanges Dureh-

sobnittsalter der über 16 Jahre alten Gestorbenen (50,0), wäh-

rend dieses in den äusseren AbtheiUingen wesentlich kürzer war
(47.1); bei den Gestorbenen unter 15 .Tabren waren die Diffe-

renzen weniger bedeutend, indem das Durchschnittsalter der Ge-

storbenen in den ol)eren Abtheilungen 1,8, in den äusseren 1,6

und in den unteren 1,5 Jahre betrug.

Schlussbetrachtung.
Die Geburtsziiter Würzburg's war auch im Jahre 1878 im

Vergleich mit anderen deutselieu Städten eine niedrige und der

Geburtsübersehuss ein sehr kleiner, Verluiltnisse. welche be-

reits seit langer Zeit als der hiesigen Stadt eigenthümliehe Ije-

kannt sind, jedoch durchaus nicht auf ungünstige sanitäre Ver-

iiältnisse derselben bezogen werden können.

Die Sterblichkeit war sowohl im Allgemeinen als aucli speziell

im ersten Lebensjahre dfr durchschnittlichen Sterblichkeit in den

deatschen Städten im Jahre 1878 gleich, also von mittlerer Grösse.

Im Vergleich mit dem Vorjahre deuten die Abnahme der

JSJiesciiliessiuigcn und das Sinken der Gebartsziffer sowie des
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Geburtsüberschusses auf vorangegangene missliche sociale Ver-
hältnisse (sclilei'lite Zeiten!)

Derselbe Einflu.ss ist es wohl auch, der die Steigerung der
Tüdtgeburten und die Zunahme der allgemeinen Sterbeziffer be-

dina^t hat, zumal diese Zunahme verursacht ist durch eine ver-

mehrte Sterblichkeit der Kinder und Greise, welche bei den
ersteren wieder insbesondere nur durch die grosse Zahl der an
„LebenscJnväche" gestorbenen Kinder erfolgt ist, und sich auf die

ehelichen Kinder mehr erstreckt als auf die unehelichen, deren
SterbUchkeitsziffer sogar zurückgegangen ist.

Bezüglich der Todesursachen ist besonders die bedeutende

Abnahme der SterbUckkeU m acuten enUündliehen Lnngenhrankheiten

bemerkenswerth, deren Sterbeziffer (26,7) sogar weit unter die

dnrohsohnitÜiche der deutschen Städte (27,6) zur&ckg^g. Die
SterblichkeitssifTer für Tuberkulose war wieder bedeutend hSher

(46,6) als die durchschnittliche der deutschen Stfidte (36,9). Von
den Infektionskrankheiten ist eine lokale Typhus • Epidemie,

eine ziemlich bedeutende Masern- und Keuchhusten-Epidemie, so-

wie eine geringe Zunahme der Sterbefälle an Kindbettfieber und
Scharlach su erwähnen; das gewöhnlich hier vorkonunende

ziemlich geringe Mass der Infeotionskrankheiten (26,4 you 10,000

L.) ist jedoch trotzdem nicht einmal erreicht worden!

Aus der besonders in Bezug auf die Kindersterblichkeit

aussergewöhnlichen Vertheilung der Sterblichkeit nach der Jahres-

zeit ergibt sieh, dass bedeutendes Sinken der Temperatur in der

kalte« und bedeutendes Steigen üljer das Mittel in der warmen
Jahreszeit von entseliiedenem Einliuss auf die Vermehrung der

Sterblichkeit ist. während umgekehrt Temperaturen über dem
Mittel in der kalten Jahreszeit (Febmar) und unter dem Mittel

in der warmen die Sterblichkeit zu vermindern scheinen.

Die Örtliche Vertheilung der Sterblichkeit und das Durch-

schnittsalter der Gestorbenen zeigen deutlich, dass es weniger

die Verhältnisse der Lokalität selbst sind, welche die Salubrität

und die grössere oder geringere örtliche Sterblichkeit bedingen,

sondern vielmehr die (Qualität der Bewohner, ihre socialen Ver-

hältnisse, Wohlhabenheit, Keinlichkeit, Intelligenz und Moralität;

dagegen scheint ein feuchter Untergrund der AVohnun^en, wenn

auch erst in zweiter Linie, nachtheilig auf die Salubrität und

-vermehrend auf die Mortalität der Bewohner einzuwirken.
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l'eber das Verhalten der Vorderarm -Muskeln zn den

U- und FingergeienkeB

von

EMANÜEL ^VEBER,
appr. Arzt.

Yeranlassnng eu vorliegender Arbeit gab folgende Üeber-

Ißgnng: Man Termag in der durch Bengnng der Finger ge*

acUoasenen Hand sebr bedeutende Lasten zu tragen, ohne daae

sieh in Folge des Znges der Last die Finger in Streckstellnng

begeben, d. h. es halten die mit grosser Kraft und Energie con-

trahirten Fingerbeuger dieser Last Gleichgewicht, sonst würden

ja die Finger allmählig aus ihrer Beugestellung herausbewegt

werden und sich mehr und mehr dem gestreckten Zustande

nähern, es wfirde schliesslich die Last den Händen entgleiten.

Ein kräftiger Mann kann leicht 50 Kilogramm und melir

auf die ebengenannte Weise schwebend erhalten. Es fragt sich

nun, ob in diesem Falle die Spannung der contrahirten Vordcr-

annmuökeln gleich dem ihnen an den Fingern entgegenwirkenden

Zuge des Gewichtes, oder ob die Spannung der Muskeln eine

grössere oder kleinere sei. Wäre die Spannung gleicli dem an

der Hand wirkenden Zuge, so würden also die Vorderarmmuskcln

auf der Beugeseite eine Spannung von 50 Kilo erfahren, eine

Grösse. wei< he ganz unglaublich erscheint, um so mehr, als bei

der gebeugten Lage der Finger diese Mu.^keln bereits .sehr be-

deutende Verkürzung erfahren haben. Es erschien daher un-

wahrscheinlich zu sein, dass so bedeutende Spannungen au den

doch ziemlich schlanken Muskeln des Vorderarmes jemals vor-

kämen und es wurde deshalb vermuthet, es möchten etwa in den

Gelenken der Finger Einrichtungen vorhanden sein, welche eine

so grosse Spannung der Muskeln unnöthig machten, so dass einer

die Finger zu strecken strebenden Ijast das Gleichgewicht ge-

halten wfirde. durch eine an den Beugemuskeln aufgewandte

geringere Spannung. — loh versuchte nun, diese Frage direot

durch das l^periment an losen, indem ich einerseits die Finger

in Beugeatellang belasiete und andererseits dieser Belastung

einen an den Sehnen der Beugemuskeln angebrachten Zug ent-

oyio^uu Ly Google
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gegen wirken Hess nnd aus der Grösse der Last auf der einen

und des ihr drleiehgewicht haltenden Zuges auf der anderen

Seite obige Frage zu lösen suehte.

Die Belastung der Finger wurde dadurch bewirkt, dass die

g<'beugten Finger einer noch mit dem Vorderarme verbundenen

Hand, nachdem die Haut abpräparirt, aber das Ligamentum

carpi volare transversum und die Sehnenscheiden an den Fingern

noch erhalten waren, einen Stab omfassten , wie ihn etwa eine

lebende Hand umfassen würde, um mittelst desselben eine an
ihm befestigte Last zu tragen. An diesem Stabe wurde mittels

Bindfadens eine Waagschale* aufgehängt, auf welche eine be*

liebige Zahl von Gewichten aufgelegt werden konnte.

Nun befestigte ich, nachdem die Muskeln des Vorderarmes,

da, wo sie sehnig wurden, durchschnitten nnd der mosknltee

TheQ v5llig entfernt worden war, an den Sehnen FSden, welche

aber kleine an Stativen befestigte Bollen liefen. Vorderarm
mit der Hand waren ebenfalls an einem Stative so befestigt, dass

der Vorderarm senkrecht abwSrts hing, die Hand aber einfach

in der Verlängerung des Vorderarmes herabhing. An den freien

Enden .der Fäden wnrden Gewichte angehängt, durch deren Zug
die Finger nun BeugesteUung einnahmen.

So konnte die Hand beliebig belastet und ebenso die Beuge-

muskeln durch Anhängen von Gewichten an deren Sehnen in

beliebige Spannung versetzt werden.

Nun wurde zu bestimmen gesuelit, wie viele Gewichte man
auf die an den Fingern hängende Waagschale auflegen durfte,

bis bei einer bestimmten Spannung der Beugemuskeln Gleich-

gewicht bestand, oder umgekehrt wurde allmählig die Spannung

der Muskeln vermehrt bei einer bestimmten Belastung der Hand;

dann musste natürlich die an der Hand liängende Last im An-

fang»' unterstützt werden, um ein Herabgleiten zu hindern.

Es stellte sich aber bei diesen Versuchen heraus, dass es

gar nicht möglich war, anzugeben , wann Gleichgewicht bestand

zwischen dem an den Fingern direct wirkenden Zuge und dem

an den Sehnen angebrachten Gegenzuge, denn es entstand in

Folge des auf die Sehnenscheiden durch die Last ausgeübten

Druckes eine sehr bedeutende Reibung, so dass sehr viel Ueber-

schuss von Belastung auf der einen oder der anderen Seite an-

gebracht werden mnsste, um ein Steigen oder Sinken der Last

auf der entgegengesetzten Seite £U ersielen.

L^iy -i^uu Ly GoOgl
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Es war daher nur möglicliy featsnstelleii, wie gross die Be-

kstnng an der Hand einer gewissen Spannung der Bengemnskeln
gegenüber sein musste, bis die gebengten Finger sieb zu strecken

b^gmnen nnd dabei stellte sich nun ein gana bedeutender lieber-

flchnss Ton Belastung an der Hand ftber die Spannung an den
Beogemoskeln heraus. Jedoch darf ich diese anscheinend für

die oben ausgesprochene Vermuthung sprechenden Resultate doch

nicht zu Gunsten derselben verwerthen, da andererseits auch
wieder bei bestimmter Belastung der gebeugten Finger ein sehr

grosser Spannungsübersehuss an den Beugemuskeln nöthig war,

um die Finger um ein G-eringes stärker zu beugen. Wenn nun
auch die Untersuchung in dieser Beziehung nichts Positives

ergab, so stellte sich wenigstens das heraus, dass Flexor sub-

limis und Üexor prof. digitorum ungleich kräftige Beuger sind,

({fnn es zeigte sich, dass ein Finger stärker belastet werden
diu-tte, wenn der Zug allein am Fl. prof. als wenn er in gleicher

Starke am Fl. suhl, ausgeübt wurde.

Da nach den bisherigen Versuchen keine Aussicht vorbanden

war, die oben aufgestellte Frage zu lösen, so stellte i(di mir die

Aufgabe, wenigstens das gegenseitige Yerhältniss der Vorder-

armmuskeln in ihrer Wirksamkeit auf Streckung und Beugung
der Finger und der ganzen Hand festzustellen, d. h. ich suchte

die IntensitSt, mit welcber jeder einzelne Muskel das Hand- nnd
die Fingexgelenke zu beugen und zu strecken und ersteres zu ab-

nnd addnciren sucht, duroh Zahlen, welche sich mit einander

Tsigleiohen Hessen, auszudrücken.

Bekanntlich ist dieWirkung eines Muskels auf einen G'ingly

muB oder ein Chamiergelenk dann genau bestimmt, wenn man
das Brehungsmoment dieses Muskels um die einzige mögliche

Aze dieses GMenkes kennt; und ebenso ist die Wirkung eines

Muskels auf ein Sattelgelenk dann unzweideutig festgestellt, wenn
das Drehungsbestreben des betreffSanden Muskels um die beiden

hier möglichen senkrecht zu einander stehenden Axen bekannt ist.

Da nun aber das Drehungsmoment eines Muskels bezogen

auf eine Axe direct proportional ist der Verkürzung oder Ver-

liingerung, welche derselbe bei Bewegungen in diesem (xe-

lenke am die betreffende Axe erfährt, so war es nur nöthig zu

') Der streng inatht'inatische Beweis dieser Sätze wnrde geliefert in eintT

Ar'tf^'i? von Eugen K'< k uiul K. Weher „atiatomisch-nifchanische Studie über «lifS. Iml-

tcrnm^keln.'^ V<>rhandliingen der niedicinisch-iihysikalischenUeseilschaftza Würzbnrg.

Verbindl. d. pb)»- n i. Ge«. F. XV. Bd. . 5
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messen, welche Verkürzniigeii sänimtliche Muskeln bei gleichem

Bewogungsnmfange erfahren nnd dann die so gewonnenen Zahlen

miteinander zn vergleichen.

Es gestaltete sich demnach die Anordnung des Versuches

folgendermassen: Eine obere Extremität wurde da, wo das

untere Dritttheil des Humerns in das mittlere übergeht» dicht

oberhalb des oberen Endes der Ursprünge der Vorderarmmuskeln

amputirt ; darauf wurden nach Entfernungder Haut die einzelnen

Muskeln präparirt und da, wo sie sehnig werden, durchschnitten.

Der mu.»kulöse Tlieil wurde nun vom Knochen gänzlich ent-

fernt, aber die Ursprungsstellen durch kleine Drahtringe, welche

in den Knochen eingeschlagen wurden, markirt.

Für Muskeln mit «'inem schmalen Ursprünge wurde immer

nur ein solcher Hing eiuü;esc*lilagen, der dann ungefähr in die

Mitte der Urspruiig.sbreite zu sitzen kam ; hatte dagegen der

Muskel einen breitern Ursprung, wie es z. ß. bei den für mehrere

Finger gemeinschaftliclien Musk»'lii der Fall ist, so wurden

mehrere Hinge eingeschlagen, die Stellen für dieselben aber so

gewälilt, dass womöglich jeder King der I'rs])rn!igssteile eines

Muskelbanches entspracli. der einen Finger versorgte.

Nun wurde die so zngeri( litete Extremität an dem Stumpfe

des humerus mittelst einer Korkzange gefasst und an einem

Stative 90 befestigt, dass sie annähernd senkreelit herabhing.

Um die bei den Versuchen störende Beweglichkeit im EUbogen-

fi^elenke zu beseitigen, wurde anch noch die Ulna mittelst einer

Korkzange in der Mitte gefasst nnd mittelst derselben am nSm*

liehen Stative befestigt.

Nun wurden an den Sehnen, welche über den ligamenta

carpi transversa volare und dorsale durchschnitten waren, Fäden
angebunden, welehe von hier ans durch die an SteUe der

MnskelursprSnge angebrachten Ringe geführt wurden. Weiter**

liefen sie über kleine MessingrSHcheUi welche an dem gleichen

Stative, wie das ganse FrSparat angebracht waren.

An den jenseits der Messingröllchen senkrecht herab-

hangenden Fadenenden waren meiselartige Eisenstücke ange-

bracht, die theüs den Zweck hatten, die Fäden eu spannen, theils

als Zeiger dienten, um die Hohe des unteren Fadenendes messen

zu können. Es waren nämlich hinter diesen Fäden und den

daran hängenden Zeigern Massstiibe, in Millimeter eingetheilt.

angebracht, so dass man an denselben den Stand des meisel-
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«lügen unteren Randes der Zeiger leicht ablesen konnte. Es
waren also jetzt die Muskeln ersetzt durch Päden, welche genau

om Ansätze des Maskeis nach dessen Ursprung yerliefen ; wurde
nun iigend eine Bewegung an der Hand ausgeführti welche der

betreffende Muskel im Leben durch seine Zusammenziehung
bervoigebrachi hätte, so sank das als Zeiger dienende Eisenstnck

ISnga der hinter ihm angebrachten Scala herab und man konnte

genau ablesen, um wie viel es herabgesunken, d. h. um wie viel

sich der betreffende Muskel hätte verkürzen müssen, um diese

Bewegung auszufuhren.

Nach diesen Vorbereitungen ging ich daran, zunächst die

YerkQrzungsgrÖssen der Fingermuskeln bei Bewegungen in dem
Gelenke zwischen metacarpus und phalanx prima zu bestimmen.

Um jedoch vor störenden Bewegungen im Handgelenke und
in den Fingergelenken gesichert zu sein, wurde die Beweglicli-

keit der Hand dadurch verhindert, dass Schrauben in die Meta-

oarpalknochen eingetrieben wurden, welche an den vorstehenden

Kndt^n mit Kork/angen <i;eras.st und an das der ganzen Vor-

richtung ahs Stütze dienende Stativ befestigt wurden.

Die Bewegungen in den einzelnen Fingergelenk^Mi wurden
dadurch au^Ji::;es( ]ilossen, dass an der Radial- und TJlnarseite eines

.i^den Fingers eine Art von Schienen aus ungegliihteni steifen

Drahte bestehend, durdi feinen Draht so befestigt wurde, dass

die Sehnen sieh ungehindert bewegen konnten. Ks wurde dies

dadurch bewerkstelligt, dass der Draht zur Befestigung der

Schienen durcli Löcher, welche in die einzelnen Phalangeal-

knochen gebohrt waren, gezogen wurde.

Nun war es noch nöthig, eine Vorrichtung anzubringen,

welche es gestattete, den Umfang der ausgeführten Bewegungen
in Bogengraden zu messen. Zu dem Zwecke wurde ein auf einem

Brettchen angebrachter in Grade getheilter Halbkreis so an der

radialen oder ulnaren Seite eines Fingers aufgestellt, dass seine

Ebene ^o genau als möglich parallel war der Ebene, in welcher

sich die Phalanx beim Beugen und Strecken bewegte, und dass

der Mittelpunkt des Kreisbogens in der Verlängerung der Axe,

um welche die Bewegung ausgeführt wurde, gelegen war. Diese

Stellung musste jedesmal durch längeres Ausprobiren und
Biehten wieder gesueht werden.

War nun noch an dem zu bewegenden Finger ein Stift an*

gebracht, senkrecht zur Ebene der Ereistheüung und so, dass
ö*

uiQui^uü üy Google
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seine Spitze auf der Kreistheilong sich hin und her bewegte, so

konnte man mittelst dieses Zeigers genau den Bew^gtmgsamÜELng

in Bogengraden imgeben.

Da in den Gelenken zwischen metacarpns nnd phalanx

prima keine absolute Hemmung besteht, so war es einigermassen

der Willkfir anheimgegeben, wie weit man die Bewegungen aua-

dehnen wollte; um jedoch den im Leben bestehenden Verhfilt-

nissen möglichst nahe zu kommen, wurde als Ausgangspunkt für

die Bewegungen jedesmal eine solche Stellung der Finger gewählt,

da SS die phalanx prima gerade die Verlängerung des Metacarpal-

knochens bildete. Die Beugung von dieser Stellung aus um 40<*

liegt noch vollständig innerhalb der physiologischen Grrenzen, so

dass eine Hyperilexion nicht vorkam.

Hatte man nun bei dem zu untersuchenden Gelenke die

Finger in Ausgangsstellung gebracht» so notirte man den Stand

der Zeiger an den senkrechten Massstäben, beugte dann um genau

20^, las wieder an den Hassstaben die VerkQrsung ab und wieder-

holte nun den ganzen Voigangt indem nun um weitere W ge-

beugt wurde und abermals der Stand der Zeiger, welcher die

Verkürzung oder VerlSngerong angab, abgelesen wurde.

So konnte jedesmal bei einem einzelnen derartigen Ver»

suche gleichzeitig die Verlängerung des extensor und die Ver-

kürzung des flexor sublimis und des flexor profundus eines ein-

zelnen Fingers bestimmt werden.

Die die Muskeln darstellenden Fäden verlängern oder ver-

kürzen sich natürlich in Wirklichkeit nicht, sondern es wird nur

der zwischen Ursprung und Ansatz gelegene Theü des Fadens
kürzer oder länger; im ersteren Falle sinkt dann der Zeiger am
Massstabe herab, während er sich im zweiten hebt. £s soll nun
als Verkürzung das Sinken und als Verlängerung -das Heben
des Zeigers bezeichnet werden.

Da nun die einzelnen Sesultate, theils wegen der Mangel-

haftigkeit cler Methode, theils desshalb, weil die Gelenke nicht

80 straff sind, dass nicht durdi seitliche Verschiebungen und
dergL Fehler entstanden wären, nicht ToUständig fibereinstimm-

ten, so wurde für jedenMuskel die gleiche Bewegung SQmal wieder-

holt und aus diesen 60 einzelnen Versuchen das ariihmetische

Mittel gezogen, so dass das endliche Resultat doch auf ziemlich

grosse Cknauigkeit Anspruch erheben dürfte.
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l"ni znnäclist eine Ansoliannng zu ^^eben üIut den Grad der

Genauigkeit, den die vorli<'f::ciid»'n Versuche ergeben, möge Tabelle

Nro. J dienen, deren einzelne Zahlen das Mittel aus je 10 Ein-

zelversuchen darstellen. Zugleirdi ist daraus zu ersehen, dass

auch die Verkürzung und Verlängerung eines Muskels bei Be-

wegung von der vollständigen Streckung des Fingers bis zu 20^

Flezioiii in der Tabelle mit —20* bezeichnet ziemlir Ii die gleiche

ist, wie bei weiterer Beugung nm nochmals 20^^, mit 20^—40** in

der Tabelle bezeichnet, dass also die YerkünBong direkt propor-

tional gesetzt werden darf dem BewegungsnmfiGmge im Gelenke^

ansgedrückt in Bogengraden.

Bei den Extensoren freilich sind die Zahlen der ersten Reihe,

die also die Verlfingenvig der Mnskeln bei Bewegung von der

vollkommen gestreckten Stellung bis zn 2(P Bengnng angeben, .

offenbar etwas zu klein ausgefallen, was wobl darin seinen Grand
finden mag, dass wegen der Schlaffheit der Gelenkkapseln eine

geringe Hypereztension ausgeübt wurde, ein Fehler, der leider

erst zu spät bemerkt wurde, so dass er nicht mehr verbessert

werden konnte.

Ich fUge nun sogleich die Tabelle Nro. II an, welche das

Endresultat in Form des arithmetischen Mittels aus je 60 ein-

zelnen Ymuehen darstellt bei Beugung der Wboget in dw Arti-

culatio metocarpo phalangea.

TahrJJr Xr. TL

Nan« dt9 M «tkolt.

Mittel aas Verkärzand; and
Verläageninf b«i Basganf

von

Oa—80» 1 40»

3.70
-

3,45

2. Flexor prof. in«lici8 3,64 3,12

4,33 - 4,37

3,52 8.80

4.34 - 4.eo

2,64 ' 1.64

4,10 - 4.28

3,13 2.61

2.63 8.68

10. Extensor indiiis proprias 2,64 2,56

3.16 4,61

2.48 8.86

2,80 8,86
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Es jS^elit ziUKu Iist aus dieser Tabelle hervor, dasie die muso.

riexoif-.s .-ulilimes sämiiitlicher Finger bei glei<'liein Bcwegungsuin-

lange zieiiili«>b gleich stark verkürzt wenb-ii . dass also gleiche

Spannung dieser 3Iuskeln vorausgesetzt, die Wii'kuug derselben

auf die Phalanx prima »dne gleiche ist.

Ebenso stimmen auch die bei ih-n mm. dexorcs profundi ge-

wonnenen Zahlen ziemli( h miteinander überein. nur beim vierten

Finger zeigte sich eine kleine Abweichung, welche wohl darin

begründet sein dürfte, dass an dem vorliegenden Präparate ein

ähnliches Verhältniss für die Sehnen des flexor profundu.s digiti

IV und V bestand , wie es bei den Strecksehnen dieser Ixdden

Finger die Kegel ist. Ks waren nämlich die Sehnen von flexor

profundus digiti IV und V nnter dem ligamentnm carpi volare

transversnm so innig miteinander verwachsen, dass bei Beweg-
ung des eined Fingers sich auch immer der andere mitbewegte,

80 dass wohl dieser Umstand stSrend auf das itesultat einge-

wirkt haben mag. Ob eine derartige Verwachsung dieser Seimen
häufig vorkommt oder nicht, ist mir unbekannt.

Hervorzuheben ist aus den Zahlen, welche die Tabelle er-

gibtf das üebergewicht der flexores subL digitorum über die flezores

profundi, das bei den einzelnen oft sehr bedeutend ist. Es
scheint also, dass der flexor sublimis mit grosserer Energie die

Finger im tfetacarpophalangealgelenke beugt, als der flexor pro-

fundus, natfirlich unter im Uebrigen gleichen ümstSnden.

Sehr aufPallig ist auch das Missverhältniss zwischen der

Stärke der Flexoren und Extensoren. Es verkürzen sich die Ex-

tensoren der Finger bei gleichem Beweguiifi;sumtange ungefähr

um ein Dritttheil weniger als die flexores sublimes, dazu kommt
dann noch der Antagonismus der flexores profundi, so dass das

üebergewicht der Beugemuskeln ein sehr bedeutendes wird. Es

dürfte dieses üebergewicht der Beuger wohl mit in Rechnung
zu ziehen sein bei der Erklärung, der in Folge von Lähmung
und Contraktur der Vorderarmmuskeln eintretenden Krallen-

stellung der Finger.

Nachdem in dieser "Weise sämmtliche Bewegungen in dem
Gelenke zwischen metAcarpus und phalanx prima erschöpft waren,

schritt ich zur Untersuchung des Gelenkes zwischen phalanx

pnma nnd secunda. Es wurden auch hier die Bewegungen in

den übrigen Gelenken auf ähnliche Weise verhindert, wie im vor-

heigehenden Falle. Da aber die schon oben erwähnte innige
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Verwacliöuug der Sehnen des Flexor profundus digiti IV und V
genaue und miteinander übereinstimmende Ilesultate nicht er-

warten Hess und da überdies eine grosse Verschiedenheit der
Verhältnisse von den an den übrigen Fingern gefundenen niclit

anzunehmen war, so wurde von der Untersucliung der phalanx
I und U des IV. und V. Fingers von vornhereiii Abstand ge^
nommen.

Die Tabelle Nr. III gibt uns die Mittelzahlen aus wieder
je 50 Einzelversuchen für die articolatio interphalangea L

Tabelle Nr, III.

Mittel Mit Verkürzung und
Verlingernng bei Bengimy

von

1 o«-ao»

2,68 2,28

2.75 2.24

2.86 3,07

2,68 2,71

0.98 1.88

1,16 1,89

1,85 1.57

Name des Muskels.

1. Flexor siihlimis indicis . •

2. Flexor profiunlus indicis

3. Flexor snblim. digiti luedii

4. Flexor profund, digiti medii

5w Szteaaor indieb commiuii« .

6. Eztenflor iidieli propriiu

7. Bxtensor difiti medil . . .

Interessant schien es mir zu seioi nntersnclien, ob die

Wirkung ^er Muskeln auf das genannte Gklenk die namliohe seit

gleichgiltig welche Stellung die phalanx I der Finger zum meta-

carpns einnimmt. Ich stellte daher, nachdem ich die Wirkung
der Muskeln auf die zweite phalanx bei gestreckter erster und
dritter geprüft hatte, die phalanx I in einer solchen Stellung

fest, dass sie mit ihrem metacarpns einen Winkel von ungefähr
46'* bildete und machte nun ganz, wie zuvor, Bewegungen in der

articnlatio interphalangea L
Von Anfang an war zu erwarten, dass die Resultate bei

dieser Anordnung nicht sehr von denen bei vollständiger Streck-

ung der phalanx I abweichen werde, da ja die Lage der Sehne

zum Knochen durch diese Beugung in der articulatio nietacarpo

phalangea nicht geändert wird, weil die Sehnenscheiden ein Ab-

heben der Seline vom Knochen nicht gestatten. Dennoch muss

man annehmen, dass der betretlende Muskel bei gebeugter pha-

lanx I die phalanx II nicht so kräftig beugen kann, als wenn
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«ntore gestreckt ist, da durch deren Bengimg der Muskel be«

Teils eine ziemlich starke Entspannung erfahren hat, jedoch gibt

ach das nicht in den hier gewonnenen Zahlen zn erkennen, da

sich diese nur nach den Einrichtungen der Gelenke richten und

immer gleiche Spannung voraussetzen.

Dass in der That die Abweichung keine grosse ist. ergibt

ein Vergleich der Tabelle III mit der folgenden Tabelle IV,

welolie das Mittel aus 5 Einzelversuchen bei Beugeatellung der

phalanx I darstellt.

Die Versache worden jedoch in dieser Weise nur mit den

Miukeln des Zeigefingers angestellt.

Tabelle Nr. IV,

Mittel ans Verkürznng und
Yeriingerang bei BoDguig

Name dei Maskeis. von

00—20» aoi—40»

1. 2ßb
2. 3,41

3. o,6:j 1,34

4. 0,59 1.26

Zn erwähnen ist noch, dass bei dem soeben behandelten

Gelenke die Grösse der Bewegungen com Theile 80° betrug und
erst nachträglioh das Endresultat zur ErmQgliohnng der Ver-

^leichung mit den übrigen Ergebnissen auf einen 3ewegnngsuni*
fang von nur je 20^ umgereohnet wurde.

Eine Vergleichung der Wirkung des flexor proftmdus mit

^«r des flexor sublimis auf dieses Gelenk ergibt keinen nennens-

werthen üeberschnss zu Gunsten des einen oder des anderen,

wie wir dies bei dem Gelenke zwischen metacarpus nnd phalanx

prima beobachteten, wo der flexor sublimis bedeutend stärker wirkte

als der liexor profundus.

Dagegen tritt auch hier wieder deutlich das Uebergewicht

der Beuger über die Strecker zu Tage.

Was endlich das Gelenk zwischen phalanx II und III be-

trifft, so wurde auch dieses, wie die beiden vorhergehenden unter-

sacht: es wurden nämlich wieder die übrigen G-elenke, auf weh^he

die liier in Betracht kommenden Muskeln Eintluss haben, unbe-

yyfifth gemacht
'f
darauf die phalanx III durch einen an ihr be-
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festigten als Zeiger dienenden Dralit verlängert nnd nun eben-

falls Bewegungen ausgeführt, liier aber, da die Yerkttnsnng der
Hnskeln eine sehr geringe war, in dem grösseren Umfange von
30^, und erst nachträglich wurden die gefundenen Zahlen auf
den Bewegungsumfang von nur 20'^ reducirt, um die Vergleii hung
mit den an den anderen Gelenken gewonnenen Ilesultaten zu er-

müglii^hen

Tabelle Nr. V gibt uns die auf den Umfang von 20^ redu-

cirten Wertlie.

Tabelle iVV. V,

> Mittel ans VerUnniig und
)
Verlängernng bei Beagiiii|p

Name des Maskeis. von

• 00—200 20«—400

1,79 1,21

1,25

0,51 0,78

4. Extenaor iudicis proprius ........ 0,56 0,73

0,40 0,82

Znnficbst bemerkt man, dass in dieser Tabelle der flexor

snblimis digitomm gar nicht vorkommt , weil ja, wie aus der

Anatomie bekannt ist, derselbe sich nicht bis zur dritten phalanx

hin inserirt Weniger stark, als bei den beiden vorher abge-

handelten Gelenken, oder fast gar nicht, tritt hier ein Ueber-

wiegen der Flexoren Uber die Eztensoren hervor, nnd bedenkt

man noch, dass anf dieses Gklenk anch die Inmbricales noch eine

Streckwiricnng anasnüben vermögen, so dOrfte man eher behanp*

ten, dass die dritte phalanx der Finger mit grosserer Kraft ge-

streckt, als gebengt werden kann. —
Wir können nun, da wir die Verkürzungen der Muskeln bei

Bewegungen in allen drei Gelenken auf je 2iP Umfang redncirt

haben, die Wirkung derselben auf diene 3 Gelenke miteinander

vergleichen, und es ergibt sich dabei, dass die Wirkung am
stiirksten ist auf die phalanx I. dass sie bedeutend geringer ist

auf die phalanx II und ganz unbedeutend auf die phalanx III

wo sie bei cinzt lnon Fingern und Muskeln nicht einmal von

der Wirkung auf die phalanx 1 beträgt.

Dieser Vergleich gilt natürlich zunächst nur für flexor pro-

fundus sournd exten digitorum, aber ähnliche Verhältnisse bieten
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sich aucli für den flexor sublimis an den beiden ersten Phalanxen

;

so haben wir bei der phalanx I für flexor sxiblimis dig^ti medii

eine Verkürzung von 4.33 bei Bengnng von 0^—20*^ und von

4.37 bei Beugung von 2(t'*—4()i\- für den nämlichen Muskel bei

der phalanx II eine Verkürzung von 2 86 und 3,07; an der phar

l&nx III fehlt die Wirkung diese!? Muskels ohnebin gänzlich.

Das Verhalten der Dauraenmuskulatur zu den 3 Daumen-
gelenken, das gewiss manches Interessante geboten hätte, konnte

leider nicht untersucht weiden, da das benutzte Präparat bereits

durch die vielfachen Manipulationen so schlecht geworden war,

dass gute und zuverlässige Resultate nicht mehr erwartet werden
konnten.

Wenden wir uns nun zur Betrachtung des Handgelenkes.

Dasselbe ist ein zweiachsiges Gelenk, es lassen sich in ihm
Beuge- und Streckbewegungen einerseits , Ab- und Adductions-

Bewegungen andererseits, ausfahren. Letztere mögen, um Ver*

weehselungen vorzubeugen, mit Badial- und Ulnarflezion be-

seichnet weiden.

Es werden die in diesem GMenke möglichen Bewegungen
nicht allein von den Muskeln ausgefBhrt, welche sick an der

Handwurzel ansetzen, sondern auch die die Finger bewegenden
Xuskehi betheiligen sieh in nicht unbedeutendem Hasse an diesen

Bewegungen.

Es handelte sich auch hier wieder darum, die Verkürzung
jedes einzelnen Muskels zu messen , welche er erfährt, wenn die

Hand um eine gewisse Anzahl von Graden gebeugt oder ge-

streckt
, nach der Radial- oder Ulnarseite bewegt wurde. Nur

war es nothwendig, bei diesen Versuchen darauf zu achten, dass

die Bewegungen möglichst rein ausgeführt wurden, d. Ii. es

musste dafür gesorgt werden, da«s z. B. eine Drehung um die

Flexionsaxe nicht complicirt wurde durch eine gleichzeitige

Drehung um die Ab- und Adductionsachse. Bei den bisher be-

handelten Gelenken war eine derartige Störung nicht möglich,

da die Straffheit der ligamenta lateralia an den Fingergelenken

diese zu reinen Chamieigelenken macht, während hier durch die

Möglichkeit einer Bewegung um mehrere Achsen sehr leicht ein

Fehler dieser Art gemacht werden kann.

Solche ITngenauigkeiten wurden thuls dadurch vermieden,

istB der den Bewegnngungsum&ng an einer Kreistheilung an-

gebende Zeiger immer so geführt wurde, dass erimmer senkrecht
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zu ilir stand und sich mit seiner Spitze nicht von ihr entfernte,

theiLs wurde durch das Augenmass jede Ungenauigkeit zu ver-

meiden gesucht und in der That zeigt die Uebereinstimraiing der

einzelnen Messungen mit einander, dass die Fehler keine grossen
waren,; im Uebrigen bürgt hierfür aucli di(> grosse Zahl von
50 Kinzelversuchen für eine vollständig ausreichende Crenauig-

keit des Schlussresultates. Im Granzen war die Anordnung der

Versuche eine ähnliche, wie bei den Untersuchungen der Finger-
gelenke. Natürlich mnssten jetzt hier alle Bewegungen in den
Fingergelenken vollständig vermieden wenlen, was theils durch
seitlich an den Fingern befestigte Drahtschienen, theils mittelst

schräg durch die Gelenke getriebene Stieften bewerkstelligt

wurde. Die Bewegungen in den Gelenken zwischen den ein-

seinen Handwnrzelknochen waren so geringfügig, dass sie ver-

nachlissigt werden konnten.

Der Versach, anch den £infliiss der Mnskeln anf die Be-

wegungen in den GMenken, zwischen den einzelnen Hand-
wnrzelknochen und zwischen Handwurzel nnd Mittelhand za

messen, scheiterte eben an dieser geringen Beweglichkeit, welche

nnr so niedrige Verkftrzungszahlen ergab , dass sie noch in die

Grenze derVersnchsfehler fielen and desshalb unbrauchbarwncen.

Man darf daher vermuthen, dass zum Schliessen der Hand za
einer Faust oder zum Umfassen eines Gegenstandes die Be-

wegung in diesen Gelenken kaum beiträgt, sondern dass die

vorhandene geringe Beweglichkeit wahrscheinlich nur den Zweck
hat, die Hand gegen auf sie einwirkende Stösse u. dergl. elas-

tischer zu machen.

Am Mittelfinger war ein Zeiger von Draht angebracht,

wclcluT sich au einer Kreistheilung bewegte, die bei Flexions-

bewegungen an der Ulnarseite der Hand so angebracht wurde,

dass die Flexionsachse im Mittelpunkt senkrecht auf der Ebene

des Kreises stand, welche parallel war zu der, in welcher diese

Bewegungen ausgeführt wurden. Die Verkürzung und Verlänger-

ung der Maskeln warde wieder ebenso, wie bei den friiheren Ver-

Sachen gemessen.

Bei diesen Vsrsuchen wurde nan aach die Muskulatur des

Daumens, so weit sie auf die Bewegangen im Handgelenke £in-

flass hat, mit berücksichtigt.

Die folgende Tabelle Nr. VI gibt ans die Verkttrzungs-

grOssen an bei Strecknng and Bengang im Handgelenke.
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Tnh^'lh' Nr. VT.

Vam« dei Mmtk«lt.

1. nurnt ctfpi ndiaUs
2. Flexor carpi alaaiif . .

3. Flexor poUicis . . . .

4. Flexor soblim. indicis .

5. Flexor profand, indicis .

C Flexor sabl. dig. medii .

7. Fluor pvofL dig. med. .

8. FlMW saU. digiti IT. .

9. neior pnl'. diglti IT. .

10. Flexor sabl. dig. V. . ,

11. Flexor prof. dip. V. . .

12. Abductor pollicis longas

13. £xteiisor pollic. brevis .

14 BaEtenKur polL Iragns . .

15. Extenior earpi nloar . . ,

16. Exteos. ccarpi radial, long.

17. Ext. carp. radial brevis .

lä. Extens. indicis proprias

19. Exteiu. indicis communis ,

20. Eitsni. digiti madU . . ,

21. Bxteni. digiti IV. . . .

n. BxtoiiB. digiti T. . . .

Hittel ao8 Verkärzoug nud
Teilftngenuig bei

AZMUflon

6^1 4,82

5,90 5,27

5,15

3,51

4,86

3,90

4,00 4,37

5,40 6,05

8,86 8,61

6,06 5^
8,22 8,80

3,10 4,06

:i9o 4,30

2.92

0,57

2,27

0,26

8,81 4.18

1.47 1,10

4.21 4,77

6,15 5,86

6,73 5,42

6.60 6,22

6,97
1

6,99

I 4,885,70

2,78 ; 2.88

Vorstehende Tabelle zerfällt, wie mau sieht, in 2 Theile,

von welflien der erste Theil die Muskeln enthält, welche, sich

C()ntiahii>'ii<l. die Hand beugen; nnd zwar enthält dieser Theil

die XUmmern von 1—13 inclusive, schliesst also ab hinter dem
exteiisor pollicis brevis.

Die zweite Hälfte, beginnend mit extensor pollicis longus,

enthält die bei ihrer Contractioii die Hand streckenden Moakeln.

Man sieht also ans dieser Tabelle, dass auch abductor pol-

licis longus und extensor pollicis brevis» obwohl von der Streck-

leite des Yorderaraes entspringend, ein flexorisches Moment be-

ritsen, das freüick für den extensor pollicis brevis so gering ist,

dass möglicherweise der nämliche Muskel bei einem andern In-

(lividum vielleicht ein ebenso grosses extensorisches Moment be-

sitzen könnte. E.s liat eben dieser Muskel weder für Extension

iiütJi für Flexion irgend welche erhebliche Bedeutung.
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Vergleichen wir nun die Verkiirzungsgrösseii der übri^«^n

Beugemuskeln miteinander, so zeigt sich, dass die nur dit Finder
versorgenden, wenigstens zum Theile, ebenso kräftige Flexoren
sind, als die mm. flexores carpi ulnaris und radialis, welche nur
für Beugang der Hand bestimmt sind.

Von den gleichzeitig als Fingerbenger funktionirenden

Muskeln zeichnen sich besonders durch ein kräftiges Flexions-

moment in Bezug auf das Handgelenk aus der flexor pollicis

und die oberflächlichen Beager des mittleren und vierten Fingers,

deren Momente ungefähr dem des flexor carpi ulnaris und radialis

gleich sind; freilich muss man berucksichtigeni dass die G-rosse

der Arbeit eines Muskels auch abhängig ist von seiner Spannung^,

und es wird daher ein flexor digitorum auf das Handgelenk nur
dann mit gleicher Kraft wirken können, wie die eigenen Beuger
der Hand, wenn die durch gleichzeitige Beugung der Finger-

gelenke eintretende Verkürzung und Entspannung durch stär-

keren Innervationsimpuis compensirt wird, oder wenn durch
Contraction der Fingerstrecker die Beugung in den Fingcrgelenken

verhindert wird: (Uinn freilich müssten die Beu2;eiiuiskelii einen

Thcil ihrer K'f.it't aucli dazu verwenden, die »Spuunung der eon-

trahirten und dadurch die Beugung im Handgelenke hindex'udeu

iJtrecker zu überwinden.

Ein geringeres Flexionsiuoiiient l)esitzeu die mm. Hexores

sublimes indicis und digiti V und sämmtliche Hexores digitorum

protundi, jedotdi ist dasselbe immer noch ziemlich bedeutend.

Geringer ist das des abductor pollicis longus und was endlich

dasjenige des extensor pollicis betrifft, so darf, wie oben schon

erwähnt, die Theilnahme dieses Muskels an der Beugung des

Handgelenkes vollkommen ausser Acht gelassen werden, aber

von Interesse Ist es immerhin, zu conatatiren, dass dieser Streck-

muskel des Daumens ein ganz schwacher Beugemuskel der

Hand ist.

Wenden wir uns nun zu den Streckern der Hand, so zeigt

sich zunächst, dass die nur auf das Handgelenk wirkenden Mus-
keln, nämUch extensor carpi ulnaris einer- und die extensores

carpi radiales longpis und brevis andererseits sehr ungleich

wirken. Es liegt nämlich ein bedeutendes üebergewicht auf der

Badialseite, wo der extensor carp. radialis longus bei einer

Streckbewegung der Hand von 20^ Umfang von der Mittellage

zur Streckseite eine Verkfint^ng von 4,2 und bei Bewegung von
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dem nämlichen Umfange abor von der Beugestellung aus bis zur

Mittellage eine Verkürzung von 4,8 erfährt, der ext^nsor carpi

radialis brevia unter gleichen Umständen eine Verkürzung von

6,2 und 5,9. ,
Diesen beiden Muskeln gegenüber wirkt nun auf der ITlnar-

fleite nur der extensor carpi ulnaris mit der geringen Verkürz-

ung von 1,5 und 1,1. Aber auch von den gleichzeitig auf die

fingergelenke einwirkenden Muskeln besitzen im Allgemeinen

die auf' der Radialseite gelegenen ein grösseres extensorisches

Moment) als die auf der ülnarseite gelegenen. Es erfährt näm-
lich der extensor pollicis longus eine Verkürzung von 3,3 und
4,1 der extensor indicis proprins wird um 6,7 und 5,4 und der

extensor indicis communis um 6,5 und 6,2 verkürzt, gegenüber

welchen die mehr ulnarwärts gelegenen extensor digiti IV um
5,7 und 4,8 und der extensor digiti V nur um 2,7 und 2,3 ver-

kürzt werden.

Demnach müsste eine Gontraction aller dieser Muskeln zum
Zwecke der Streckung der Hand, dieselbe bedeutend von der

Medianstellung ab auf die Radialseite hinüberziehen.

In der Wirkiii hkcit ist dies aber nicht der Fall, sondern

die Hand kann ganz gut so gestreckt werden , dass sie dabei

eine Mittelstellung zwischen Ab- und Adduction beibehält: ein

Blick auf die folgende Tabelle Nr. VII, welche die Verkürzungen

der Muskeln bei AV)- untl Adduction enthält, erklärt uns, wie

dies möglich ist. Es zeigt sicli nämlich, dass die Streckmuskeln

auf der ülnarseite bei Ulnarliexion stärkere Verkürzungen er-

fala-en. als die auf der Radialseite gelegenen bei Radialtlexion

von dem gleichen Umfange. Es wird also bei einer reinen

Stre( kbewegung der Hand das Uebergewicht der auf der Radial-

seite gelegenen Muskeln dadurch compensirt, dass die ulnArwärts

gelegenen gleichzeitig die Hand etwas nach der Ülnarseite hin

zu ziehen versuchen.

Die Zahl der Extensoren der Hand ist eine weit geringere,

aJs die der Flexoren und diese Ungleichheit wird nur zum Theile

dttreh die grösseren Momente, welche die Streckmuskeln be-

dtfen, ausgeglichen, es besteht also auch hier, wie bei den

FiDgejgeleiikeii ein Ueberwiegen der Flexoren über die Exten-

loieo.
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SbbOle Nr, VIL

Name des Maskels.

Verlingtrnng nnd Yer-
kflmuig bei

10i»Badial.

flwion
10« Ulnar-

flezioii

1. Abdnctor pollicis lonc;aä . .

2. Extensor pollicis lougas . .

8. Extensor pollicis brevis . .

4. Extauor caxpi radialis Imagn

6. Bxtauor oarp! radiaila brevie

6. Flexor carpi radlalia «...
7. Flexor pollicis

8. £xtensor indicis propr. . . .

9. Extensor indicis cenunnnii •

10. Fltior «arpi nlnaris . . .

11. Extensor carpi idoaria • •

12. Flr-xor sublim, indicis . ,

13. Flexor profandns indicis

14. Flexor sabliiuis dig. med. .

18k Fkxor profktid. digltt »ad.

18. Flexor rabllmia digiti IV.

17. Flexor proftntd. digiti IV.

18. Flexor aoblimis digiti V. .

19. Flexor profund, dig. V. . .

20. Extensor digiti med, . , .

21. Extensor digiti IV, . . .

22. Extensor digiti V, . . .

4,00 4,52

2,04 2,89

1,34 • 1,67

2,80 9,75

1,81 ItOV

0,26 0,90

3.99 4,62

0,14 0,64

0,45 1,31

3,34 1,96

5,26 4.50

0.52 U,68

l,07 0,91

2,83 1,97

1,94 1,20

2,70 8,21

2,87 1,08

2,73 1.86

2,8C 2.19

0,33

1,65 1,39

4,37 3,28

Die vorstehende Tabelle Nr. VII gibt uns eine Uebersicht

über die Betheiligung der Vorderarmmuskeln an der Ab- und
Adduoiion der Hand, oder sagen wir lieber um Missverständ-

nisse zu meiden, der Badial- und Ulnarflexion. Auch diese Ta-

belle ist in 2 Theile geschieden, von welchen der erste von den

Muskeln Nr. 1—9 gebildete die Radialfiexoren enthält, während

die 2. Gruppe, Nr. 10—22 von den Ulnarfiezoren gebildet wird.

ZnnSchet betheiligen sich an der Badialflexion sSmmtliche

Muskeln des Baumens, jedoch nicht in gleichem Grade, nSmlich

am stailDBten mit einer Yerlängernng von 4,0 nnd 4,6 bei einer

Bewegung der Hand von swei mal je 10 Grad ans der 10^ ra-

dialwSrts gebengten Stellang dnroh die Mittellage bis snr 10 <^

nlnarw&rts gebongten Stellung. Fast ebenso stark betheiligt sich

der ext. pollicis longns mit einer Yerlängernng von 8,9 und 4,6

bei gleicher Ausgiebigkeit der Bewegung, nur ungefähr halb so

Digitized by Google



SS dtB Hand- md FiBc«g«l«Bik«B. 81

lUik der extensor poUicis longiiB; er Terlängert sieb nämlich

\)ei demselben Bewegungsumfänge nur nm 2,0 und 2^9; endlich

in sehr geringem Grade, mit der kleinen Verlfingening von 0,S

und 0,9 ist der flexor pollicis vertreten.

Was die übrigen Mnekeln der ersten Gmppe betrifft» 80

ftllt anf^ daee mit Ausnahme des extensor caipi radialis longas,

welcher sieh um 2,9 und 3,7 yerlSngert, die 2 Hbrigen an den

Ketacarpalknoehen inserirenden itnskehi, eztensor carpi radialis

breris und üezor carpi radialis sehr geringen Antheil an der Badial-

fledon haben, und dass endlich von den llnskeln des Zeigefingers

aar die beiden Strecker radialwSrts flectiren, wIKhrend dieBenge-

matkeln des Zeigefingers der Gmppe der Ulnarflexoren anfallen.

Bei Betrachtung der Gruppe der Ulnarflexoren seigt sich

folgendes eigenthümliche Verhalten: Zunächst finden wir, wie

kurz vorher erwähnt, in derselben die Beugemuskeln des Zeige-

fingers, während die Streckmuskeln desselben Fingers die Hand
nach der entgegengesetzten Seite zu bewegen suchen ; dann zeigt

sich aber auch bei den übrigen Fingern ein ähnliches Verhalten;

es sind nämlich die Beugeniuskeln des dritten und vierten

Fingers viel stärkere Ulnarflexoren, als die Streckmuskeln des

gleichen Fingers; nur beim fünften Finger ist das Verhältniss

ein umgekelirtes, indem hier wieder der Streckmuskel die Beuge-
muskein an Verkürzungsgrösse bei Weitem übertrifft.

Die Streckmuskeln sind demnach bezüglich ihrer Wirkang
auf Ab- und Adduction der Hand so angeordnet, dass ein Theil

alnarwärts, der andere radialwa'rta wirkt, und zwar liegt die

Grenzlinie swischen beiden Wirkungen etwas radialwärts, aber
dicht neben dem extensor digiti medii, so dass schon dieser

Muskel selbst als ziemlich neutral anznsehen ist, denn er er*

fahrt die sehr geringe Langenveranderang von 0,33 nnd Ofii bei

je 10» Bew^gmigsnmfang.

Anf der ilexorenseite dagegen seigt sich die Ghrenzlinie

bedentend weiter nach der Radialseite verschoben, so dass sie

noch radialwSrts von den flezores indicis gelegen ist, welche

selbstnoch eine verhSltnissmässig grosse Yerkfirznng bei der ülnar-

ilezion erfahren, nämlich derflezor snbUmis eineYerkBtzung von 0,52

und 0,68, nnd der flezor profundus eine solche von 1,07 und 0,91.

Es ist wohl der Grund dieses ungleichen Yerhaltens darin

suchen, dass die Fingermuskeln anf der Dorsalseite mehr in

der Mittellinie der Hand das ligamentum carpi transversum dorsale

RhandL i. pfay«.-aiML Ow. V, F. XV. Bd. 6
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dniv]is»*t/en. während dif* Flcxorcu iiudir auf die Fliiarsrif e ]iinüb<»r-

gedrängt unter dem ligamentuni carpi transversum volare hindiireli

treten, und desshalb sänimtlidi als Ulnarflexoren wirken nuisst^n.

Von den beiden die Finger nicht erreichenden Ulnartlexoren.

nämlich dem extensor und tlexor carpi ulnaris ist nur zu er-

wähnen, dass sie beide sehr kräftige Vertreter dieser Funktion sind

und zwar der extensor in noch höherem Grade, als der flexor, 8ö

dass derersterekräftiger wirkt, als irgendeiner der übrigen Muskeln.
Um nun noch einen I clierblick zu geben über die Wirkung

jedes Muskels aot' die einzelnen Q-elenke. und um zugleich einen

Vergleich zu ermöglichen , wie stark die Muskeln auf jedes ein-

zelne G«lenk wirken, mag zum Sohlnsse noch Tabelle Nr. VIII
hier Platz finden, inVeloher jedem einzelnen Muskel die Bezeich-

nung der Gelenke und zugleich die Grosse seiner Verkürzung
hei Bewegung in diesem Glelenke heigeilgt ist.

Tabdle Nr. VIIL

Articolatio radio-

carpea

Name des Muskels.

Art. neta- Art. iiii- 1 - An inter-

carpopha- Iphalaugea pbalange»
laugea I II

Ab» nndAd-
dvetiatt « FlesloB anit

BacteiMion
nm 100

1.

2.

3.

4.

ö.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Fleior carpi radialis

Flexor carpi oluaris

Extensor cariu radial. lon^.

Kxtcris. ( arpi radial, brevis

Kxtuus. carxii ulnaris .

Flexor poUicia . . .

Extensor poUicis long.

Extons. pollicis brevis.

Abdnctor pollicis longus.

Flexor snblimis iiulici.>«

Flexor profundus iudicis

Flexor sublimis dig. mudii

Flex. profundus dig. medii

Flexor snblimis digiti lY
Flexor proftind. digiti IV
Flexor tnblimis digiti V
Flexor profundus digiti V
Exten», coinnuui. imlicis

KxttMiM. propriiis imlü .

Extensor digiti medii .

Sxtonaor digiti IV . .

BxtenMf digiti Y . .

R 3,02

U 9,7r,

R r.,64

R 3,21

U 9,76

R 1,10

R 4.92

R 8,61

R « 52

U 1,20

U 1,98

U 4.Ö0

U 3,14

U 5,00

U 4.86

U 4,60

U 5,05

R 1,75

R (»,7»i

ü 0,37

ü 3.04

U 7,66

F 5,46

F 5,58

E 4.49

E «;,oi

E 1,28

F 5,00

E 8.72

F 0,41

F 2,59

F 3.70

F 4,18

F 5,72

F 3,48

F 5.42

F 8,26

F 8^
F 4,10

E 6,41

E (i,07

E 6,43

E 5,29

S 2,68

Fleidon und

um Vß

FlexiMi ud Flexioa und
Bzlsuddii ; BsteMioii

.

om SO* ua 90»

V 3.57

F 3,33

F 4,35

F 3,40

F 4,47

F 2,14

F 4.24

F 2,82

E 3,15

E 2.60

E 3,89

E 8,15

B 2,88

F 2,47

F 2,50

F 2,96

F 2,70

F ?

F ?

F ?

F ?

E 1.42

E 1,22

E 1,41

£ ?

S ?

F 1,50

F 1,06

F ?

I

F ?

E 0.65

E O.I'm

E 0,61

E ?

B ?
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In dieser Tabelle bedeutet z. B. B. 3,02 bei flexor carpi

la^dalis: Der m. fl. carpi ladialis verkürzt sich bei'Beugung des <

Handgelenkes nach der Radialseite um B,02 oder der Muskel ist

ein Badialflexori welcher bei Verkürzung um 8|02 die Hand um
20* nach der Badialseite beugt; ähnlich bedeutet ein vorgesetztes

dass der betreffende Muskel die Hand bei seiner Zusammen-
ziehnng nach der ülnarseite beugt E steht vor den Muskeln,

welche bei ihrer Contraction an dem betreffenden G-elenke eine

Streckbewegung hervorbringen. F vor solcheui welche das Gegen-

theil, eine Bengang bewirken.

Es ist hier in der letzten Tabelle das Mittel aus den Ver-

kürzungszahlen der früheren Tabellen angegeben und zwar jedes-

mal berechnet auf einen Bewegungsumfang von 20", so dass es

jetzt an der Hand dieser Tabelle leicht ist, die Wirkung der

Muskt'ln auf dit^ einzelnen Gelenke miteinander zu vergleichen.

Leider fehlen, wie bereits oben erwähnt die Verkiirzungszahlen

tur die Gelenke des Daumens und die der flexores sublimis und

profundi , sowie der extensores cuniniunes digiti IV und V am
I. und II. Interphalangealgelenke. doch darf nmn woiil annehmen,

dass sich diese Muskeln in Bezug auf die letztgenannten Gelenke

ziemlich ähnlich verhalten werden , wie die gleichnamigen Mus-
keln von Zeige- und Mittelfinger. An Stelle der fehlenden Zahlen

für diese Muskeln wurden (?) gesetzt.

Einer weiteren Erklärung durch Worte bedarf die vor-

stehende Tabelle wohl nicht; sie gibt in übersichtlicher Weise
eine susammenfassende Darstellung der wichtigsten. Resultate

der vorliegenden Arbeit»
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Heber

uavollkoHUiuüie Eutwiekluiig der GeseblecbtsttrgaBe.

Von

Dr. DIODATO BOBRELLI,
P«r. PkofaMor der med. KUaik an der ligL üniTenltit ia Neapel«

In den Provinzen von Süditalien ist die Malaria eine der

verbreitetsten und gefSbrlichsten Ursachen Tielfacbor Krankheits-

formen. Wir können geradezu sagen, dass sie gefahrlicher ist

als alle anderen Infectionskrankheiten. Biese können nämlich

entweder epidemisch in einem bestimmten Landstriche auftreten

nnd grosse Stexbliohkeit venirsachen; aber nachdem die Epidemie

aufgehört hat, verschwindet, wShrend eines kürzeren oder l£ngeren

Zeitraumes jede Spur der Krankheit, oder es zeigen sich nur
hie und da vereinzelte und grösstentheils leichte Fälle, ohne eine

bleibende Spur unter der Bevölkerung, unter der sie vorkamen,

zurückzulassen.

Von der in einer bestimmten Gkgend herrschenden Malaria-

infection kann man hingegen nicht dasselbe sagen. Sie ist ein

schleichendes Gift, das alle Tage eingesaugt, sich manchmal in

mehr oder weniger heftigen Formen kundgibt, aber nocb öfters

ttickiscb und alinungslos ihr zerstörendes Werk vollbringt, bis

endlich der vorher blühende nnd gesunde Organismus vollkommen

umgewandelt ist. Die traurigen Folgen des Malariainiasnia treffen

also einen grossen Theil der Bevölkerung, die in den intecten

Gegenden lebt, und unter der mit der Zeit ein organischer Ver-

fall stattfindet, dem unvermeidlich ein psychischer Verfall folgt.
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Es ist niclit nasere Absiolity uns hier mit den oiganischen

Yeifiiiderungeii abzugeben, die sieh in Folge der eltronisclien

Hakriainfection entwickeln, und eine gründliche phjsio-patho-

logische Analyse der verschiedenen Erscheinungen, die man in

d^T Malariakachexie antrillt, zu liefern. Wir wollen hingegen

Eur tiiie wichtige Thatsache hervorheben, die schon vor mehreren

Jahren in dem Spital von Gresummaria unsere Aufmerksamkeit

in Anspruch nahm; da sie jedoch damals als isolirter Fall vor-

lag, achteten wir nicht weiter darauf. In den letzten Jahren

sind uns jedoch ähnliche Fälle, sowohl in der Privatpraxis, als

in dem Spital degli Incurabili so häufig vorgekommen, daas sie

ojuere Aufmerksamkeit bedeutend in Anspruch nahmen.

Der erste in G^nmmana beobachtete fall betraf einen Mann
aus Pozzaoli von siebennndswftnzig Jahren, der im Spital mit

den Zeichen einer yorgeschrittenen Malariakachexie aufgenommen
wurde. Die Leber war bedeutend geschwollen; sie trat mehr als

drei Finger breit nnter dem Rippenbogen hervor, die obere Däm-
pfnngsgrense war jedoeb nicht empoigestiegen; die Oberfläche

war glatt nnd hart XHe Kils, die bedeutend an Volumen ange-

nommen hatte, war so herabgesunken, dass nur eine kleine DSm-
pfimg in ihrer normalen Lage wahrzunehmen war; mittelst der

Palpation jedoch konnte man sich übeneugen, dass ihr fiand

nach unten die Crista iliaca und nach yom die linea alba er-

reichte. Nicht nur die Grösse und glatte ObeiflKche, sondern

auch die enorme Consistens der besagten Organe Hessen eine

amyloide Degeneration vermutben. Der Magen, der ziemlich stark

erweitert war, functionirte schlecht. In dem Respirationsapparat

Hessen sich die Zeichen eines leichten Katarrhs nachweisen. Das
Herz, das durch die Magenausdehnung bis zum 4. Intercostalraum

hinaufgedrängt war, Hess ein leichtes systolisches Geräusch an

seiner Spitze vernehmen. Der alljc^emeine Zustand war ziemlich

herabgekommen, die Ernährung ziemlich verfallen und es lag

eine nicht unbedeutende Hydraemie vor. Aber das, was unsere

Aufmerksamkeit besonders auf sich zoir, war die unvollkommene

Entwicklung der Geschlechtsorgane, die durchaus nicht dem Alter

des Kranken entsprechen, ja kaum dem eines Kindes von B—

9

Jahren. Aof dem Schamhügel waren g^r keine Haare, einem

•ehr kleinen männlichen Gliede fehlte die Erection und die Hoden

emiehten kaum die Grosse einer kleinen OUtc. An diese un-

fsUkommene £ntwicklung der Geschlechtsorgane reihten sich,

uiQui^uü üy Google



86 BOBBSLLI: Ueber uuvuUkouimüue Entwicklang der (jreüchlctbuorgaae.

als andere Thatsachen, der vollkommene Mangel von Ilaaren im
Gesicht und die feine weibliche Stimme.

Der Geisteszustand des Kranken war beinahe der eines lilioten.

Er kümmerte sich p^anz und gar nidit um seine Lage; er lie.ss

keine Klage laut werden und Latte keine andere als körperliche

Bedürtnisse.

Wir erfuhren theils von ihm. theils von seinen Eltern, dass

er in Pozzuoli geboren und autgewachsen war. einer Gep^end,

die wegen der Inten.sität der ^ralariainfection wälirend der 8om-
raermonate allbekannt int. Als Sohn eines Bauern lebte auch er

als Bauer auf dem Lande und wurde kärglich mit ärmlichen

Lebensmitteln ernährt. Fieber scheint er nicht gehabt zu haben,
aber schon von Kindheit an war er immer mager und ein wenig
herabgekommen. Zur Mannbarkeit gelangte er nicht, dangen
wurde sein Zustand mit den Jünglingfsjahren ein immer trau-

rigei*er. Der Umfang des Bauches nahm zu und da ihn die Sei-

nigen ganz unbrauchbar zur Feldarbeit, aber des nöthigen Unter-

halts und der Pflege bedürftig fanden, so wurde er in das Spital

gebracht.

Hier blieb er über einen Monat und wurde gut mit Fleisch-

speisen genährt Er nahm Chinai Eiseniiräparate und Liquor
Fowleri, was ihm zum Vortheil gereichte; so ging er fort und
wir sahen ihn nachher niemals wieder.

Nach diesem ersten Fall folgten andere ähnliche Beobach-

tungen. Wir erwähnen wegen seiner Wichtigkeit eines Bauern,

aus Cilento, der schon das 25. Jahr erreicht hatte. Der Zeug-

ungsapparat war last jj;aiiz kindlicli geblieben ; schwache Erectio-

nen zeigten sieh bisweilen beini Stuhlgang, aber von Sanu^nab-

sonderung war kein Zeiclien vorhjinden. Der Schamhügel war

glatt, nur im Gesichte war die r)bere Lippe mit feinem Fhuim
bedeckt. Leber und Wüz waren zienilicli geseiiwolleu, die Haut-

farbe war blass und erdfalil, Obwolil lierabgekommen und hy-

draemisch hatten doch seine Kräfte nicht viel abgenommen, so

«biss er noch im Stande war, sich wegen seiner Beseliäftigungen

aufs Land zu bogeben. Im September 1870 von einem hartnäcki-

gen Fieber befallen, kam er zu uns, um sich Rath zu erholen.

Auch er war in einer Sumpfgegend geboren und hatte am Jn-

fectionsherd gelebt. £r erzählte, dass er in seiner Kin Iii eit viele

Monate Fieber gehabt hätte, und nachdem dieses endlich üher^

wältigt war, blieb er doch immer schwach und kränklich« Seine
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'Sahrmisi.sinittel wartMi änulicii : (jrrUiizoiig, beinalie alle Tage,

Kartuäeln und Brot von tiirkisfliPni Weizf-u: (ir-niüsf' Uiswfilfn.

Fleisch und Wein äitaaerst selten und nur bei grossen Jfestiicli-

keiten.

Von älinliohen Fällen liahen wir über 30 ant'i^fzeiolinet und

bei allen begegneten wir mebr oder weniger denselben Thatsachen

and denselben bestimmenden Momenten. Wir haben gegenwärtig

in dem 2. Saal des Spitals degü Inoarabili drei Fälle, welche

unsere Studien über diesen G-egenstand vervollständigt liaben.

Zwei der Individuen sind Brüder, 'und lieisaen Ferdinand und

Martins Pezzillo, der eine ist 15 und der andere 17 Jahr alt.

Sie sind in San Lorenzo Maggiore im Beneventano'schen geboren

and aufgewachsen
I
und wurden sehr frühzeitig zur Feldarbeit

angehalten. Im letztveigangenen Herbste war die Fieberepidemie

in ihrem Dorfe sehr gefährlich und mörderisch, und auch die

beiden Bruder Pezzillo wurden davon ergriffen und zwar sehr

heffciir; wesshalb sie, nachdem sie davon sehr übel zugerichtet

blieben, sich zu ihrer Wiederherstellang in unser Spital begehen

haben. Sie' erzählen jedoch, dass ihre Gesundheit, auch bevor

de am Fieber litten nie eine vollkommene gewesen sei, auch

dass sie sich nie einer vollkommenen kraftigen Körperentwicklung

nnd einer gesunden Gesichtsfarbe erinnern.

Beide sind bhiss, mit leicht erdtahler Beimischung. I)ie Er-

nährung ist nicht sehr verfallen. i)ie Milz und die Leber, ob-

gleich angeschwollen, tieten wenig unter dorn Hippeiiliogen her-

vor. Der Appetit und die Verdauungsfun' tionen sind g»\<und.

J)as Fieber liat sich nicht wieder eingestellt. Alle beide haben

die Mannbarkeit nicht erreicht; beim älteren entspricht der jMMiis

einem Alter von 9— 1(1 Jahren. Iteim jüngeren dem eines Kindes

von 7 Jaiiren. Ihr Ansehen ist verständig, ihre Stimme fein,

knabenhaft.

Aber wichtiger ist der dritte Kranke, Heinrich Petrungaro

16 Jahre alt. Er ist von Neapel und hat in den niederen be-

völkerten Stadtvierteln gelebt Auch hat er immer nur karge

nnd wenig nahrhafte Kost genossen, und dann brach das Fieber,

vne er erzahlt nach einem grossen Schrecken aus, den er eines

Tages überstanden. Seine GKssiohtsfarbe ist äusserst blass, fast

wschsfarben, und auch die seit mehreren Monaten im Spitale mit

ilua vorgenommene Behandltug hat gerade nichts Erhebliches an

demselben geändert Die Milzdämpfung erreicht in der H5he
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der 7. Rippe , nach vorn «lie vordere Axillarlinie, nach hinten
die Paravertebrallinie ; die Geacliwulst reicht jedoch nicht unter
dem Rippeiilxtf^cn herab. Die Grenzen der Leber sind kaum ver-

ändert. Al)er das, was wirklich ganz besonders bei ihm ist. sind
die äusserste Kleinheit der Statur und des Zeugungsapparats, der
beinahe ganz kindlich geblieben ist. Die Hoden erreichen kaum
die Grösse einer Bohne j es fehlen wirkliche £rectionen, und ein
gewisser Grad von Anschwellung aeigt sich nur bisweilen beim
Stuhlgang. Wir geben hier das Tergleichende Mass der drei
Kranken.

Xanon Alter SUtar
Cmfiuig d.

Bniit
Tinfang «l.

BaiKii«»
rmfang d.

Scbidela
Nano-ov-
cipUCnnTP Ur Cunre

PezxUlo I 17 J. 1,50 m 0.79 0,81 0.540 0,335 0.320

PesziUo II 1 n 1.42 „ 0,76 0,76 0,535 0.320 0,315

Petmagan» 16 „ n 0,70 0,68 0,554 0.350 0.320

Hieraus ist in Bezug auf die Statur ersichtlich, dass alle

drei von der mittleren abweichen ; beim Petrungaro jedoch fällt

sie weit mehr herab, indem sie 1,29 ausweist anstatt 1,59 was
die normale Mittelstatur seines Alters wäre. Bei ihm ist auch

die Entwicklung der Zeugungsnrgane am unvollkommensten ge-

blieben : während seine Scliäd«ddurehmesser um ein bedeutendes

jene der (Tcbrüder Pezzillo übertreft'en. Es entspricht diess aueli

vollkommen der intellectuellen Entwicklung, welche beim ersteren

viel lebhafter ist als bei den anderen.

Wenn wir die hauptsächlichen Bemerkungen zusammenfassen

wollen, die sich aus den von uns beobachteten Fällen ergeben,

80 können wir Folgendes feststellen:

1. Der Stillstand der Entwicklung des Zeugungsapparats ist

mehr oder weniger vollkommen und steht nicht immer in Pro-

portion znm Grad der Alteratton der hypochondrischen Organe;

denn manchmal wie beim Petrungaro, kann er sehr bedeutend

sein, während der Milztumor verhältnissmässig klein ist.

Wir bemerken jedoch, dass bei diesem die Anämie den

höchsten Grad erreicht.

2. Mit dem Stillstand der Entwickinng der Zengmigsorgane

fanden wir immer bei vollkommenem Mangel der Haare auf dem

Schamhügel und im Gesieht, eine kindliohe Stimme und weich*

liehen Charakter verbanden.
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3. Die Statur ist im allgemeinen wenig entwickelt; in den

meisten Fällen bleibt sie bei unseren Kranken unter der ge-

wöhnlichen Mittelgrösse zurück, und in anderen sinkt sie tief

hemh. wie bei dem PetrongarOi bei dem sie sich kaum bis 1,29

erhebt

4. Der psychische Zustand zeigt im Allgemeinen einen sehr

niederen Grad. Bei lunt'en von unseren Fällen erreichte er bei-

nahe den Idiotismus. In den meisten anderen Fällen bemerkten

wir nur Stumpfsinn mit Torhemohender Afftathie, bei vieren ge-

wohnliche Intelligenz beim Petrnogaro hingegen selir aufgeweckte

Capacität.

5. Nur bei funfen von unseren Fällen haben wir das naso-

oec^tal nnd bi-aorioolar Mass nach der Methode des Trotnbotto

genonunenf daa heiat: indem -wir das Band bei der Nasenwurzel

anlegten nnd der Sagittallinie folgend, bis zu der protnberantia

occij^talis missen, nnd dann von einem €^h5rgang zum anderen

über den Scheitelpunkt Bei keinem dieser FSUe fanden wir

den hi-aurioolar Diameter fiberwiegend, ein wichtiger Umstand,

den ÜVombaUo stets bei den Cretinen vorftuid und Hammand bei

drei interessanten Fällen yon zurfickgebliebener Entwicklung i)

Bei einigen fanden wir mongolisches Aussehen, nnd bei mehreren

Prognatisnus.

6. In allen 30 Fällen war die Ursache des Stillstandes der

Entwicklung die langsame Vergiftung der Malaria, die beständig,

schon von Kindheit an einwirkte. Aber wir finden überdiess

noch zwei andere ätiologische Momente von grosser Bedeutung:

die ungenügenden Nahrungsmittel, und die für die Kräfte unver-

hältnissmäissige Muskelarbeit. Und wir machen auf diesen Punkt
besonders aufmerksam, damit er wohl beachtet werde. Von den

Wirkungen des Einflusses der Malaria haben wir die traurigsten

nnd seltsamsten Folgen in allen Altersstuten des Lebens wahr-

genommen. Aber so lange die Einwirkung des (xiftes durch gute

Nahrungsmittel ausgeglichen wird, nimmt die Krankheit die ge-

lindesten Formen an, und die Geschlechtsentwicklung wird nicht

aafgelinlten.

Wenn das erfolgen soll» ist es nöthig, dass die beiden Krank*

lüttsfaetoren mit einander rerbunden sind.

J) JOammomd md JMmt, Nenoliisioil Oniteihnliin. Hev-Tork 1879.
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Es ist nicht ohne Interesse naclizutorsclien auf welche Art
die MalariaintV'ction wirke um die physi<)h)gische Entwicklung
des Zeugungsap]>arate8 aufzulialten. Letzterer hat im Unter-
schiede Von den anderen organischen Apparaten keine fnrtsdir.'i-

tende Entwicklung, die mit dem Alter parallel fortlieft', sundfrn
bleibt so zu sagen viele Jahre lang nur entworfen, bis ein Mo-
ment eintritt, wo er rasch die Vollkommenheit seiner Entwicklung'

erreit Ii t, die von einer neuen Function, und von einer Umwand-
lang fast des ganzen Organismus begleitet wird.

Eine solche Umwandlung ist beim weihlichen Geschlecht
überraschend, besonders in den südlichen Ländern; wo man
Mädchen im kurzen Verlauf von wenigen Monaten ihr ganzes
Aussehen yerändern sieht; ihr Busen wölbt sich, die Formen
runden sich ab, uikd mit dem Erscheinen der Menstruation nimmt
auch das Gesicht einen neuen Ausdruck an, und enthfiUt das
Erwachen einer neuen moralischen Welt.

Bei dem Manne unterscheidet die Umwandlung das Geschlecht

besser; mit dem Erweitem des Laiynx hört die weibHche Stimme
auf ; die Wangen fangen an, sich mit Haaren zu bedecken, welche
als die Zeichen der Mannbarkeit und Kraft erscheinen.

So scheint es als ob in der Kindheit der Geschlechtsunterschied

latent bliebe ; daher kommt es, dass nnr ein geringer Unterschied

zwischen Knaben und Mädchen beim Susseren Anblic)c und hin-

sichtlich ihres moralischen Charakters stattfindet. Während dieser

ganzen Zeit wird durch die Ernährung mehr ersetzt als täglich

verloren geht, und das Mehr wird vom Organismus ausschliesslieli

zur Körperentwicklung verwendet: aber, wenn dieselbe ungefähr

ihr Ende erreicht hat, so wird ein Theil des üeberfiüssigen dazu

verwendet, den Bau des Zrugungsapparates zu vervollstäudigen

und dessen Function zu entwickeln. (Viorordt).

Soll das geschehen, so ist es also nöthig. dass sieh in der

organischen Bilanz ein Ueberschuss des , Haben" über das .,Soll-

ergebe, und dass sich der Organismus in einer kraftvollen Er-

nährungsfiük befinde. ITehlt das, so erleidet die Entwicklung

des Zeug^gsapparates entweder eine mehr oder weniger lange

Verspätung, od^ sie kann ganz und gar aufgehalten werden.

Eine Menge von Beobachtungen bestätigen diesen Sata.

Und in der That sehen wir, dass sich die Periode der Mannbar-

keit verschiedener Ursachen halber mit bemerkenswerthem Unter-

schied in den Jahren darstellt. Im allgemeinen ist sie im nörd-
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liehen Klima verspätet, und zeigt sich sehr frühzeitig im Süden,

wo iler Lebensprocess gewiss viel schneller vor sicli gelit. Ueber-

Jiess begegnen wir. selbst in unseren BreitcL^i-aden, dem gritsj^ten

Unterschied, indem sich das Alter der Maiiiil>arkeit zwischen 10

und 16 Jahren zeigen kann, und wir werden in den meisten

Fällen finden, dass bei den Mädclien das verspätete Ersclieineu

der Menstruation immer den Zustand einer schwachen Körpercon-

atitution begleitet, so dass sie sogar einer ihrer besten Beweise

ist. Das Entstehen einer acuten Krankheit in der Periode, welche

der Pubertät vorangeht, verspätet dieselbe immer und wenn sich

in dieser Zeit eine schleichende Krankheit entwickelt, welche

Auszehrung nach eich ziehti so zeigt sich die Menstruation gar

nicht, und wenn sie schon angefangen hatte, so verschwindet sie.

Hierane können wir schlieaseni dass der Organismus in keinem.

Aogenhlick des Lebens einer so grossen Emahmngsenergie be-

darf als in der Entwicklungszeit; weil da die wichtigsten Organe
Inr die Brhaltang des Menschengeschlechts ihre fnnctionelle Yer-

Tollkommnong haben, welche anf den ganzen Organismus einen

Einflnss ausübt, indem sie denB^n aller anderen Organe befestigt

Aber wenn in dieser Zeit die organische Bilanz wegen nicht

genügendem ^flaben" gestört wird, so werden die Folgen hieven

sehr traurig sein, weil der Zeugungsapparat nicht seine Vervoll-.

kommnnng erreicht, wesshalb wir nachher nicht geringen Schaden
im ganzen Organismus werden entstehen sehen.

Und wirklich begegnen wir bei den Weibern mit jedem

Schritte Beispielen dieser Art. Der grösste Theil der Neuropa-

thien, die Unfruchtbarkeit und nicht wenige andere Krankheiten,

welche dem G\ nakulofj;eu ein weites Feld von Beobaclitungen er-

ölf'nen, rühren nach unserem Erachten zum grossen Theil von den

nicht günstigen Gesuudlieitsbedingungen in der Kindheit her und
von der abnormen Entwicklung der Zeugungsorgane.

In jedem Lebensalter .schadet gewiss eine Atmosphäre, welche

nicht ganz für die organischen Bedürfnisse der Körperconstitution

geeignet ist; aber wenn der Organismus schon vollkommen aus-

gebildet ist, 80 ist der Schaden bei weitem geringer, als bei noch
nicht vollkommener Entwicklung; denn im ersten Falle kann

durch Veränderung der Verhältnisse abgeholfen werden, im letzten

iiiiigegen entsteht ein beständiger Defect.

Nun ist aber von allen ungünstigen UmständeUi welche die

piiysfologiache Atmosphäre des Organismus stSren können, keiner
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vielleicht so schädlich wie die langsame und beständige Ein-
wirkung der Malariaiiift'ction und der Schaden, welchen sie zur

Folge hat, erreicht im Verein mit ungenügender Kost und über-

triebener Muskelarbeit, den höchsten Grad. Dann geschieht es

wohl, dass von einer Seite das Krankheitsagens und die Muskel-
arbeit die Ernährung der Gewebe zerstören, während von der
andern der Ersatz weit unter dem Bedürfnisse zurückbleibt.

In der That nehmen wir in den mia.^matischen Gegenden
wahr, dass nicht alle Leute, welche der schädlichen Einwirkung
ausgesetzt sind, auf gleiche Weise erkranken, und wenn wir, von
besonderen Einwirkungen absehend, ein allgemeines Gesetz fest*

stellen wollen, so können wir behaupten: dass die elendesten nnd
Schlechtgenährtesten Leute die sind, an welchen der grösste

Schaden sichtbar ist. Und wenn die beiden Bedingungen vereint

schon von Kindheit aa einwirken, so ist es natürlich, dass die

Entwioklnng jener Organe und Fnnetionen, welche die VollstSn-

digkeit der Mannbarkeit und Kraft darstellen, nnd die daher
kraftvolles Gedeihen erfordern, anfgehalten wird.

Ans diesen Beobachtungen entstehen hinsichtlich der Gesund-
heitspflege in der Kindheit wichtige Folgen, denen man viel mehr
Sorgfalt widmen sollte als bisher, denn die Zukunft eines Volkes,

sowie sein materielles und moralisches GMeihen, hängen von
der Art ab, wie man die „Fflanse Mensch* sich entwickeln Ifisst.

In dem Lebensalter, wo der Organismus su einer yollstän-

digen und vollkommenen Entwicklung des Zusammentreffens der
• günstigsten Umstände bedarf, gerade in diesem Lebensalter kann

der Mangel einer entsprechenden Atmosphäre beim Individuum

den grössten Schaden herbeiführen und der Species die Marke

der Erniedrigung und des Verfalls aufdrücken.

Es wäre zu wünschen, dass strengere und besser vollzogene

Gesetze die Kinder von der harten Arbeit schützten, der sie

unterworft^n wer len; besonders in den Ländern wo Industrie und

Handel am meisten blühen. Es wäre frrner zu wünschen, dass

Erzieher und Familienväter die Gefahr begriffen , womit der

Mensch und die Gesellschaft bedroht werden, wenn die Jugend

nicht mit der vollkommensten Gesundheitspflege überwacht wird.
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EMaebe Methoden uud Instruiueote zur Widerstasds-

messDDg insbesondere in Elektrolyten.

Von

F. KOHLRAÜSCH.
Xitgot«iU «m 21. Febraar 1880.

Bie Aufgabe elektrische Widerstände in PliUsigkeitexi zu
bestimmen trifft nicht allein den Physiker. Das elektrische

Leitangsvermogen einer Substanz gehSrt zu deren fandamentalen
Eigenschaften, und es ist offenbar wünschenswert, dass ahnlich
wie etwa die Dichtigkeit, das LichtbrechungsvermSgen, die spezi-

fische W&nne, so auch die elektrische Leitnngsföhigkeit eines

KSipers eine leicht messbare Gtrösse werde.
Nachdem die frühere UmstSndlichkeit und grösstenteils

üqgenauigkeit solcher Messungen durch die Anwendung von
WechselstrSmen beseitigt worden war, wünschte ich auch die

instmmentellen Ansprüche, welche das neue Verfahren mit sich

brachte, zu vereinfachen. Denn wenn auch die erste von Sijjjwldt

und mir beschriebene Beobachtungsweise später in den Hülfs-

mitteln und in der Ausführung wesentlich vereinfacht wurde da-
durch, dass an die Stelle der treibenden Sirene ein Ulirwerk
trat und dadurch, dass man die Strommessung auf eine XuU-
methode zurückführte, so blieben der kostspielige rotirende Magnet-
inductor und das, allerdings genaue aber grosse Vorsicht er-

heischende und nicht einfach aufzustellende Elektrodynamometer
doch Bestandteile unseres Verfahrens, welche dessen weiterer

Verbreitang im Wege standen.

uiQui^uü üy Google



94 KOHLUAUSCH: fiin&che Methoden n. Inetnunente «nr Wideratandmc—ung

Es soll hior gezeigt werden, wie man diese beiden Teile

durch andere Hülfsmittel ersetzen kann , die weder in der Her-
stellung noch in der Anwendung an Einfachheit etwas zn wün-
schen übrig lassen.

Der Stromerreger.

Schon in einem vor Kurzem erscliienenen Aufsatze habe i<-h

erwähnt, dass mit gleichem Erfolg wie die Wechsclströmi; des

rotirenden Magnets diejenigen eines Stroiuuiiterbrechers gel)rauclit

werden können. Ich bediente mich damals des DKhois-J!< i/mo)i(i-

sclien Scblittenap])arates. Ein für unsere Anwendung besonders

eingerichteter Indurtionsapparat lässt jedoch einige Vorteile er-

zielen. Ich habe das Instrument in folgender Grestalt gebraucht.

Während der gewöhnliche Inductionsapparat den Zweck
eines möglichst plötzlich verlaufenden Oeffnungsstromes im Auge
hat, ist für uns vielmehr ein möglichst gleichmässiger nicht zu
rascher Verlauf der Schliessnngs- und Oeffiiiingsströme wtbischens-

wert. Daher besitet der Apparat anstatt des Eisendrahtbündels

einen soliden Eisenkern, einen weichen Cylinder von 16mm
Durchmesser und 100 mm Lftnge.

Auf diesen Kern ist der inducirende Draht von 0,8 mm
Durchmesser in ß Lagen von zusammen etwa 522 Windungen
aufgewunden. U.as eine Drahtende steht in hekannter Weise mit

einem AVjfschen H a m m e r in Verbindung, dessen Unterbrechungs-

stelle um der Sicherheit des Schlusses willen durch einen ver-

stellbaren (^uecksilbernapf mit eintauchender scharfer Platin-

s])itze gebildet wird. Zur Vermeidung der Quecksilberditmpfe

wird ein wenig destillirtes Wasser auf das Quecksilber gegossen.

Die Platinspitze sitzt in gewöhnlicher Weise an einem federnden

Stiel, der zugleich ein Stückchen Eisen als Anker trägt. Die

Feder führt etwa 100 Schwingungen in der Secunde aus, ent-

sprechend also einem 20ü-maligen Stromwechsel in der Secnnde.

Bewegt wird der eiserne Anker vermöge der Anciehnng von

einem Fortsats des Eisenkerns. Ein Sohranbchen mit feinem

G-ewinde ISsst den Abstand des Ankers von dem eisernen Fort-

satz verstellen.

Als indncirte Spule sind dann über den inneren Draht

etwa 2800 Windungen eines gut mit Seide isolirten 0,4mm dicken
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Drahtes gewiekelt, getrennt in «wei Abteilungen, die mittels

einer StöpselVorrichtung wie swei galvanische Elemente einzeln

oder hinter- oder nebeneinander verbanden als Erreger der

Wechselströme gebraucht werden können.

Als galvanische Säule für den inducirten Strom eignen sich

etwa zwei kleine Bunsen'achej oder drei Dante/rsche oder sechs

bis acht Smee'Boke Becher.

AnsgefÜhrt ist der Apparat in der Werkstätte von Herrn

Enjfen Hofimann in WGrzbnrg.

Das Elektrodynamometer als Strommesser.

Deneben beschriebenen Indnctionsapparat kann man gerade

80 wie den Rotationsinductor mit dem Dynamometer in der Brücke

verbinden •

Ich will hier auf oine Fehlerquelle bei dergleichen Bestimm-

ungen hiiiwf'isen. Wenn niimlich die heiden Dynamometerrollen

nicht .senkrecht auf einander stehen, so induciren die Wechsel-

sstrüme der einen Holle auf die andere, wa.s heträchtliche Fehler

in der Messung nach sicli ziehen kann. Die genau senkrechte

Stellung lässt sich übrigens mit den Wechsel.striunen leicht

priiten. Man schliesst zu dem Zwecke die eine Rolle durch den

Inductor, die andere aber einfach in sich selbst. In der richtigen

gegenseitigen Stellung darf alsdann keine Ablenkung erfolgen.

Für die Beobachtung unserer Wechselströme kann man dem
H'€6er^schen Dynamometer eine etwas handlichere G-estalt geben.

Anstatt nSmlich die Stromleitungen sn der beweglichen Rolle

durch zwei AnfhSngedrfihte tu vermitteln, welche immer eine

nmsündliche Anfb&ngong mit sich bringen, kann man sich auf

einen AnfhSngedraht beschränken nnd die andere Leitung dnrch

eme Elektrode erzielen, welche unten an der Rolle angebracht

ist und in ein Gefass mit flftasigkeit (verdünnte Schwefelsäure)

nntertancht. Hierdurch entgeht man nicht nur der bifilaren

Aufhängung, die manche üebelstände, auch in der Gonstanz der

Einstellung bietet, wenn die Drähte sehr nahe zusammengelegt
werden müssen, sondern man erzielt auch trotz dem ganz kurzen

Vergl. K, nnd Orotrian, Pogg. Ann. CLIV. 3.
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Aufhängedraht eine grössere Empfindlichkeit des Instrumentes.

Das Instrument wird also leicht transportabel. Auch die Dämpf-
ung der Schwingungen durch die Flüssigkeit nimmt dem Dyna-
mometer seine sonstige für die Beobachtung unbequeme Unruhe.

loh habe die äussere, feste Holle ans zwei Hälften zusammen*
gesetzt, so dass die innere Bollo viel leiohter geworden ist und
rascher schwingt Der Verlust an Empfindlichkeit durch die

Dnrchbrechung des Kultiplicators ISsst sich durch seine schmalere

Gestalt wieder einbringen.

Den bis jetzt angesteUten Proben nach scheint das Dyna-
mometer in dieser Gestalt für Wechselströme gut brauchbar

zu sein.

Dasselbe ist gleichfalls von Herrn Ilartniann ausgefülirt

worden.

Das Bell'sohe Telephon als Btrommesser.

Werden die Wechselströme durch ein Telephon geführt, so

tönt die angezogene Platte. Der Sinusindnctor bewirkt diese

Töne verhältnissmässig schwach. Die durch Unterbrechung er-

zeugten Wechselströme aber verlaufen plötzlicher, und das Tele-

phon in die Brücke eingeschaltet zeigt sich bei dem vorhin be-

schriebenen Tnductionsapparat geeignet, um sehr scharf zu beur-

theilen, wann der Brückenstrom verschwindet. Unter günstigen

Bedingungen lässt sich das Entstehen eines Stromes schon bön-n.

wenn zwei Widerstände in den Verzweigungen um viel weniger

als ein Tausendtel ungleich gemacht werden').

Da eine solche Empfindlichkeit für die meisten Zwecke ge-

nfigt, so haben wir also für die Wechselströme ein Prtifnngsmittel,

welches selbst die gewöhnlichen Galvanoskope an Einfachheit

fibertrifit*

Selbst für metallische Widerstände, die nicht aufgespult

sind, kann man die Wechselströme mit dem Telephon Torteühalt

yerwenden.

I) ÜB nicht doreli dm StroaumtarlHrMher gestört m weidra, mag maa d«A

iBdnctiooMppumt in «in«m anderen Zimmer anfetellen oder deneelben anf eine weiolm

Unterlage aetsen nnd daa freie Ohr mit etwaa Watte ventoplto.
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Beobachtungen mit dem Telephon in der Brücke, wenn in

einem Zweige eine Flüssigkeitsselle eingeschaltet ist, hat schon

Herr Wietlisbach angestellt Seine "Wahrnehmung, dass in diesem

Falle das Telephon durch keine Stellang des Contacts auf dem
Messdraht zum völligen Schweigen gehracht wird, hatte auch ich

unter Umständen, aber keineswegs unter allen Umständen, gemacht.

Sind die Elektroden gut platinirt, so Hess schon bei einer GrOaee

on 1000qmm das Verschwinden des Tones nichts za wttnschen

thiig. Anch bei bloss metallischen Widerständen tritt ähnliches

aal Im ersteren Falle ist die Folaxisation, im zweiten jedenfalls

eine Selbstindnction von Drähten, welche nicht vollkommen bifi-

lar aufgespult sind, die Veranlassongi dass der verschiedene

Verlauf des Oeffiinngs« und des Schliessnngsstromes das völlige

Analoschen des Tones verhindert. Herr Wtelilisbaeh hat in seiner

Arbeit eine Theorie der Erscheinung gegeben.

Der Stromversweiger«

Unsere frülieren Messungen wurdun in der Weise ausgeführt,

dass man den Rheostatenwiderstand , welchem der Flüssigkeits-

widerstand gleich war, aus zwei Beobachtungen des Dynamometer-

ansschlages bei verschiedenen, dem gesuchten nahe gleichen Wider-

ständen interpolirte. Wegen der an dem Dynamometer fehlenden

Bämptung war dieses an sich schon empfehlenswerte Verfahren

auch das bequemste.

Bei dem Telephon nun fällt die Veranlassung und auch die

Möglichkeit des Interpoiirens fort, woraus folgt, dass hier dem
Stöpselrheostaten eine Widerstands-Vorrichtung mit stetiger Aen-
derung z. B. ein Schleifcontact in der WJieatstone^sehen Verzweigung

vorzuziehen ist. Dadurch wird zugleich der kostspielige Wider-

stindssats durch eine geringe Anzahl von Yergleichswiderständen

«setzt.

£ine Iteihe von Versuchen, die Herr Long anf meine Veran-

lisBusg ausfOhrtei ergab, dass in der That der ausgespannte Draht
mit Schleifoontact in Yerbindiing mit dem Telephon dnrchans

befiiedigende Besnitate lieferte.

Nnn hat man es bei Flüssigkeiten meistens mit memlich

grossen Widerstanden zn thnn, also empfiehlt sich iBr die Messung

1) Berliner Moutobariolito 1879 & £80.

T«lndL 4. pbji.-aM«L Qm, V. F. XV. B4, 7
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auch in dem Verzweigungsdraht ein grJ'ssi-rer Widerstand als der

auf den gewöhnliflu'n derartigen Vorrichtungen gebrauchte. Be-

liebig dünn aber kann man den Draht wegen der £rwärmuQg und
wegen des unsicheren Contactes nicht anwenden ; ein langer aus-

gespannter Draht bietet andreiseite grosse Unbequemlichkeiten.

Ans diesen Erfinden habe ich den YenEweignngsdiaht auf-
gewunden.

Die so entstandene ^firftckenwalze*, ebenfalls TonHerm
Hartmam ansgeftUirt, bewSlirt sich als sehr bequem und scheint

mir auch f&r andere Anwendungen YorzQge vor dem gerade ge-

spannten Draht zu besitzen.

Eine Abbiblung der BrUckcnwalze findet :^ich am Scliluss.

Die Walze besteht um TenipHraturändeningen rasch auszu-

gleichen aus Serpentin. Dieselbe hat 45 mm Länge und l<X)mm.

Durchraeaser. In die Cylinderfläche ist in 10 Windungen eine

Schraubenlinie leicht eingeschnitten, auf welche der Me-sdraht

(Neusilber 0,2 mm dick, 3 m lang) aufgewunden ist. Der Ge-
sammtwiderstand dieses Drahtes beträgt etwa 25 Q. £.

Als versteUbarer Contact dient wie bei dem iStemei»*8chen

Universalgalvanometer ein BöUchen.

Dasselbe hat eine Bewegung auf einem runden der Cylinder-

axe parallel stehenden Stift und wird mit diesem dnrch 2 Federn
mit geeigneter Kraft gegen den Walzendraht angedrückt. Ver-

m<»ge einer feinon auf den Umfang des Röllchens eingeschnittenen

Nut folgt dasselbe den Bewegungen des Drahtes — so wi»* bei

einer bekannten älteren KheostatenVorrichtung von Jacohi. Damit
Tlieniioj^tröme vorinicden werden, bestehen Röllchen und Axe aus

Neusilber, welche Yorsiciit für die Wechselströme übrigens nicht

notwendig ist.

Die Federn welche die Axe des Böilchens tragen» leiten sn«

gleich den Strom von dem Röllchen weiter.

Die beiden Drahtenden auf der Walxe stehen je mit einer

messingenen Axe der Walze in Verbindung, von welcher die

Leitung zu den äussersten Klemmen geführt ist. Da nun be-

kanntlich ein gewöhnliches Azenlager keine sichere galvanische

Verbindung liefert, so wird die Ableitung von den Axen durch

einen Bfirstenoontact (wie bei den modernen Inductionsma-

sohinen) aus 20 harten federnden Messingdrähten gebildet. Diese

Ableitung hat sich ausgezeichnet bewährt.
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In dem liölsernen Fnw des Xnstminents befinden dcH die

sarYergleichiing dienenden vier WiderstSnde von 1,10,100,1000

Q. £, nnd zwar zwiaclien den fttnf mittleren MesBingklStzen,

die duck StSpsel verbunden werden kOnnen. Diese Answakl von
Widerständen liest fftr jeden sn messenden Widerstand swiscken

0^3 nnd 9000 Q. E. die Möglickkeit sn, stets einen Vergleicks«

dreht zn wäklen dessen Yerhältnis gegen den zu messenden Wi-
derstand im ungleichsten Falle 1 : \/ 10 beträgt; ein für die genaue

Vergleichung noch recht glinstiges Verhältnis.

Ausserhalb der genannten fünf Klotze stehen nun noch zwei

dergleichen; an denen sich die äussersten Klemmen und die Leit-

ungen von dem Walzendraht befinden. Zwischen einen dieser

Endklötze and seinen Nachbar schaltet man den zu bestimmenden

Widerstand und stöpselt auf der anderen Seite alles mit Aas-
nakme der Widerstandsrolle, welcbe znr Vergleicknng dienen soll.

Galvanoskop oder Telepkon werden swiscken das Contact-

Bollcken nnd den Klotz, an welckem der zu bestimmende Wider^

stand kSngt, mittels der betreffenden Klemmen eingesckaltet.

Znr Elimination von üngleickkeiten kann dies reckte oder links

geseheken.

Die Widerstandsgefftflse.

Für die GefSsse, welche die Flüssigkeiten für die Wider-

stsndsbestimmnng aufnehmen, haben wir verschiedene Formen
angegeben. Diejenigen der beigegebenen Fignr sind insofern

voRQsieken, als sie am wenigsten Flfissigkeit bedfirfen. Ick kabe

sokhe CkfSsse jetzt mit Elektroden von 46 mm Dnrckmesser

angewandt. Das Yerbindnngsrokr der beiden Trickter kat etwa

100mm Länge. Für versckiedene gnt leitende Flfissigkeiten sind

natfirlick versckiedene Weiten zweckmfissig. Nimmt man fOr die

engste BSkreetwa 8mm Eckten Dnrckmesser, so geben die best-

leitenden Elektrolyte etwa 80 Q. £. Widerstand in dieser B5kre.

Verfügt man ausserdem überBokrweiten von etwa 14 nnd 25mm
sowie für sehr schleckt leitende Flüssigkeiten nock über ein ein-

faches gebogenes Rohr von 45mm Durchmesser, so wird man
allen Anforderungen genügt haben.

V Pogg. Ann. OLL 881; Wied. Ann. VL &
7*
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Die Elektroden habe ich jetzt versuchsweise aus Silber an-

statt aus Platin herstellen lassen und gut platinirt. Die Stiele

der Elektroden werden in den Hartkantschnkdeckeln festgeklemmt;

Marken an' den GefasewSnden oder an den Stielen selbst lassen

die Tiefe des Eintanehens in die GefSsse fiziien.

Bei der Messung, welche ja einer genauen Temperatorbe-

stimmnng bedarf» stehen die G^efSsse natürlich in einem geeSgneten

Flfissigkeitsbade. Dabei werden sie von einem Drahigestell gi^

tragen* Wenn das Bad mit der Flamme geheizt wird, ist znr

Vermeidung heiaser Strömungen ein doppelterBoden erforderlich;

am einfachsten durch ein in das Bad gestelltes l%M)hchen aus
durchbrochenem Blech oder Drahtnetz mit etwa 1 cm hohen
Füssen gebildet. Auch die beschriebenen Grefasse mit Zubehör
können von Herrn Hartmann bezogen werden.

Die Widerstandseapacität dtT Gefässe ermittelt man dadurch,

dass man eine Flüssigkeit von bekanntem Leitungsvermögen ein-

füllt und deren Widerstand bestimmt. Ich will noch einmal an-

führen, welche von den bereits bekannten Flüssigkeiten ich zu

diesem Zwecke für die geeignetsten halte und ihr auf Queck-

silber bezogenes Leitungsvermögen hinzufügen.

Es haben bei der Temperatur t das LeitungSTCrmögen K
wässrige Schwefelsäure von 30,4 o/o Ht SO4, spec. Oew. » 1,224

E — 0,00006914 + 0,00000118 (t - 18);

gesättigte KochsalzlSBung yon 26,4 o/g Na Ol, spec. Gew. = 1,201

K = 0,00002015 4- 0,00000045 (t— 18)

;

Bittersalzlösung von 17,3 Vo MgSOi (wasserfrei) spec. Gkw. » 1,1S7

K « 0,00000466 + 0,00000012 (t— 18);

Essigsäure yon 16,6 o/g C2 H4 0,, spec Gkw. = 1,022

K = 0,000000152 4- 0,0000000027 (t— 18).

Wenn die Flüssigkeit in dem Gefässe einen Widerstand von

W Q. E. zeigt, so ist die Widerstandseapacität des Gelasses für

Quecksilber von 0*^ 7= W. K. ; besitzt dann eine andere Flüssig-

keit in dem Gefässe den Widerstand w, so findet man ihr auf

Quecksilber von 0^ bezogenes Leitungsvermögen

Digitized by Google



Tarn.

' Google



Heber das Sothel des meDseiilicben Nageus.

Von

Dr. PHILIPP 8TÖHR.

(Mit Tafel I.)

Die Frage nacli der Beacliaffeiiheit des Epithels der Magen*

umenflSehe der Wirbelthiere ist in den letsten Jahren von ver-

schiedenen Seiten in Angriff genommen worden, hat aber Be*

antwortnngen erfahren, die in den wichtigsten Beziehungen ein-

ander geradezu entgegtiiigesetzt sind.

Bei der Aufzählung der über diesen Punkt bisher erschiene-

nen Litteratur glaube ich mich in so fern kurz fassen zu dürfen,

als dieselbe in mehreren vor wenigen Jahren erschienenen Ab-
handlungen sich genau zusammengestellt und in ihren wesent-

lichsten Punkten wiedergegeben findet 0. Ich kann mich dess-

halb wohl darauf beschränken, zunächst hier nur die Gegensätze

hervorzuheben, während ich eine eingehendere Vergleichung der

bis jetzt gewonnenen Ergebnisse mit meinen Beobachtungen an
geeigneten Orten meinen Scliilderungen anzufügen gedenke.

Der Ansicht, dass das Epithel der Mageninuenfläche aus cylin-

drischenZellen bestehe, die gewöhnlich an ihrenobem, freien Enden
geschlossen, SU gewissen Zeiten aber offen seien, steht eine andere

Meinung gegenüber , welche kora dahin lanteti dass das Magen-
^ithel nur seitlich von Membranen begrenzt, oben aber stets

offen sei (SchuJec 2). Der Yordertheil (obere Theil) jeder Zelle

sei, nach einer weiteren üntersnohnng von Biedermann (7), ans-

gefüllt von einem mndlichen oder ovalen Körper, dem sogen.

»Propf*, der ans einer eigenthfbnlichen Modifikation des Zell-

protoplasniaa hervorgegangen sei nnd eine besondere Stmktnr
besHse. Endlich existirte noch eine dritte Ansicht, nach welcher
die Zellen nicht nnr oben, sondern an allen Seiten membranlos

I) Ich verweise z. B. auf die Arbeit von Pestalozzi (y) oder Partsch (lü).
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sind inul durch eine Kittsubstanz (der Zellmembran der andern
Autoren) mit einander verbunden werden (EiJi)i(jer S). Der Autor
scheint indessen diese Ansicht jetzt nicht mehr aufrecht erhalten

zu wollen. Er hält die Zellen jetzt für offen, ob eine Meml)ran
an den Seiten ist odei* eine Kittsubstanz, wagt er nicht zu ent-

scheiden (11).

Das Verhalten des Epithels des menschlichen Magens diesen

Angaben gegenüber zu prüfen , war das nächste Ziel meiner
Untersuchun gen.

Der Magen, welchen ich eine halbe Stunde nach dem Tode
erhielt >)} war Tollkommen leer; die Schleimhautoberfläche war
mit einer geringen Menge ScbleiSnes überzogen und reagirte in

der ganzen Ansdehnnng saner.

Eine XJntersnchung des frischen Magens konnte wegen
Mangel an Zeit nicht vorgenommen werden, da eine grosse An-
zahl andrer Organe präparirt und in die geeigneten Flüssigkeiten

eingelegt werden mussten. Der Magen wurde in lange Streifen

zerschnitten und diese theils in MüUer'sche Flüssigkeit, tlnnls in

Chromsäurelösung (0,o^Iq), in starken Alkohol oder in Osmiumsäure-

lösung 1% gebracht.

Von allen diesen erwies sich der mit J/wWcr'scher Flüssig-

keit behandelte Theil als der beste. Der Magen war, nachdem
er 4 Wochen in der Flüssigkeit, die öfter gewechselt wurde, ge-

legen war, in Wasser, dann in dünnen, dann in starken Alkohol

gebracht. Kleine Stückchen davon wurden in Paraffin^) ein-

geschmolzen und anf dem Mikrotom in feine, bis zu Vioo

dünne Schnitte zerlegt Zum Färben habe ich benützt: Carmin,

Haematozylin,BiBmarckbraun(concentrirteL5sung in 6(P/oAlkohol;

in dieser wurden Stückchen in toto ge&bt, in absolutem Alkohol

von dem überschüssigen Farbstoff befreit, dann eingeschmolzen)

femer Fuchsin (Fuchsin 2,5, Aq. dest 200,0, Aoid acet. 8,0) und

1) Der Magen stammte von dem am 1H. Perember 1879 in Würabnrg hin-

gerichteten Raubmörder Holleber, dessen Leichuam tit r Auatoniie überlassen worden

war. Wie ich einer freundlichen Mittheilnng des Herrn Prof. Jieubold verdanke,

hatte Holleber in den letzten zwölf Stunden nichts mehr ^ronosscn.

Ich gebrauche jetzt eine Mischung von 5u Theileu i'arathn und 2 Theilea

Rindftalg; di«Tor1nliaadlaBg btdiMdbtt,«i6 firttW. DasNibere siehe in wisast

Abhudluiff »Zw Batwiekln&gigeediiehte des Uiodelenichldelt*' ZeitMduift

wiM«BMbaflL Zoolog. Bd. XXXni.
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endlieh wässrige Lü.sunp;en von Anilinblau (nach Heidenhain). —
I>ie gewonnenen Sclinitte wurden meist in hall) (xlveeriu . halb

Wasser autbewahrt; in Canadabalsani eingeschlossene Präparate

and za hell, um feinere Verhältnisse deutlieh erkennen zu lassen.

Ich will nun zunächst schildern, was ich an feinen Schnitten

Ton Stückchen gesehen habe, die in Müller'scher Flüssigkeit nnd
Alkohol gehärtet, mit Carmin und Haematoxylin gefärbt und in

dünnem Glycerin mit stärkeren Vergrösseningen (LeiU Ocul 1.

Object. 8 und Immersionsobject. 10) betrachtet worden waren. Die

groflse Mehrzahl der £pitheLien der Oberfläche erscheint in ihren

oberen, freien Abeohnitteii hell, in den unteren dnnkel, körnig;

ktsterer Abschnitt enthält den Kern. Vergleicht man aber den

Antheil, den beide Subetansen, die helle nnd die dnnkle an der

Zusammensetzung der Zelle nehmen, so erkennt man alsbald, dass

gfuuE bedeutende Verschiedenheiten obwalten. Neben Zellen, die

fiut gänzlich aus dunkler Masse bestehen, findet man wieder andere,

die zum grüssten Theile sich ans der hellen Substanz aufbauen.

Hit diesen Unterschieden sind Verschiedenheiten in der Breite

der Zelle, sowie in der Form nnd Stellung des Kerns verknüpft.

Tafel I habe ich eine Anzahl solcher Zellen abgebildet.

Fig. 1 zeigt Zellen, welche nur aus einer Masse bestehen, aus

körnigem , dunklem Protoplasma. Die Zellen hüben eine Breite

von O.iXK)—0,007 mm; der Kern, w^elclier in der Mitte oder etwas
imterlialb der Mitte der Zelle gelegen ist, ist längsuval und be-

sitzt bei einer Länge von 0.011 mm, eine Breite von 0,00.5 nim.

Feine Linien, Ausdruck der Zellmembran, begrenzen die obern,

freien Enden , sowie die Seiten der Zellen. Die Zahl solcher

Zellen ist eine verhältnissmässig geringe, doch findet man die-

selben a na Uen Orten des Magens, sowohl an der Cardia, — wie an
der Pylorushälfte. Die grosse Mehrzahl der Zellen erscheint in
den auf den folgenden Figuren dargestellten Formen.

Fig. 2. Die Zellen bestehen aus 2 Substanzen, Der obere
Abschnitt jeder Zelle enthält eine helle, hyaline Masse , die zum
grossten Theil aus Schleim bestellt, wie die mikrochemische Unter-
suchung erweist. Soweit die Zelle diesen Schleim enthiUt, ist die
seitliche Zellmembran ausserordentlich deutlich; dabei erscheint
dieselbe anfangs nicht gleichartig, sondern mit feinen K5mchen
^leaetzt, so dass man glauben möchte, dass nicht alles körnige
^toplasma daselbst in Schleim umgewandelt worden, sondern^^ die der Zellmembran sunfichst liegenden Schichten einst-
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weilen verschont geblieben seien. Später verschwinden diese

Körnchen, die seitliche Zellmembran ist dann gleichartig, oft

eigenthümlich glänzend bei starken Vergrüsserungen doppelt con-

tourirt. Weniger ausgesprochen, als die seitliche Membran ist

die obere, welche jedoch mit stärkeren Vergrrjsserungen als eine

feine Linie vollkommen deutlich wahrgenommen werden kann.

Die hier beschriebenen Zellen sind im hellen Abschnitt etwas
breiter geworden ; sie messen da 0,008—0,009 mm. Der grössere,

autere Abschnitt dieser Zellen, welche aus trübkörnigam Proto-

plasma besteht und den längsoyalen Kern enthält, zeigt hier

keine nennenswerthen Verändernngen. Solche sind erst da be-

merkbar, wo helle Sclileimmaase und trübkörniges Protoplasm»
eich etwa zn gleichen Theüen am Aufbau der Zellen betheiligen.

Figur 3 sind solche Zellen abgebildet. Während der obere,

hellen Schleim enthaltende Zellahschnitt sieh
,
abgesehen von

einer Vergrösserung in der Länge und Breite — er ist jetzt

0,01 mm breit geworden. — nicht wesentlidi verändert zeigt, sehen

wir, dass der untere trübkörnige Absclmitt einen nicht mehr so

langgestreckten Kern enthält: Der Kern ist kürzer (0,(X)87 mm
lang) nnd breiter (0,0058 mm) geworden. Noch stärker sind die

Veränderungen an den Fig. 4 abgebildeten Zellen. Hier ist der

Kern kreisrund geworden und liegt im untern Drittel der Zelle.

Fig. 5 erblicken wir endlich Zellen, welche fast nichts, wie die

helle, schleimige Masse enthalten; sie sind noch breiter geworden,

0,0116 mm an der breitesten Stelle; die Zellmembran ist aus-

gebaucht, so dass man statt einer gradlinigen, seitlichen Begrenz-

ung, nunmehr nach Aussen convexe Grenzlinien hat. Der trüb-

körnige Theil solcher Zellen ist auf einen schmalen, am Zell-

grunde gelegenen Streifen redudrt, der Kern hat eine ganz andere

Gestalt angenommen, er ist nun queroval und besitzt nun eine

Breite von fast 0,01 mm, während seine Länge (Höhe) nur 0,005

und darunter beträgt <).

Säninitliche hier beschriebene Formen sind durch zahlreiche

Uebergäuge mit einander verbunden. Ich erwähne noch einmal,

Ich gebraache bei der Zahleuaugabe uooh die Aosdrücke „Länge" (der

Lingsaxe der Zelle) nnd „^ite" (dem QnerdmelinieMer der SSellt entef^reeliend),

obwohl dnreh Gettnltrertademiig des Kernt die Begriffe eigetttUeh nngekebrt

worden eind.
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dass alle diese Zellen an iliren obeni| freien Enden durch eine

Membran geschlossen sind.

Nun findet man aber noch andere Zellen, welche an den

cbem Enden offen zu sein scheineni denn ans ihnen ragt eine

helle Masse herror, derenForm eine finsserst variablei bald mehr
in die Lange gezogene, spitze, bald eine kfirzere, kolbige ist

(Fig. 6 n. 7). Sie besteht ans Schleim. Jede zn einer Zelle ge-

hdrende Masse ist von ihrem Nachbarn getrennt; manchmal sind

aber anch die Massen zusammengeflossen nnd bilden nnn' den
schleimigen Belag welcher anf der innem Oberfläche des Magens
gefunden wird. ( Fig. 6 oben). Sehr häufig sieht man, dass Länge
der herausragenden Masse und Menge des in der Zelle befind-

lichen trübkörnigen Protoplamas in geradem Verhältniss zu

einander stehen. Ist die herausragende Masse kurz, so ist die

Menge des trübkörnigen Protoplasmas eine geringe, je länger

aber die herausragende Masse ist, um so grössere Mengen trüb-

körnigen Protoplasmas finden sich in der Zelle. (Fig. 7).

Was ich hier von .den Epithelien der MagenoberflSche be-

sehrieben habe, gilt anch für die der Magengrübchen. Daselbst

scheint an sehr vielen Stellen der Lihalt der Zellen bis zum
Grande in Schleimmasse^ nmgewandelt zn sein, oft, wie sich bei

genauerer Betrachtung herausstellt, eine Täuschung, die dadurch

hervorgerufen wird, dass der untere trfiLbkÖmige Abschnitt so

gebogen ist, dass er zum obem, hellen flut in rechtem Winkel
steht

Aus diesen Beobachtungen schliesse ich Folgendes:

Der Inhalt der geschlossenen Epithelien der Mageninnen-

fiSche wird schleimig metamorphosirt. Die Umwandlung erfolgt

vom obem freien Ende der Zelle und schreitet allmählig gegen

den Grund der Zelle zu vor; dabei wird der Kern nach abwärts

gedrängt, verliert seine längsovale Gestalt, wird rund, weiterhin

qneroval und liegt endlich plattgedrückt am Grunde der Zelle

nmgeben von den letzten Resten des nicht umgewandelten, trüb-

körnigen PM>toplama8. Die L&nge des Kernes ist von 0,011 mm
auf 0,006mm heruntergegangen, die Breite dagegen von 0,005 mm
auf fast 0,01mm gestiegen. Durch die schleimige Metamorphose

des Inhaltes wird die Zelle aufgebläht, wird erheblich breiter

{vm 0,007 nun auf 0,0116 mm) endlich platzt oben die Zelle, der

MUeimige Inhalt tritt heraus und wird nun durch das sich

Digitized by Google



106 PH, STÖUK: Ueber das Epithel des menschlichen Magens.

wieder veriaelirende trübkürnige Protoplasma allmälilig vollstän-

dig herausgedrängt.

Die hinausgeschobenen Sclileimpfröpfe Hiessen nun zu einer

die Magfuinuenfliiehe bedeckenden Schleinnnasse zuHaninien. Die

unter der Schleimniasse liegenden Epithel ien sind nun wieder
vollständig trübki>rnip; geworden; jetzt l)il(iet sich auch wieder
am obern Ende eine Membran. Jb^ach eiuigerZeit wiederholt sich

das Spiel von Neuem.

Die Epithelzellm der Mageninnenfläche gehen also bei der

ScJUeimproduction nidU zu Grunde, Die schon von Todd und Jyotc-

fttan (1 p. 192) ausgesprochene und seitdem vielfach bestrittene

Ansicht findet hiemit Bestätigung und neue Stütze.

Durch das eben Ausgeführte ist aber die Bedeutung der

schon früher gesehenen (vergl. Költiker 12 fig. 291. 3. p. 413 und
folgende) und von Ebstein (4) „Ersatzzellen''' benannten Gebilde in

Frage gestellt; denn wenn die Magenepithelien bei der Schleim-

production nicht zu Grunde gehen» sind auch die Ersatsselleii

überflüssig; Ich glaube nun diesen Gebilden eine Andere Bedeutung
zusprechen zu dürfen.

Vergleicht man die „Ersatzzellen^ mit den in der Tunica

propria liegenden mphoiden Elementen, so ist die Aehnlichkeit

beider in hohem Grade auffallend. Eine üebereinstimmung bei-

der Elemente ergibt sich in ihrem Verhalten gegen 1% Osmium-
Säurelösungen. Schnitte durch in dieser Lösung gehärtete Schleim-

haut, die nachträglich mit flämatoxylin gefärbt werden, zeigen,

dass die Kerne der Epithelien heller, fast lichtblau gefärbt sind,

wahrend die Kerne der „Ersatzzellen" sowie diejenigen der lyni-

phoiden Elemente von tiefdnnkelblauer, fast schwarzer Farbe

sind. Der Umstand ferner, dass man die ..Ersatzzellen" nicht

nur unten zwischen den Magenepithelien, sondern in allen Höhen

zwischen diesen, bis nahe an die freie Oberfläche gerückt, selbst

in dem diese überziehenden, freien Schleim £ndet, gibt anderen

Auffassungen mehr Berechtigung.

Ich möchte diese fraglichen Gebilde vielmehr als h/inphoide

Zdlen ansehen, welche aus der Schleimhaut (d. Tunica propr.) durch

das Epithel in die Magenhöhle wandern.

Solche Wanderungen finden offenbar auch in Drüsen und in an-

dern Schleimhäuten statt und erklären die Herkunft der Lymph-
zellen ähnlichen Gebilde, der Schleimkörperohen , Speiohelkör-

perchen etc.
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Lymphzellen sind schon öfters im Epithel gesellen und be-

i. hriebeu worden, so erwähnt Machutc (14 p. 441 dann taf. XXVIII
fig. Ii iymphoide Zellen, welche oft in grosser Menge zwischen

den Epithelzellen di(^ Zunge, des Rachens, des Oesophagus und
des Dünndarmes gelagert waivn. Auch ]Vat)irif (13) piht an,

zahlreiche Lymphzellen zwischen den Epithelien gesehen zu

haben ').

Ans dem Umstand, düsa die oben beschriebenen verschie-

denen Stadien der schleimigeii Metamorphose an einem Magen
beobachtet worden sind — man findet häufig mehrere Stadien

auf einen Schnitt — kann man auf eine gewisse Unabhängigkeit

der leimabsondernden Thätigkeit der genannten Zellen von
der Verdauung schliessen. Damit soll jedoch keineswegs gesagt

sein, dass die Verdaaungsvorgäiige von gar keinem Einfiuss seien.

Dieselben beschleunigen sicher 4ie Schleimabsondenmg, während
langer danemder Hongerznstand, z, B. bei winterschlafenden

Thieren, Sistirang derselben snr Folge zn haben scheint.

Ich werde weiter unten noch darauf zn sprechen kommen.

Es bandelt sich nnn weiterhin darum

1) nachzuweisen, dass die an dem gehärteten Magen be-

obachteten Bilder koinc! durch die Behandlung hervor-

gerufenen Kunstprodukte sind, und

2) zu sehen, wie weit sich die bisherigen Beobachtungen

mit dem Nenerbrachten in Einklang bringen lassen.

Was den ersten Fonkt betrifEt, so ist ja schon zn verschie-

den Malen behanptet worden, dass hier durch Beagentien die

eingreifendsten Veränderungen hervorgerufen wfirden. So haben,

nm ein nahe liegendes Beispiel zu wählen, von den Becherzellen

des Darmes DoemU (16), Lipsky (17), Erdmann (18), Sat^ (19)

und andere behauptet, sie seien Kimstprodukte, durch Behand-

limg mit Beagentien entstanden. Eimer (5) hat indessen gezeigt,

dass dem nicht so ist, -) dass vielmehr die Becherzellen auch an

ganz frischen Präparaten vorkommen, dass sie aber da nicht so

1) Ich glaube auch noch andern Orts pelt sen zu haben, dass LymiiLzelkn

danh das Epitht-l auswandern, habe aber jedoch weder in meinen Notizen, noch in

der nochmals durchgeseheueu eiuschlagigeu Litteratur etwas dieBbezügliches finden

koinieu.

Fries (20) hat TWgeblkli Venoclie anfattellt, BechenaUen kflnatliah sa

oiMlSeB.
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leicht zu sehen sind. Wie wir weiter durch Eimer wissen, sind

— neben andern lleagentien — auch Lösungen von doppeltchrom-
saurera Kali, der Hauptbestandtheil der J/wY/er selien Flüssig-

keit, — geeignet, die Becherzellen deutlicher hervortreten zu

lassen. Es lag also der Fehler der obengenannten Beol)achter

darin, dass sie nur durch Keagentien deutlicher gewordene, nicht

aber frische Becherzellen gesehen hatten. Gerade so verhält es

sich mit den Magenepithelien: Die J/tV/Zer'sehe Flüssigkeit schafft

keine neuen Bilder, sondern sie macht die schon vorhandenen nur
deutlicher.

Doch sehen wir, was finsch untersuchte Objeckte seigen.

W&hrend an den gehärteten Epithelien die Scheidung in einen obem
und untern Abschnitt mit vollkommener Klarheit wahrzunehmen
isty ist dies an ganz frischen, in Glaskörperfliissigkeit oder in

Speichel Nuitersuchten Objekten schon schwieriger. Der obere,

sonst hyaline Abschnitt ist im frischen Präparate zuweilen ao

kömig, dass es oft nicht leicht ist, eine Grenze zwischen beiden
Theilen zu finden. Bei genauem Zusehen findet man aber Zellen

welche sich gerade so verhalten, wie die oben beschriebenen;

auch hier kann man zwei verschiedene Abschnitte unterscheiden,

nur mit dem Unterschied, dass eben der obere Abschnitt nicht

hyalin , sondern bald fein- bald grobkörniger ist. Der Antheil

beider Abschnitte am Aufbau der Zelle ist auch hier sehr wechselnd.

Was ich da an frisch untersuchten Epithelien gesehen habe, —
ich habe solche von Hund, Katze, Frosch und Salamander ') unter-

sucht — stimmt wohl überein mit Abbildungen — welche den Ab-
handlungen F. E. Schulzen (2) und Biedermann (7) l)pic:egeben

sind; ich könnte die Abbildungen dieser Autoren geradezu als

Illustrationen für meine Schilderungen henützen. Man vergleiche

nur die nach frischen Präparaten entworfenen Fig. 1 b. Bieder-

mann'B und die Fig. Fig. 9, 12 und 15 auf Taf. X von E. SchuUe.

>) ich kann Biedemumn'i Aiigabe, (7 pag. 8) dan di« Kagenepithtliea rm
SaUmandn flueaL vedar in friMhem Zotftaiidt, Boeh aadi Baluuidlmiff mit MtUar*aohar

Flflaalgkeit «in dem »Propf (= hyaline SdüeimmaMe) entspreohendet Gebilde er-

kennea laiaen, nicht bestätigen. Biedermatm aeheint isolirte Magenepithelien von

S m. gar nicht pesehen zn haben, denn was or da abbildet, sind Drüsenzellen.

(Fig. »3). Sowohl im frischen Zustande, wie nach Behaudlanj? mit Mnller'scher

Flüssigkeit sieht man Kpithelit ii, wilche sich von denen andrer Thiere nicht

nnteracheideu. Salamandra maculata zeigt also in dieser Hinsicht kein abvi^diaiBdet

Yerlmltott.
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Andere aaf derselsen Tafel befindliche Abbildnnpen von Epithelien, die mit

MnUerschcT Flüssigkeit gehärtet sind, unterscheiden sich insofern von meinen

mit derselben Flüssigkeit behandelten Präparaten resp. den danach angefertigten

Seiehmiigeii» als der bei mir belle, hydiiie Tbdl liut dnrcbweg von SdMte
dnUer, J» Btolleiiweiie eosar kdmig geseiehaet ist. (Fig. 10). Und doch lind

beide Mpaiate ToUkownea natnrgetfem wiedergegeben. Die JOSer^flebe Flfleilg-

keit löst nimlich nnr sehr langsam jene Kfirnchen, so dass Epithelzellen, welebe

nnr 24 Standen in derselben f,'eb'gen waren, jene Körnchen noch erhalten zeigen,

während bei längerer Einwirkung — nit iiie Präparate waren vier Wochen ÜL

Jtftf^ltfr'icher Flüssigkeit gewesen — die Körnchen verschwinden.

Die Untersuchnng frischer Objecte widerspricht also in

ihren Reaultaten nicht den mit scher Flüssigkeit erlangten

Präparaten. Ebenso fördern auf andre Weise hergestellte Prä-

parate Bilder, welche die erhaltenen Befunde nur bestätigen.

Die Behandlung mit Osmiumsäure, mit Alkohol also mit

Reagentien, die in ihrer Wirkungsweise so sehr verschieden von

der der 3/«//"r'schen Flüssigkeit sind, läsöt gleichfalls, wenn auch

nicht mit solch(>r Schönheit und geradezu schematiachen Deut-

lichkeit, die oben beschriebenen Verhältnisse erkennen. Der Vor-

wurf, dass gerade durch die 3fü7/er'sehe Flüssigkeit an den zarten

Epithelien des Magens besondere Quellungserscheinnngen hervor-

gerufen würden, welche leicht zn Tänschnngen Veranlassung

gehen könnten, ist übrigens, selbst abgesehen von dem eben Er-

örterten, noch ans einem andern Gmnde nichtig. Wo die Zellen

nicht in der schleimigen Umwandlung begriffen sind, yermag auch

dieJfiSJIer'scheLSeung solche Bilder nicht zu erzengen. Ich fand

nämlich den Hagen einer winterschlafenden Fledermaus (Oareotus

serotin. Eolen.) nicht bedeckt mit jenen Beoherzellen Khnlichen

Epithelien, sondern durchaus mit cyliudrischen Zellen, welche bis

auf einen, einer Cuticula ähnlichen, hellen Saum, einen vollstSn*

dig trübkörnigen, protoplasmatischen Inhalt zeigten. Der Magen
war in derselben Weise wie der des Menschen mit JlfwUer'scher

Flüssigkeit behandelt worden. Warum war die Wirkung derselben

wenn eine solche vorhanden ist, hier ausgeblieben, warum waren

lüer die Epithelien nicht „gequollen". ?

Es kann nach dem eben Ausgeführten kein Zweifel bestehen,

dass die gegebenen Darstellungen dem thatsächlichen Verhalten

entsprechen.
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Wie stellen sich nun meine Befunde zu dem, was bereits

durch frühere Forscher über diesen Gegenstand bekannt worden
ist? Wie aus meinen Untersuchungen hervorgeht, stehe ich auf
Seite derjenigen, welche, im Anschluss an die von Ileidenhain (3
pag. 372) vertretene ältere Ansicht, die fraglichen Zellen für Cy-
linderepithel mit geschlossenem freien Ende halten, welches zeit-

weise berstet und dann oben offene Zellen darstellt Im Wider-
spruch dagegen stehe ich mit Allen, die sich im Anschluss an
F. E. SchuUe (2) für stets offene Zellen erklärt haben.

Ich habe oben die Zellen einfach ^geschlossen'* genannt, ohne
eingehende Beweise dafür zu erbringen , ich liefere dieselben

hier. Wie ich gezeigt habe, bauchen im Verlaufe der schleimigen

Metamorphose des Zellinhaltes sich die Zellwandungen seitlieh

aus, die Zellen werden breiter; die obere Membran nimmt auf-

fallender Weise an dieser Ausbauchung gar keinen Antheil: es hat
das seinen Grund wohl darin, dass die in seitlicher Richtung aus-

einandergedrängten Seitenflächen der Zellwandung die obere Wand
in so straffer Spannung erhalten, dass eine Ausbauchung der
letzteren nicht möglich ist. Wenn die Zellen wirklich oben offen

wären, so würden die gequollenen Schleimmassen doch nicht die

seitlichen Zellwandungen ausdehnen, den Kern breit drücken und
gegen die Zellbasis drängen, sondern sie würden oben durch die

Oeffnung, wo sie ja geringeren Widerstand finden würden, ihren

Ausweg suchen; das geschieht aher nicht Fttr die Anwesenheit
einer obem Membran scheint femer der Umstand zu sprechen

dass die Seitenwandungen der Zellen nicht in jeder Höhe der Zelle

gleichweit von einander entfernt sind, sondern dass die Entfern-

ung in der Mitte der Zelle am Gr5ssten ist, wfihrend oben die-

selben einander näher stehen, mit andern Worten, dass solche

Zellen eine Tonnenform haben (vgl. Fig. 5). Diese Form kommt
nur dadurch zu Stande, dass die obere Membran ein weiteres

Ausetnanderrflcken der seitlieben Membranen, die ja mit der obem
zusammenhängen, unmöglich macht, Man halte mir nicht ent-

gegen, dass ja auch die Becherzellen diese Tonnenform haben

und doch keine obere Membran besässen ; denn es ist noch durch-

1) Gegen Ebstein (i vergl. seiue Figuren anf Tafel XXVI Iii möchte ich nnr

bemerken, dass ich ein so darchgreifondes, den verschiedenen Zustanden des Magens

entopreehtndm Terkaltra dw Magenepithelien nicht bett&tigen kann.
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ans nicht sicher gestellt, dass die Becherzellen immer oben ohne

Membran seien. £s ist yiehnebr sehr wahrscheinlich, dass die

eigentlichen Becherzellen ans Cylindensellen hervorgehen in ähn-

licher Weise, wie ich dies hier von den eigenthümlichen£pithelien

des Magens nachgewiesen hahe^).

Sobald die Zelle geplatzt ist, geht beim Mag* i e pithel die

Tonnenform verloren, denn der einzige Moment , welcher diese

Forin zu Stande kommen liess, ist aufgehoben. Bei äehten Beeher-

zellen bleibt dagegen auch nachher die Thekaf'orm erhalten, was

darin seinen Grund haben mag, dass vollkunniien unveränderte

Epithelien, die die nächste Naehbar.schaft der Becherzellen bilden,

die Form der Becherzelle beeinflussen; auch mag der Basalsaum

das Seinige beitragen.

Nach dem bisher Anseinandeigesetzten ist es leicht einzu-

sehen, dass auch die von JBieäermam aufgestellte Ansicht keine

Geltung mehr beansprachen kann. Sieäermann^B „Bropf ist eben

nichts anderes als Schleim, der sich in seinen chemischen wie

physikalischen Eigenschaften wohl von der noch nicht in Schleim

umgewandelten SicUsabstanz, nicht aber yon dem die Mageninnen-

iSche bedeckenden Schleim unterscheidet. Der Nachweis einer

besonderen Struktur des Propfes scheint mir denn doch sehr

unvollständig gelungen. Nur eine einzige Methode, die Behand-

lung mit Osmiumglycerin war im Stande eine feine Längsstreif-

ung erkennen zu lassen. Bei einigen Thieren versagt aber sogar

<liese Methode ; die einzige Beobachtung am frischen Präparat ist

aueii nur eine sehr schwache Stütze. Soviel ich aus meinen

Präparaten und ans den gewiss sehr genauen Abbildungen Bu drr-

mauufl ersehe, ist die Längsstreifung durch eine feinkörnige

Gerinnung hervorgerufen; zufällig in Keihcn übereinander ge-

lagerte Körnehen in(>gen in einzelnen Fällen mit grösserer oder

geringerer Deutlichkeit jene Streifen zur Anschauung gebracht

1) VergL Arnstein (21), dessen Ansichten ich flbrigens keineswegs in alleii

Puktea thefle. Ferner find Uebergangsformen von gewöhnlichen Epithelien sn

Beehersellen von Lejfdig (]99y nnd von JF. E. Sdmdäe (S) besehrieben worden.

6«gen Anuiein wendet sich Eimer (5), der A*s. Uebergangsfornien fflr Leichener-

Mheinongen erklärt, obwohl Eimer solchn „Vacuolen" selbst in einem absolut

frischen Präparat beobachtet hat. Die Beobachtungen Schuhe's, die der J'.iiner'schfii

Ansicht verhänguissToll werden könnten, weist ala aosserhalb der Frage stehend,

von der Hand.

Digitized by Google



112 PH. STÖU£: ü»ber du Epithel des menadiUchea lUgeu.

haben. Auch können wohl Falten der Zell raerabran solche Streiten

hervorbringen. Die eine der Hypothesen Biedermann' ii, dass der

Propf sich beständig an seiner freien Oberfläche in Schleim um-
v/andle (1. c. p. 17) ist zusammen gehalten mit der Thatsaclie,

dass nur die obere Hälfte der Längsstreifung erkennen lasse,

(p. 15),der Auffassung Biedermann'a gewiss nicht günstig. Denn
warum zeigt nur gerade der Theil, welcher umgewandelt wird,

jene Straktnr, während der beständigere Theil nichts derartiges

erkennen lässt? Anek Festaloezi's Versuch (10), den „ Propf
gegen die Angriffe von Fartsch (9 p. 190) cn vertheidigen,

kann nicht als gelangen angesehen werden; seine Beobachtung,
dass der Propf bei allen Hagenepithelien desselben Thieres in

jedem Znstande diesaelbe Grösse zeige, vermag iok nickt zu be-

stätigen nnd findet diese auch in den Abbildungen von Bieder'

mann nnd F, E. SdiuUe keine Stütze.

Heidenhain (23 p. 1*6) hat neuerdings die geschlossenen Ma-
genepithelien als Zellen definirt, die an ihrem seitlichen Umfange
von einer Membran bekleidet seien, denen aber an der freien

Fläche eine solche fehle, dass vielmehr hier die Zellsabstanz

selbst die Grenze bilde. Nack dem oben Gesagten kann ich micb
dieser Anschauung nicht ansckliessen; aock die freie Oberfläcke

wird von einer Membran überzogen, welche die Zelle gegen die

Mageninnenfläche abschliesst. Diese Membran ist freilich nickt

so dickf wie die seitlicken Membranen, sie ersckeint nnr in Form
einer feinen, nie doppelt contonrirten Linie. Der Grand zu diesem

Verkalten mag darin liegen, dass diese Membran immer nnd immer
wieder dorok Platzen der Zelle an dieser Stelle zerstört wird, so

dass nack dem jedesmaligen Ansstossen der Sckleimmassen sick

immer wieder eine nene Membran bilden mnss, die, eke sie Zeit

kat eine bedeutende Dicke anzonekmen, wieder dem Verderben

ankeim Wlt Wesentlicker ist eine zweite Differenz. Dnrok
meine Beobacktnngen fällt der von Heidenkaiin aufgestellte Unter-

schied zwischen den Zellen der Schleimdrüsen nnd Magenepitke*

lien. Nicht nnr bei den Schleimdrüsenzellen, sondern auch bei

dt'ii Kpithclien des Magens ergreift die Mucinmetamorphose den

l)ei Weitem grossten Theil des Protoplasmas bis auf einen kleinen,

in der Nähe des Kernes gelegenen liest.

An diese Tkatsacke knüpft sick natürlick die Frage, ob die

Secretionsvorgfinge in den SckleimdrüsenzeUen nickt vielleickt
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flu&eii ähnlichen moiphologisekeii Ausdruck finden. Es ist aber

von -vornherein za erwarten, dass die Beobachtung aoloher Vor*

ginge in Drüsen eine viel schwierigere, die Deutung eine viel an*

sichrere sein werde. Denn während* die Epithelien der Magenober-

flaehe in gerader Linie neben einandersteheUi so dass sie in be-

sdniBiten Stadien oben so breit aind wie unten, stehen die Zellen

in denDrSaen aufSelmittan in einer gebogenen, oft kreiafömugen

Linie; dadnircli aind die Zellen in einander gekeilt, ao daaa die

dem Bindegewebe anfaüienden ZeUabachnitte in der Regel breiter

sind, ala die dem Lünen der Drüae sngekehrten Theile. Die

umgebogenen -FortaStse der SohleimaeUen, femer der Umatand,

daaa man Tiel aeltner einen reinen Längsaclmitt der Zellen an
Qeaeht bekommt, wirken gleiohfalla erackwerend. Oft wird ea

kanm möglich sein, die Biohtong, in welcher einselne Zellen dnrch«

schnitten sind, sicher festzustellen. So gibt sieh hier ein Reich-

tbum an Bildern, welcher der Erkenntniss des wahren Verhaltens

nur hinderlich sein kann. Soviel in dessen aus dem über die

Schleimdrüsen Bekannten zu ersehen iat, erscheint ein Vergleich

durchaus nicht undurchführbar.

Anch an den Zellen der Schleimdrüsen sind vitdt'acli Hilder

zu beobachten, welche gleiche Vorgänge verrathen. Einer strengen

r'nrdifiihrung des Vergleiches beider Zellarten stellt sich aber

ein gewichtiger Umstaud entgegen: die Zellen der Schleimdrüsen

gehen ja, wie von Ileidenhain ganz besf»nders betont wird, zu
Grunde, die Magenepithelien bleiben dagegen, wie ich gezeigt

habe, besteheni and hierin läge allerdings ein fundamentaler Unter-

schied, der weitere Vergleiche ohne Weiteres unmöglich machte.

Doch wodurch wird der Untergang der Schleimzellen in den

Drüsen bewiesen? „Durch das Vorkommen von Sehleimzellen im
Sekret nnd durch die Beobachtung, dass in der lange gereisten

DrSse keine Schleimzellen mehr nachzuweisen sind."

Der erate Beweia yerliert an Gewicht dnrch daa Snaseret

gporadische Auftreten der Sohleimzellen im Sekret, welche ao

^8rlich aich finden, daaa die meiaten Beobachter daa Vorkommen
solcher beatreiten. Auch Heiäenham (25 p. 46) hat sie bei drei

Vennchen nur in geringer Anzahl, bei 4 Verauchen aber gar
aieht beobachtet, eine höchat anfiCkllende Erscheinung, wenn man
gereizte Drfiaen untersucht. Danach müssten aich ja maasenhaft

ScUeimzellen finden, denn die Acini, welche an der ruhenden

Drfise vollgepropft mit SchleimBellen waren, zeigen in gereizten
T«ML d. pfafa.HB«d. Om. N. F. XV. Bd. 8
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Drüsen gur kt iue mehr. Und wenn man auch die von J^rkhard

und Kühnv beschriebeueu Gebilde ^} dazu rechnen wollte , würde
ihre Zalil doch immer noch nicht genügend sein.

Auch der zweite Beweis „das Fehlen der Schleimzellen in

lange gereizten Drüsen** kann angefochten werden. Betrachtet
man Schnitte von gereizten Drüsen, so findet man freilich keine

liellen, mit abgeplatteten Kernen versehene Zellen mehr: statt

dessen sind protoplasmatische Zellen da , welche runde Jverne

haben. Könnten das aber nicht dieselben in einem andern Stadiam
befindlichen Zellen sein? Im Hinblick auf die Vorgänge am
Hagenepithel ist dies höchst wahrscheinlich; es ist aber durch
die Uniersuchongen Seidenhain''& und Lcwdowskjfs (28) nachge-

wiesen, dass die protoplasmatischen Zellen sich aus den j^fialb-

monden'^, den j^BandBellencomplexen^ entwickelt haben, weloha
ja gleichseitig zusammen mit SchleimseUen gesehen werden, und
danach wSre erwiesen, dass die SchleimseUen nnd die protoplas-

matischen Zellen nicht dieselben Gebilde sein können. Wenn
man die Bandzellencompleze als selbständige Gtebilde aafßftsst,

allerdings, anders aber ist es, wenn man dieselben als protoplaS'

ma^ehst noch nicht in Mucin umgewandelte ThsÜe der ScMeinuteden

betrachtet. Man sehe s. B. meine Figur 5, die mit der Oberhäuser^

sehen Camera lacida lange vorher gezeichnet worden war, ehe

ich an eine solche Deutung der Bandzellencomplexe dachte. Auch
hier ist der protoplasmatische Theil scharf abgesetzt von dem in

Schleim umgewandelten Zellabschnitt, auch hier sind die zu den

einzelnen Zeilen gehörenden protoplasnuitischen Theile niclit von

ihren Nachbarn geschieden, so dass man ganze Complexe mit

mehreren Kernen vor sich zu haben glaubt. Diese scheinbaren

Complexe sind aber ja nichts anderes, als die unteren, protoplas-

matischen Abschnitte der Magenej)itlielien.

Sind somit am Magenepithel Handzellencomplexen täuschend

ähnliche Gebilde vorlianden, so finden sich andrerseits fast an

jeder beliebigen Abbildung-) ruliender Schleimdrüsen Zellen, an

denen sich mit Leichtigkeit eine Zusammensetzung aus einem

(centralen) schleimigen und einem (peripheren) protoplasmatischen,

den Kern enthaltenden Theil demonstriren lässt. Für meine

Deutnng spricht auch die Thatsache, dass gerade diejenigen

t) Stohe BeUenham (84 45).

<) YmsL s. B. Lmdimik^ (28) Tkt XXU t 9. Minus b*.
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„Schleimzelleii", welche vor den „Bandzellencomplexen^ liegen,

häufig keine Kerne erkennen lassen, die doch sonst mit Leichtig^

keit in den hellen Schleimsellen zu sehen sind. Diese kernlosen

Zellen sind aber keine ganzen Zellen; sie sind nur die CMitraleiL

Abschnitte, sa ihnen gehören Theile der lUndzellencomplexe mit

je einem Kern.

Von Werth für meine Aoffassnng iat weiterhin das Yor^

handensein der ^koniBohen Yerlangenmgen'', Brotoplasmafortsets-

uigen, welche von der ooneayen Seite des Halbmondes in das

Innere des Acinns sich erstrecken (Beidenham 24 p. 18). Sie

haben wie Landowsky (op. cit. p. 804) betont, denselben proto*

plasmatischen Charakter, wie die Lnnulae selbst. Biese Fort-

setzungen sind nfimlich nichts anderes, als die nicht in Schleim

umgewandelten Seitenwandnngen dar Zellen, wie solche anch bei

den Zellen des Ifagenepithels sich erhalten (vergl. oben pag. 6
und Fig. 2*, Fig. 4*). Die Verbindung mit anderen Verlängerungen.

80 dass „Protoplasmanetze" entstehen, ist wohl erst sekundär

dadurch entstanden, dass die Wandungen der einzelnen Zellen

durch den stark gequollenen Inhalt gegen einander gepresst

worden sind.

Auch Jleidenhain (24 p. 12) hat gesehen, dass die centralen

Zellen ziemlich starke Ausläufer, die in der Regel in der Nähe
d^s plattgewordenen Kernes liegen, besitzen; diese kininen, wenn
njt hrere nebeneinander gelegen sind, sich an die Membrana propria

scbnüegen und da sie sich auch roth färben, wie Halbmonde aus-

sehen. Heidetüiain hat also hier in der That die Zusammensetzung
eines Halbmondes aus den protoplasmatischen Abschnitten der

Zellen gesehen. Statt aber diesen Befund für die Erklärung der

Halbmonde zu verwenden, glaubt er, umgekehrt diese Streifen

wohl von den Halbmonden unterscheiden zu müssen.

Indem ich nun von die andern Autoren über Schleimdrüsen

l^egebenen Abbildungen zusammen mit dem, was ich über Schleim-

drüsen kenne, für meine Deutung yerwerthe, stelle ich mir die

Voxgfinge in den Schleimdrüsen so vor: Die urspr&nglich durch-

1) Landowify bfilt aoleke Zellen für abgestorben, p. 340 ; dass auch dte an

ihrer dem Drflsenlnmen zagekebrten Seite geplatzten Zellen (Lavdowsk;/ pag. 382

und 3Z4) nicht zerstörte Zellen sind, lehrt schon der Vergleich mit den .oben go-

Mhilderten Vorgängen am Magcuepithel.

f) Die embryonalen Magenepitheliea sind darchaaü protoplasmatisch (vergL

lukowsky 25). Die UntevUefbidrllee nengeboieiter Hude aeigft nneh bektaatUek
8*
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aus protoplasmatischen, einen runden Kern in der Mitte besitzen-

den Drüsenzelien , erfahren eine schleimige Umwandluni^ des-

jenigen Theiles ihres Protoplasmas, welcher dem Drüseuhiinen

zunächst gelegen ist. Indem die schleimige Metamorphose immer
mehr gegen die Peripherie des Alveolus fortschreitet, wird der

Kern mit dem Rest des noch nicht umgewandelten Protoplasmas

gegen die Basis der Zelle gedrängt und stellt, sich undeutlicli

abgrenzend von ähnlichen Besten benachbarter Zellen, die sogen.

Bandzellencomplexe dar; im extremsten Falle liegt der Kern
plattgedrückt an der Basis der Zelle. Die his dahin geschloeaene

Zelle platst an der centralen Seite, die Sohleinimassen entleeren

sieh in das DrGsenlnmen nnd nnn rückt das sich wieder ver-

mehrende Protoplasma (waohsiinde Bandzellencomplexe) central-

wärts vor, bis die vollständig protoplasmatischen Zellen wieder her>

gestellt sind. Die „BandBellencomplexe^ kOnnen ni^s demnach
in swei, sich fast völlig gleichsehenden Zuständen entgegentreten,

einmal auf dem Wege an die Peripherie gedrängt zu werden,

und zweitens im Begriffe , die SchleimmassOn aus den Zellen in

das Drfisenlumen zu schieben. In ersterem Falle sind die in

Schleim umgewandelten (centralen) Abschnitte der Zellen g^'gen

das Drüseiilumen geschlossen, in letzterem dagegen oHen, das

einzige Unterscheidungsmerkmal der beiden Zustände.

Als Resultat der in den letzten Seiten niedergelegten Be-

trachtungen ergibt sich

:

1) Dasa die SehleimdrüseHMeUen bei der Schleimabsondcrung

nicht zerstört werden, sandemj wie die Zeüen des Mögen'

^fithdSf persistiren;

2) dass die „Bandsdleneomplexe*' die peripherischen, nicht in

Schleim umgewandelten
y
protoplasmoHsehen Jhsf^nitte der

SeihleimdrasenseTlen sind.

Um diesen Annahmen festen Boden zu verschaffen, reicht

natürlich das in dieser Arbeit erbrachte Material nicht aus; es

wird noch mancherlei Beobachtungen bedürfen, um die noch be-

stehenden Widersprüche zu lösen und einer Uebereinstimmnng

fast ansschliesslicli protoplasmatische Zellen. Verpl. Ileidcuhain (24 p. 20). Solch«

Drüsea gleichen gereizten Drüsen. Der Aasdruck „thätig" würde sich so wenig

für die Zellen der Unterkieferdrflse des neugeborenen Höndes, wie fSr die obes

(pb 11) «rwihnUii Zellen der vintencUallMidm Ftedermau eigaea.

L;iyui<.Cü Ly GoOglc
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«ntgegeBsafahren , allein ich glaube sicher, dass ernente, yon

diesem Gesichtspnnkte ans unternommene Untersncbnngen den

in der vorliegenden Arbeit versuchten Deutungen günstige Besul-

täte eigeben werden.

Herrn Greh. Hath von Kölliker, der mir wie immer in liebens-

würdigster Weise seine reichhaltige Bibliothek zur Verfugung
stellte, spreche ich hiermit meinen besten Dank aus.

Wtrxburg, den 23. Juli 188a
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pSrklftnmg der Abbildmigeii.

Sämmtliche F'igrnren sin«! nach Präparaten des mpTisrhlichen Maprens mit dtf

Oberhdtiser'sehen Camera hicida ia 6U0-raaliger Vergrossernng jrezcichuet.

Fi^. 1. Trübkörnip-protoplasmatische Epithelicn bei einipen (links) Beginn der

scbleimigeu Metamorphose ; zwischen den Epithelien Lymphzellen; im

freien Schleim ebenfallü Lymphzelleu.

Tig, S. EpitheUeA in dm olMitt«! Abtehnittan seUeimig metMaorphotiit ; * fidie

T«zt p«g. 17.

Fl|r. 8. HetamorplioM ftwM weiter TorgeeehritteiL

Fi^. 4. Epithelien grossentheils schleimig mettBorphosirt, der Kern ist rund.

Tig» 5. Epithelien fast gänzlich schleimig inBgewMidelt, der piattgedrflckte Kern

liegt quer am Grunde der Zelle.

PliC. 6. fünf Magenepithelien mit austretendem Inhalt; die beiden rechten haben

de& lalialt läoii «»it«r bervorgetrieben, die körnige Masse ist biar dar Ober^

üiebe Biber gerflckt

Wig, 7. Der inbbtlwign InbaH wird itt Fora vom Ptrapfen asigealoaiaii; «be»

sind diese ma einer Sebleimaaiae sssanmangelloaieB.
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Von

Dr. M. BRAUN (Dorpat).

HL Di6 Verbindungen swisehen Büokenmark und
Barm bei Vögeln.

In Folgendem gebe ich wie in den beiden ersten Mittbei-

langen in diesen Verhandlungen eine Uebersicht meiner Resultate

der Stadien über die Entwicklung der Vögel und behandle hier

die wichtigsten Punkte, die ausfübrlicher in der im Druck be-

fin(lli( lu n Fortsetzung meiner Arbeit über den Wellenpapagei

dargejätellt werden.

Es ist mir der Nachweis gelungen , dass es bei Vogel-

embryonen an drei von einander zu trennenden Stellen zu einer

Verbindung zwischen dem Rückenmark und dem Darm kommt;
diese drei Punkte können nicht nur räumlich, sondern auch zeit-

lich von einander getrennt sein. Am überBicbtlichsten sind diese

Verhältnisse bei Entcnemhryonen: bei jungen Embryonen von 6

bis 8 Urwirbeln finde ich die erste Verbindung swischen Rücken-

markarohr unddem noch flächenhaften Darmblattvor dem Endwulst
gelegen; dieselbe ist dadurob vor den spSteren Verbindungen aus-

geseicbneti dass sie sebr schmal ist; der Boden des Medullarrohres

sieht sich yentral trichterförmig ein und die Spitse des Trichters

JMtaet sichnachdemEntoderm. AeltereEmbryonen lassenyon dieser

Verbindung Nichts mehr erkennen, dagegen bereitet sich die sweite

Communikation derart vor, dass das Entoderm yor der Allantois-

bucht in den Endwulst doh dorsal in der IGttellime «rhebt» und
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80 dem nach -hinten wachsenden Medullarrolir entgegenstrebt;

spater tritt nun wirklich das Hohr mit diesem Entodermblind-

mck in Verbindang, durch eine relativ weite Oeffnnng findet die

sweite Commmiikation statt. Auch diese schliesst sich und so

wie der Schwanz selbst gebildet ist und sich ventral zu krümmen
beginnti tritt hinten an der Schwanzspitze eine dritte Verbindang

ein. Dmch besondereWachsthunsyerhältniMM hat sieh im Schwans

nach hinten vom kfinfkSgen After ein Hinter- oder Sohwancdarm

entwickelt^ der sverst von KSUiker bei Kaninchen und Hühnchen
gefanden wnrde. Der Schwansdarm ist nraprOnglich nicht in

Verbindnng mit dem Blickenmark, diese tritt erst sekondär da«

durch ein, dass das Rthskenmaiksrohr sich an der Schwanzspitae

ventral nm das hintre Chordaende nmbiegt nnd in eine dorsale,

lipfelfönnige Verlftngemng des Schwansdarmes einmündet Auch
diese dritte Communikation schliesst sich später völlig, der

Scüwanzdarm selbst wird resorbirt.

Ganz ähnliche Verhältnisse scheinen bei der Bachstehe zu

bestehen, doch rücken die einzelnen Verbindungen (Spalte) näher

an einander; ich finde wenigstens auf dem Stadium, welches

einen dorsalen Blindsack des Entoderms entwickelt zeigt, der

wie ich vermuthe, dem nach hinten wachsenden Medullarrohr

entgegenstrebt, vor dem Endwulst eine kleine, spaltförmige Ver-

längerung des MeduUarlumens in die Chorda hinein; ans Mangel

an Material kann ich nicht mehr sagen.

Der Wellenpapagei zeigt den vordem schmalen und den

mittleren weiten Spalt a»^ mmem Stadium dicht neben einander

ia der Axe liegend; dagegen rückt die dritte Communikation

sehr weit in der Zeit hinaus, lässt sich jedoch sicher nachweisen,

BSchdem die ersten Verbindnngen längst geschlossen sind.

Bei der Tattbe ist der vordere Spalt dentlich vorhanden, er

achemt sogar vervielfacht an sein; von dem mittleren ist ein

Endiment zn sehen , während die dritte Yereinignng bis jetst

noeh nicht gefanden werden konnte.

• Bas Siiknekm aeigt nach OoMer's Entdedkimg den vordem
Spalt sehr deutlich, der sweite scheint ansge&llen zu sein nnd
m der dritten Verbindung, welche im Schwanz um die Chorda

Wam stattfindet, benachrichtigt uns Kupffer vom Hfihnchen des

dntten Brattages; es ist der iTtip/er'sche Canalis myeloallantoi*

dens, der freilich von seinem Entdecker in einer ganz andern

Weise gedeutet wird. Dieser Deutung kann ich jedoch für Vögel
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durchaus nicht beistimmen ; es aoU nämlich der Ktinal andeuten,

dass, ähnlich wie es Kupfer für Reptilien angibt, sich auch beim

Hühnchen die Allantois durch Einstülpung am hintern Knde des

Embiyos aus dem Ektoderm bildet) während mich eigene auf diesen

Punkt gerichtete Untersnohnngen über die Allantoisanlage nur

das bestätigt finden Hessen , was frühere Autoren, namentlich

Gdsser und KöUiker darüber angeben. Wie sollte beim Papagei
die Allantois entstehen, welche beim Auftreten dieser hintersten

Commnnikatioii bereits ein kleines anf Quer- nnd Sagittalachnitten'

nachweisbares BlSschen ist? Was sollte die von aUen Autoren
als Allantoisanlage gedeutete und in ihrer Entwieklung sur

Allantois yerfolgte Entodermbucht hinter dem hintern Eörperende
bedeuten?

üeber die Verhfiltnisse bei Reptilien mikihte ich kein Ur-

theil abgeben, ich bin durch eigene orientirende Untersuchungen

auch bei ihnen sn einer andern Autflusung als Kupjfer gekommen;
doch sind die Funde an Vögeln allein ausreichend, um die ganze

neue Lehre von der Phjlogenie der Allantois sehr schwankend
erscheinen zu lassen.

Die Bedeutung der drei verschiedenen Communikationen

zwischen Rückenmark und Darm ist noch zweifelhaft, ich achte

es für durchaus geboten, Zurückhaltung in der Aufstellung von

Hypothesen zu üben, bis ein breiteres Material, namentlich über

Reptilien vorliegen wird, doch ist es unzweifelhaft, dass die

dritte Communikatiou sich aiieli bei niederen Wirbelthieren findet;

von vielen Autoren ist für verschiedene Vertreter der Plagio-

tomen, Teleostier und Amphibien die ofi'ene Verbindung des hin-

tern Darmendes mit dem Medollarrohr beschrieben worden , so-

gar bei Ascidien und Amphiozns kommt Aehnliches vor. Doch

besteht der Unterschied, dass hier die Verbindung zwischen Dann
und lUickenmark primär ist, während sie bei den Vögeln eist

secundar sich bildet.

Es steht zu vermuthen, dass anch bei Säugethierembryonen,

die naeh KolUket einen sehr eBtwiakelteii Sehwansdam (Kaninohen)

haben, eine solehe Verbindung existirt
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Ueber Anlassen des Stabls und Messung seines

HärteziutaBdes.

Von

Dr. V. STROÜHAL und Dr. C. BARÜS.

(Mit Tafel VU.)

I. Einleitung.

Zu Beginn der vorliegenden Arbeit war es unsere Absicht,

den Zusammenhang zwischen dem permanenten Magnetismus des

Stahls und dessen Härtezustande einer neuen Untersuchung zu

unterziehen. Geleitet wurden wir zu dieser Absicht durch die

Ergebnisse einer früheren von C. Baru^ angestellten Unter-

suchung, aus welcher hervorgeht, dass als Maass des Härte-

zustandes des Stahls sowohl dessen thermoelektrisches Verhalten

als auch sein galvanischer Leitunijsu kJcrstand in vorzüglicher Weise
verwendbar ist. Demgemäss lag es in unserem Plan, vor Allem
durch Härten und Anlassen von Stahldrähten recht verschiedene

Härtegrade iierBiistellen und dadurch ein Matena! uns zu ver-

sdiaffen wie es für jene Unteisnohiuig wünachenswert ersohien.

Im Yeriaufb der Arbeit nalmi indeaaen daa Yerlialteii dea

StaUa beim HSrten nsd Anlaaeen im Znaammenliange mit deaaen

themoelektriacber Stelliug vnd galTamachem Leitongawiderataad

M sebr Qnaer Intereaae in Anapraoh, daaa ea nna lobnend er-

Behien, bei dieaen Beoiebnngen Ifinger ala beabaiobtigt war, su

«rweüen, um ao mebr, ala aieb im Yerlanfe der ünterancbnng

AnalogieBi ergaben, die es möglich maehten» den Gegenstand von
emem allgemeineren Gesichtspuncte aus an erfaasen. So viel

gleich im Voraus zur richtigen Beurtheüung der ganzen Anlage

der Arbeit.

1) C.Barus: Die thermcelektrische Stellnng und das elektrische Leitnngsver-

nfifea des Stahls. Wied. Annalen lbl9, VU pag. 338.
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Die zur Untersuchung gewählten Stahldrähte, in der Dicke
zwischen 0,3 mm und 1,0 mm variirend und (angeblich) derselben
Stahlsorte (j^englischer SilberstaW) angehörig, wurden durch
Vermittelung von H. E. Hartmann TOn der Fabrik M» Cooks Brothers
Sheffield und Manchester bezogen. Bei der grossen Manni^*
faltigkeit verschiedener Stahlsorten schien es uns von besonderer
Wichtigkeit zu sein, die Untersuchung sunftohst bei einer und
derselben Stahlsorte durohsuffihren.

Die Arbeit wurde im jp^iifähalisehm LuUM der Unwersiiäi

WUtißniirg ansgeföhrt Mit besonderer bendidier Dankbarkeit
gedenken wir der freundlichen ünterstütsung, die uns von BLm.
Professor F, KoKtiramtk mit Bath und That jederzeit zu Theil
geworden.

n. HftrtungaTexfüixen.

Bei der grossen Menge von Stahldrähten, die wir zu harten

hatten, mussten wir ganz besonders darauf bedacht sein einen

Apparat zu conatruiren, der möglichst bequem und vn^c\\ zu
arbeiten gestattete. Derselbe bewährte sich in vorzüglicher Weise
in folgender Form:

A ist eine (90mm lange) aus dichtem Holz (Buxbaum) ge-

drehte und in ein festes, in der Mitte durchbohrtes Stativ 8
leicht von oben (mittels Bajonnetversohluss) anzubringende c^^in-

drische Hfilse. In die nach unten gekehrte, breitere (dO mm)
Bohrung passt dicht ein Wasserhahn, der durch starken Schlauch

mit einer Wasserieitung communioirt; in die nach oben gekehrte

engere (16 mm) Bohrung wird eine (etwa dOO mm lange), den nu

hartenden Draht einschliessende G-lasröhre eingesetzt. Ausser

diesen beiden in einander übergebenden Bohrungen in ihrer Axen-

richtung, hat die Hülse noch senkrecht zur Axe eine Bohrung,

in welche ein (5 mm dicker) Stahlstab B dicht eingesetzt wer-

den kann.

Der zu härtende Draht wird durch zwei Klemmen gefasst,

die zugleich mit den Zuleitung.sdräliten der Batterie in folgender

Weise in Verbindung gesetzt werden können.
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Die untere Kiemrae hat eine Längs- und eine Querbohrung.

Man klemmt zuerst in der ersteren den Draht fest, steckt den-

selben von unten in die auf die Hülse aufgesteckte (rlasröhre

ein, schiebt dann in die seitliche Bohrung der Hülse den Stahl-

stab durch die Querbohruug der Jvlemme durch und klemmt von

unten fest. Die Centrirong geschieht durch Verächieben und
Drehen des Stahljitabea.

Darauf wird die Hülse mit der Glasröhre und dem Draht
in das Stativ eingesetzt, der Wasserhahn yon unten eingesteckt

uid sodann der Draht obeui wo er aus der Glasröhre hevausragt,

durch eine zweite Klemme gefasst. Diese sitzt an einer Feder

C, die an dem Stativ verschoben werden kann und zur Spannung
des Dralites dient. Durch Anwendung dieser Feder, die sich in

der aus Taf. VIL Fig. 1 ersichtlichen parallelepipedischen Form
am besten bewährt hat , bleiben die DrShte nach dem Ablöschen

gerade. Die Centrirung des Drahtes in der Glasröhre von oben

geschielit leicht durch Verstellen der Feder C. An diese und
an den Stahlstab B werden schliesslich durch Klemmen die Zu-

leitungsdrähte der galvanischen Batterie angesetzt.

Zur Vermeidung der Oxydation des Drahtes während des

Glühens wurde durch die Glasröhre ein Strom trockener Kohlen-

saure liindurchgeleitet. Zu dem Zwecke hat der Wasserhahn —
nach dem Princip des Senyuerd'sehen Hahnes — nebst seiner

fiftuptbohrung noch eine enge, von aussen eintretende Neben-

bohrung
, durch welche ein trockener Koblensäorestrom in die

Glasröhre eintritt. In bekannter Weise ist dann je nach der

Stellong des Hahnes entweder die Kohlensäure oder die Wasser-

leituig abgesperrt

Bei dem starken Wasserdruck, mit dem wir arbeiten mussten,

erwies sich als sehr stSrend der Umstand, dass beim Oeffiien dea

Hahnes das Wasser zu allererst stark spritzend einzelne Theile

des gtfUienden Drahtes früher ablöschte, bevor der ganze Draht
von der Hauptmasse des Wassers ereilt wurde. Wir benützten

deshalb noch einen zweiten in der Wasserleitung befindlichen

Haha in der Weise, dass zuerst einer von uns den ersten Hahn
im 9(y> gedreht — wodurch die Kohlensäure abgesperrt wurde,
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wobei aber das Wasser , durch den Luftdruck getragen ruhig

blieb — dann sofort den elektrischen Strom unterbrochen hatte,

wobei der andere von uns gleichzeitig den zweiten AVasserhalin

rasch aufmachte. Das Wasser stürzte dann, die Glasrlihre gleich-

mässig ausfüllend, sehr rasch hinauf, um so rascher, als dfv

Wasserdruck stark und der Querschnitt des Wasserleitungsrobres

im Vergleich zum Querschnitt der Grlasröhre bedeutend grösser war.

Ohne Zweifel ist gerade dieser Umstand für das Härten
des Stahls von ganz wesentlicher Bedeutung. Bei erster Berühr-
ung des Wassers mit dem glühenden Stalil würde sich bei ge-

ringer Strom ungsgeschwindigkeit des Wassers eine den Stahl

schützend einliüllende Dampfschicht bilden, die das rasche A!>
külilen und dadurch auch das Härten hindern würde. Ist aber

die Striunnng des t'instürzi'iiden Wassers stark und heftig, so wird

diese Dampfseliiclit bei ihrer Bildung sofort mitgerissen und neue

Schichten des Wassers treten lijihlend stets mit Stahl in Be-

rührung.

Das Springen der dünnwandigen Glasröhre trat selten ein»

da wir zur Vermeidung stärkerer Erwärmung den Draht nicht

länger glühen Hessen als gerade notwendig war.

Das jedesmalige Auseinandernehmen und Trocknen einzeln fr

Theile des Apparates nach jedem Versuch nimmt allerdings Zeit

und Mühe in Anspruch. Trotzdem spricht für die Zweckmässig-

keit des Apparates der Umstand, dass wir bei späteren Versuchen

in einem Zeitraum von etwa 5 Stunden bequem 50 bis 60 Drähte

gehärtet haben. Von den sämmtlichen Drähten, deren Anzahl

gegen 180 stieg, wurden für definitive Bestimmungen nur die ans

den letzten Härtnngaversuchen hervorgegangenen gewählt. Die

Endstücke wurden so weit abgebrochen als nötig schien, um den

übrig bleibenden mittleren Theil des Drahtee für homogen ge-

härtet halten su dürfen. In welcher Weise die Drähte auf ihre

Homogenität geprüft wurden, soll später ausführlicher besprochen

werden.

Als Stromquelle wurde eine Säule von 20 bis 30 grossen

Bitnsen'sehen Bechern gebraucht. Je nach dem galvanischen

Widerstand der zu härtenden Drähte wurden dann diese entweder

alle hintereinander oder in einzelnen Gruppen nebeneinander ver-
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wendet. In letsterer Beziebung hat die Erfahrong gelehrt, dass

man diese Gruppen sowohl der Anzahl als auch der Zusammen-
setzung der in denselben zu-samiiiengefassten Klemt'nte naeli ganz

gleicli halten muss, da sonst ein Strom durch die Batterie selbst

CU' ulirt, durcli den die Kohlen angegriÖ'en und zu einem pulve-

ligeu Brei aufgelöst werden.

III. Bestimmimg der thermoelektrisoheo Stellung.

1. Thermoelement, Die thermoelektrische Stellung der unter-

sachten Stahldrähte bezogen wir auf einen bestimmten Normal-

draht Alfl solchen wählten wir einen SüberdrM, den wir ans

galvanisch redncirtem Silber in zwei Exemplaren gezogen haben*

Aus Gründen praktischer Natur wurde jedoch dieser Normaldrabt
nicht direct sondern indirect verwendet, indem wir die Stabldrfihte

zuoSehst init einem Knpferdrabt gegebener Sorte combinirten

dessen Stellung gegen unseren Normaldraht wir durch wiederholte

Versuche sehr sorgfaltig bestimmt hatten, und dann die beobach-

tete thermoelektrische Kraft Stahl-Eupfer auf solche Stahl-Silber

unrechneten.

Das Thermoelement selbst bewfihrte sich nach manchen Ab-
ioderangen in yorzüglicher Weise in der durch Fig. 2 schematisch

dargestellten Anordnung.

*S| und sind zwei doppelt tubulirte Glasballons von etwa
je 1 Liter Gehalt. Dieselben werden auf schlecht leitende Unter-

lagen in der Weise aufgestellt, dass die Tubuli A und /> hori-

zontal die beiden anderen vertical zu stehen kommen. Die hori-

zontalen Tubuli werden mit gut sehliessenden Korken ver.selien,

in welche wasserdicht eine Glasröhre cd eingesetzt ist. Die Glas-

ballons werden dadurch zusammengehalten und zwar in Entfern-

ungen, die beliel)ig, je nacli Länge des zu untcrsuclienden Drahtes

gewählt werden konnten. Der letztere wurde nun durch die

Glasröhre durchgesteckt und diese selbst durch zwei kleine mit

feinen Bohrungen tiir den Draht versehene Korke verschlossen.

A.uf diese Weise wurde der Zweck erreicht, sehr dünne oder sehr

^i6de und darum leicht zerbrechliche Drähte hinreichend zu
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schütsen. Die als Pole des Elementes dimeiideii Übersponnenen
Knpferdrtthte k und h wurden durch die dicken Korke durcbge-
führt und in diesen ein für allemal eingekittet.

Das Zusammensetzen des Elementes erfolgte nun in der
Weise, dass zunächst der Stahldraht durch die Glasröhre und
die kleinen Korke durchgest«*ckt und die Glasröhre mit diesen

verschlossen wurde. Sodann wurden die freien Enden der Xupfer-
drälite an die Enden der Stahldrähte durch flache Klemmschrauben
verbunden oder nach Umständen angelöthet und schliesslich an
die grossen Korke die Ballons angesetzt. Man füllte dann die

letzteren mit destillirtem Wasser und zwar den einen von Zimmer-
temperatur, den anderen von zweckmässig gewählter höherer
Temperatur, schützte den letzteren durch Einhüllen mit Tüchern
etc. vor Wärmeverlnsti nnd setzte schliesslich dnroh die yerticalen

Tnbnli zwei vorher mit einem Normalthermometer veis^liohene

Thermometer ein, deren Stand bei den Beobachtungen nach Tor-

Wgegangenem fleisaigem Rühren des Wassers mit Femrolir ab-

gelesen wurde. Die Glasrübie enthlQt noch bei n eine kleine

Bohrung die der in der B5hre eingeschlossenen nnd zum Theil

durch warmes Wasser des einen Ballons sich ebenfalls erwärmen-
den Luft Austritt gestattet.

^. Bestimmungsme^ode. Die Bestimmung der elektromoto-

rischen Kraft des Thermoelementes wurde naeh folgendem Ver-
fahren im compensirten Zustande ausgeführt. Ist (Fig. 3; Edaa
compensirende Element (ein Daniell), c das compensirte (dasTher*

moelement), femer W der Widerstand auf dem Wege AEB, to

der Widerstand auf dem Wege AMB, so gilt, wenn der Strom

in dem Zweige Ae B, in welrhem auch das Galvanoskop S einge»

schaltet ist, gleich Null wird, die Beziehung

e w
~ W ~-\- lö~

Bei unseren Versuchen war im äussersten Ealle

w __ _6_
W ~ lOÖOÖ

Es tritt somit bei hinreichender Genauigkeit an Stelle der

obigen die einfachere Beziehung

e w
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Beide Widentinde w und ITworden duroli xwei Simens'aehe

Sheostaten dargestellt. Die Widerstände der Verbindungsdrfilite

Mwie der innere Widerstand des Dotiie^rschen Elements kamen
sieht in Betraoht. Bei W konnte man hinauf bis 90 000 bei w
hinuiter bis 0,1 8.E,

Um von den^Schwanknngen in der elektromotorischen Kraft

des DanielVachen Elementes, welche, wie bekannt, je nach der

Zttsaiiimensetziing desselben und der Dauer der Verwendung
keineswegs unbedeutend sind, vollständig unabhängig zu sein,

wurde die elektromotorische Kraft des Elementes vor und nach

jeder Beobachtung besonders bestimmt. Zu dem Zwecke konnte

in den Stromkreis EAMB mittels eines Stromschlüssels die Lei-

tung zu einem Wiedemann schiin (Talvanometer eingeschaltet wer-

den, dessen Reductionsfactor Ä vorher ermittelt worden war.

Man unterbrach die Leitung in dem Zweige ASB, schaltete den

^Viderstand w aus und W ein , schloss den Stromkreis EAMß
und beobachtete den Ausschlag n des Galvanometers.

£s ist dann
E = AWn

In der Bogel wnrde W -= 20000 &£. gewählt, dem Wider-
lU&de entsprechend, bei welchem etwa das Element znm Com»
peosiren thatsSchlioh verwendet wnrda

Die Bestimmung des Reductionsfactors A des Galvanometers

wmtle mit Hilfe einer Tangentenboussole von bekanntem (aus den
Dimensionen und der horizontalen Intensität des Erdmagnetismus
berechneten und durch voltametrische Bestimmungen controlirten)

Reductionsfactor C ausgeführt. Die Anordnung ist durch Fig. 4
schematisch dargestellt. E ist das DanlrlVsche Element, J die

Tangentenboussole, G das Spiegel-Galvanometer. Ist w der Wider-
stand, i die Stromstärke im Zweige AMB, W der Widerstand»
J die Stromstärke im Zweige AGB, so ist

JW iw
daher

J w
JhF~»

"~
TT 4- to

Non ist an der Tangentenboussole i)

Ueber die fnr die Tangentenboa^sole zn Grnnd« gvlegte FcMTmcl sithtt

F. Kofilrau.scft, Pofrjr. Annalen 1h70 CXLI, pag. 467.

YukAodl. d. pl>jr!>.-iiiad. (iei. N. F. XY. bd. 9
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und am Galvanometer

daher

^ TKT^ Cf toft^r cp [1 + f{9)J

Boreh geeignete Wahl der Widerstände w und konnte

man sowohl am Galvanometer wie an der Tangentenbonssole

passenden Ausschlag erhalten. Znr Controle worde die Bestim-

mang des HednetioBafaotors A oft wiedeiiiolt.

3, Beobaehiung, Die wirkliche Anordnung des Versuches

so wie sie durch Fig. 5 dargestellt wird, weicht von der bisher

beschriebenen sohematischenblossdurchzweckmässige Verwendung
der Stromwender und Stromonterforecher ab.

Der Commutator I, unmittelbar nacli dem Daniell'sehen Ele-

mente zur Aenderung seiner Stromrichtung eingeschaltet, erweist

sich zunächst als zweckmässig bei der Bestimmung der elektro-

motorischen Kraft dieses Elementes aus dem Ausschlag des durch

den Schlüssel II in die Leitung eingeschalteten Spiegelgalvano-

meters fi. den man dann doppelt nimmt. Ausserdem trägt die

Verwendung desselben in Verbindung mit dem Commutator III,

der zur Aenderung der Stromriclitung des Thermoelementes dienen

soll, wesentlich zur Ociuiuigkcit der Bestimmung insofern bei,

als dadurch fremde elektromotorische Kräfte, die bei den im Zimmer
etwa vorhandenen Temperaturdilferenzen in den Verbindungeu der

Leitung auftreten und dadurch in die Beobachtung störend ein-

greifen würdeU) eliminirt werden. Man hätte nämlich in Folge

dessen nicht
e 10

E ^ W
sondern

FT»"'
^

wo s und die ßesultirendeu verschiedener störender thermo-

elektromotorischer Kräfte bedeuten« Nun kann man swar t', d.

h. diejenige thermoelektromotorische Kraft, die in dem Strom-

kreise EÄMB ihren Sita hat, gegen die elektromotorische Kraft

E des Daniell stets vernachlässigen; dies gilt jedoch keineswegs

von s d. h. derjenigen thermoelektromotorischen Kraft» die in
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dem Stromzweige ASB ihren Sitz hat, indem dieselbe wie die

Erfahmng zeigte, oft eine (xrösse erreicht, die einen beträchtlichen

Bruchtheil von e beträgt, ja mit dieser, falls diese klein ist, direct

Tergleichbar ist.

Man hat also stets

e -\- 8. tr

E ~ W
Um sich nun von dieser störenden Kraft unabhängig zu

raachen, dazu sollen die Commutatoren I und III dienen. Kehrt
man nämlich die StromriolLtung in e und E gleichzeitig um, so

ist dann gegen früher

— E - W
Wurde si( h also während der Beobachtung vor und nach

dem Commntiren die elektromotorische Kraft e and s nicht ändern,

9^ hatte man

vor dem Commutiren

n^ch dem Commutiren

E - TT
e — e w*

~E - W'

somit streng richtig^ ^ ^ +
Nun Sadert sich allerdings e in derBegel, jedoch so wenig

xaA dann also mii der Temperatur des wannen Ballons so nahe
Imear, däss man das Mittel der thermoelektromotorischen Kraft
t dem Ifittel der Temperatur T des warmen Ballons entsprechen

Iwsen darf. Wenn man dann die Bestimmung nach dem Commu-
tiren rasch ausführt, was immer möglich ist, da die Einstellung

vor dem Commutiren als genäherte bereits gegeben ist, so darf

man auch annehmen, dass die störende elektromotorische Kraft

sich gleich geblieben ist so dass man dieselbe durch Mittel-

nehmen stets wenigstens sehr nahe eliminirt.

Endlich ist des IFe^/er'schen Commutators IV zu erwähnen,

<ler in bestimmter Weise als Stromschlüssel verwendet wird. Die

^ueckäübernäpfe sind so gefüllt, dass beim Schliessen des Com-

1) Dnfdi BoehmaligM ComamtiniL flbenMgtoa wir nnt Mhr oll, diM diM»
^Mhn« ToUkomm««! snUisig iit, iadam die Efnstelliuig 8 mit d«r Binstelliinc 1

^•Dknunnt befriedigtnd jOMreiiiitinmte.

9*
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mntators znerst der Zweigetrom des DanielVachen Elementes und
dann der Thermostrom geschlossen wird. Bei richtiger Wahl von

w nnd W maaa die Nadel des Bpiegelgalvanoskopes S in Bobe
bleiben. Ale solches wnrde ein sehr empfindliches /Sbusrioalrrsshes

Instmment mit astatischem Kadelpaar verwendet
Hat dann der eine von nns die Einstellnng mit w und W

gemacht, so wurde gleichseitig von dem anderen Beobachter der

Stand der Thermometer in den beiden Ballons abgelesen.

4. Berechnung . Bezeichnen T und t die Temperaturen der

beiden Pole des Thermoelementes, e die beobachtete elektromo-

torische Kraft desselben, so ist allgemein^)

« Ä o (J— 0 -H ^ C^*— *') 1)

oder

0 = a {T—t) + h (T—t) (T + t).

Setst man
T^ t SS X nnd e =s y
T-^t a u

so hat man
y = H- 2)

Da die Ansahl der Beobachtungen stets grösser war als

zwei, so wurden die beiden Constanten a und h aus den vorliegen-

den Beobachtungen nach derMetiiode der kleinsten Quadrate be-

rechnet nnd zwar mit Zugrundelegung der letzten Gleichung in

der Form

| = » + 8)

Für die Wahl dieser Form sprach nicht nur der Umstand,

dass die Berechnung sich dadurch weit einfacher gestaltet, als

vielmehr auch die Ueberlegung, dass durch die Form 2) den bei

grösseren Temperaturdifferenzen ,r angestellten Bestimmungen

ein überfliegender Einliuss auf das Resultat eingeräumt wird,

was nicht berechtiget erscheint; denn wenn auch die Bestimmung

der thermoelektrischen Kraft y im Allgemeinen, je grösser sie ist

verhältnisamässig sicherer wird, so wird dieser Vortheil aufge-

hoben durch Unsicherheiten der Temperaturbestimmong, die um
so mehr sich geltend machen, je mehr die Temperatur von der

Zimmertemperatur abweicht.

1) Jf. JLfenartw, Pogg. Axmalen 1878, CXLIX pag. 374.
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Nach den diircli die Methode der kleinsten Quadrate gelie-

ferten Formeln wnxden znnächst ans sehr sahireichen Bestimm-
nngen die Constanten <^ &o des Elementes Knpfer-Silber berechnet.

Die ümrechnnng der Beobachtung Stahl-Enpfer (eO Auf Stahl-

Silber (e) wurde durch Tabellen erleichtert ^
Man hat sunfichst

c = «*— «0

wo ^ Ton den Argumenten T und t abhängt. Nun lässt sich

in der Form

Co = (ao T 4- T'i) — («„ t + \ ß)

auf dieselben zwei Argumente T und t zurückführen, welche beide

in die Gleichung in derselben Functionsform auftreten.

Man rechnet also ein für allemal eine Tabelle für die

Function

a% M -\- ifi

und kann dann aus dieser für jede Combination von T und t

und dadurch e berechnen. Wurden dann alle Beobachtungen

St8hl*Eupfer auf Stahl-Silber umgereohnet, so rechnete man dann
nach den obigen Formeln die Constanten a h des Elementes Stahl-

Silber.

IT. Bettimmung des galvuiiaditii LeltiiiigswidtfitUuidM.

1. Methode und Berechnung. Zu Widerstandsmessungen be-

dienten wir uns der Wheatstone-Kirchhojf^sehen Brückenmethode.

Die Tergliohenen Widerstände w und d konnten durch einen

Quecksilbercommutator mit einander vertauscht werden. Die Zu-
leitung vom Commutator zu den Endpuncten der Brücke wurde
durch starke Kupferplatten besorgt, deren Widerstand a und ß

so klein war, dass das Eintreten derselben in die Formel auch

bei der Kleinheit der yeiglichenen WiderstSnde nur eine kleine

Correction sur Folge hatte. Als Stromquelle wurde mit grossem

YarlJiefl ein TTs^soher Hagnet-Inductor yerwendei. Als Gal-

vanoskop diente das bereits angeführte SatfenraliPsche In-

itnmenti

Für die JEKechnung hatte man nun:

Commntator Stellung I "t"

" = ^ =b «t
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CwnmutatorStennngn ^ ^
= ^ ^

woraus

:

w — »1 5 -|- ß — a

w =z }i2 i -\- n-, ci — ß

Im Mittel, ^ (fi| -|- n^) = n gesetzt, hatte man also

:

le = nö -f (n— 1} ^ —^ ^

In unserem Falle war (bei < =
-^^-i-^ = 0,00194

s — 0,0ÜQ16

Du überdies «i und nur sehr wenig von einander ver-

scbieden waren, so konnte man stets mit Tollstftndig hinreichender

G^enanigkeit naoli der Formel

= -f C»-l) 1)

rechnen. Anf diese Weise gestaltete sich die Berechnung zv

einer sehr einfachen, da nach ümreohnnng unserer Ablesiugen
auf Decimalbrücke n direct aus den Obach*schen i) Tafeln ent-

nommen und auch für das Correctionsglied eine Tafel gerechnet

wurde.

Aus dem so gefundenen Widerstande w, der Länge und dem
durch das Mikroskop bestimmten Durchmesser 2 p des Drahtes in

Millimetern wurde dann sein specifischer Leitnngswider&tand s für

die Beobachtungstemperatur t berechnet.

Mit grossem Vortheil bedienten wir uns in vielen Fällen der

Hockin'Matthiessvn sehen Methode. Ist Fig. B Aj\Ili ein ausge-

spannter Neusilberdraht ANB eine Reihe von beliebigen Wider-

ständen, sind femer 3/ und N zwei zusammengehörige Puncte

gleichen Potentials, so entspricht jeder Verschiebung des Contact-

pnnjites N von Ni nach eine Verschiebung des Contaetpunctes

Jf von Ml nach- M2. Bezeichnet nun die Widerstandsänder-

ong Nt und äl die Längendifferenz iiQ Mg, so ist

äio = C M
wo G die £mpfindlichkeitsconstante ist, die unter sonst gleichen

Umständen von der Summe der Widerstände ANB abhängt and,

1) E. Ohach , IlilfstafelD für Messungen elektrischer LeitangiwidentiDde

vermittels der A'(rcM({^- H'/icatj>t&n«'sch«u Drahtcombiiiation, 1879.
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sobald unter diesen ein bekannter Widerstand sich befindet, mittels

dessen leicht bestimmt weiden kann.

Als Vergleichungswiderstände Ä dienten sechs Stück Zehntel

S.E. Angefertigt wurden dieselben aus Stücken Neusilberdraht,

die in dicke amalgarairte Kupferaiisätze eingclötiiet waren. Je

nach den zu bestimmenden Wideiritänden w wurden diese Zehntel

durch Quccksilbemäpfe entweder hinter- oder nebeneinander ein-

geschaltet, wodurch d von Ü.O bis S.E. variren konnte. Auf
' diese Weise blieb man stets nahe in der Mitte des Drahtes

wodurch das Correctionsglied der (jrleichung l) das Resultat nur
im geringen Grrad beeinfiusste.

2. JJehergayigsiciäerstand. Bei der Kleinheit der zu bestim-

menden Widerstände f0,5 bis 0,05 S.E.) mussten wir auf möglichste

Einschränkung der Uebergangswiderstände besonders bedacht sein.

Zur näheren Orientirung über die Frage, welche Art des Ein-

schaltens der Drähte in diesem Sinne am günstigsten wäre, be-

stimmten wir bei einigen weichen Stahldrähten den specifischen

Leitungswiderstand auf dreifache Art, einmal, indem wir die

Drahtenden zwischen flache Klemmschrauben fest einklennnten

das anderemal indem wir die Drahtenden mit einer dünnen Kupfer-

schicht (durch Eintauchen in Kupfervitriollösung) überzogen und
dann amalgamirten endlich das drittemal, indem wir die Drähte

an dicke amalgamirte Knpferdrahtstücke anlötheten» Das Ein-

klemmen der Drähte ergab wie zu erwatten war, den grössten

Ilebergangswiderstand. Das Amalgamiren erwies sich aus dem
Grunde als nicht vollkommen zuverlässig, weil die Kupferschicht

oft nicht fest genng haftete and sich dann ohne Mühe abschaben

liess. Kur beim L5thenwar der Uebergangswiderotandam kleinsten,

wesiwegen wir Tins für dasselbe entsoHeden haben. Bei glas*

harten DrSkten wurde durch lasobee AblSsohen mit Wasser yer-

hindert» dass ein etwaiges Anlassen der Endstficke dnrch das

heisse Loth sich nicht über eine grossere Strecke gegen die Mitte

des Drahtes hin ausbreite, wodurch der Widerstand 2u klein ans-

&]l€ii wQrde. Jedenfiidli ist zn bemerkesi dass, falls diese Fehler^

qnsUe einea merkHehen Einflnss in eincelnen FfiUen gehabt htttte,

dies stets in einem Sinne erfolgt wSre, wodurch unser Besnltat

— das bedeutende Anwachsen des specifischen Leitungswider-

standes des Stahls im glasharten Zustande — nur noch mehr

hervorgehoben werden würde.
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Im späteren Verlauf der Arbeit vermieden wir alle diese

Schwiprigkeiten und Bedenken durch Anwendung der oben be-

schriebenen Hückin-Mtiithiessen'schen Methode. Der Drabt wurde
leitend in den Zweig ANB eingeschaltet, und ein Contaet iV auf
einzelne Stellen des Drahtes, deren Abstand dann gemessen
wurde, aufgelegt.

S. Friifuny der Drähte auf ihre Homogenität. Naohdem die

Hockin-Matthiessen'.sohe Methode in vorzüglicher Weise sich be-

währt und den Widerstand des Drahtes sehr genan zu messen
gestattet hatte, benutzten wir dieselbe Methode um den Drabt
auf seine Homogenitat bezüglich seines* Härtestandes za prüfen.

Zu dem Zwecke wurden zwei Gontacte Ni und von unverän-
derlichem Abstände hergestellt, auf verschiedeae Theile des

Drahtes aufgelegt and der Widerstand des zwischen den Con-
tacten enthaltenen Drahtst&ckes gemessen. Ans der grösseren
oder geringeren Uebereinstimmnng der Resultate ergab sich dann
ein Sohlnss auf den mehr oder weniger gleichmfissigen Härtesn-
stand des Drahtes.

4. üeber Calibrinmg des MeMdrahtes ÄMB siehe Wtedemmm
Annalen 1880, X pag. 326.

V. Allgemeine Aesoltate der H&rtimg.

Die sämmtlichen in der früher bescliriebenen Weise ge-

. härteten Stahldrähte erwiesen sich bei der üntersnchnng auf

ihre thermoelektrische Stellung als gegen Süber MetronegaUv,

Bei der gleichen Art und Weise der Härtung der angeblich

gleicher Stahlsorte angehörigen Drähte wäre zu erwarten gewesen,

dass der erzielte Härtegrad nahe gleich wäre und dass somit die

thermoelektrischen Curven sehr nahe einen gleichen Verlauf

zeigen würden. Diese Erwartung bestätigte sich zwar nicht, da-

für aber stellte sich beim Auftragen sämmtlicher thermoelektrischer

Gunren heraus, dass stets mehrere als zusammengehSrig durch

einen nahezu gleichen Verlauf hervortraten, so dass dadurch die

sämmtlichen Curven sich nach einzelnen Zonen anordneten. Auf

den Härtezustand übertragen, würde es heissen: Der erzielte

höchste Härtegrad der Stahldrähte war bei der Oesammtheit

zwar ein verschiedener, dagegen nahezu ein gleicher bei einseinen
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üruppen derselben. Ba ein Zusammenhang dieser Giuppirung

nach dem Durchmesser der Drähte oder nach der zeitlichen Auf>

«inanderfolge und damit eventuell zusammenhängender Veränder«

Hchkeit der zum Grlühen der Drähte angewandten Stromstärke

nicht zu ermitteln war, so glauben wir den Gmnd darin suchen

an müssen, daas die zu verschiedenen Zeiten ans der angeführten

Quelle besogenen Drähte nicht alle von genan derselben Stahl-

sorte waren.

Ohne Zweifel hat auf den durch AblÖscheu überhaupt er-

reichbaren höchsten Härtegrad der KohlenstofFgehalt des Stahls

einen entscheidenden Einfluss; daneben wolil auch, wenn auch in

untergeordneter Weise, die Anwesenheit anderer StoflPe im Stahl.

Es ist dann der grösste Härtegrad, der bei einer bestimmten

Stahlsorte durch Ablöschen an erzielen ist, für diese selbst

Die grössten Härtegrade erreichten wir bei zwei Sorten von

der Dicke 0,56 und 0,73. Die thermoelektrische Constante a er-

reichte den kleinsten Werth = — 2.76 und der specifische Leitungs-

• widerstand (bei gewöhnlicher Zimmertemperatur) den grÖssten

Werth 0.48. Leider konnten wir von diesen Drähten sehr viele

nicht später verwenden, weil wir bei der Untersuchung der thermo-

elektrischen Stellung nahezu siedendhei.sses Wasser angewandt

haben, wodurch, wie sich aus späteren Untersuchungen ergab,

die Drähte einseitig ganz beträchtlich angelassen wurden. Bei

späteren Untersuchungen wurde bei glasharten Stahldrähten

nur Wasser von höchstens 400 angewandt und das nnr möglichst

bixse Zeit.

Die Erfahrungen . welche Jarolimel' und Ii. Äkermann ^) bei

ihren Untersuchungen gemacht haben, führten schon zu dem l)e-

merkenswertlien Resultat, dass beim Ablöschen des glühenden

Stahls die Heftigkeit der ersten Abkühlung von etwa 6(X)** V)is

70O> auf 300" bis 400^ für die Härtung weit entscheidender ist

als die weitere Abkühlung. Man kann z. B. einen stark glühen-

den Stahldraht in einem Metallbad von z. B. 400^ (Zn, Pb) ab-

löschen nnd erzielt beträchtliche Harte, während bei weiterer

i; ZaitMhrlll Ar ia» ckemlMke Ofongewtrbe, 1880.
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Abkühlung keine Härtnng eintritt. Diese Erfahrungen fanden
wir mit den unserigen in vollkommener Uebereinstimmung und
können diese als dahin ergänzt hinstellen, dass die Glashäirte bei

einer bestimmten, der Grlühfarbe dunkelroth entsprechenden Tem*
perator plöiglich eintritt.

In auffallender Weise zeigte sich dies sowohl bei Drähten
von demselben als bei solchen von wenig verschiedenem X>urch-
messer. In ersterer Beziehung fanden wir bei einer dickeren
Stahldrahtsorte, wobei der angewandten Stromstärke die Drähte
nur zum Dunkelrothglühen gebracht werden konnten, nach dem
Ablöschen bei einigen Exemplaren, dass dieselben bis über ein

Drittel weich und biegsam geblieben, von einer bestimmten Stelle

an dagegen weiter gegen die Mitte plötzlich hart und spröde
waren, trotzdem dass früher in der Glühfarbe des ganzen Drahtes
kein besonders merklicher Unterschied sich gezeigt hat. Aehn-
lich in letzterer Beziehung konnten wir bei der angewandten Zahl
von BwM^en'schen Bechern bei Drähten einer dickeren Sorte noch
durch Glühen und Ablöschen glasharten Zustand erzielen, dap
gegen bei der nächsten in der Dicke nur wenig verschiedenen

Sorte (von 1,25 auf 1|46 mm) blieben alle Drähte nach dem Ab-
löschen weich, und es zeigte sich, was besonders hervorgehoben

werden mag, dieser Sprung im mechanischen Verhalten ebenso

im thermoelektrischen Verhalten bestStigt, so dass die Bisoon-

tinuität stets beiderseitig ist. Man kann somit alle diese Er-
scheinungen dahin praecisiren, dass der Stahl beim Glühen eine

gewisse hrUische Temperatur übersteigen mnss, falls nach Ab>
löschen Qlash&rte eintreten soll; im entgegengesetzten Falle

bleibt der Stahl weich.

Es mag nebenbei auch bemerkt werden, dass bei den thermo-

elektrischen Untersuchungen der Stahldrähte gegen Silber oder

Kupfer sich oft Gelegenheit zeigte, den „fteiUralen Fund*' d. h.

diejenige mittlere Temperatur ^ t) = ^~ der beiden Pole des

Thermoelementes, bei welcher die elektromotorische Kraft den

Werth Null durchschreitet und das 2<eichen wechselt, schon bei

relativ niedrigen Temperaturen zu beobachten. Sehr vieU glas-

harte BrShte erwiesen sich nämlich dem Silber oder Kupfer

gegenüber als thermoelektrisch sehr nahe liegend. Noch öfters

bot sich Gelegenheit, das Maximum der elektromotoriflohen Kraft
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ebenfalls bei relativ niedrigen Temperatxireii zu beobachten.

Einige Beispiele dieser Art finden sich bei späteren Zusammen-
steUmjpen tot«

VL Anlassen in Leinölbad.

Nachdem in der früher beschriebenen Weise glasharte Stahl-

drähte hergestellt worden waren, yersnchten wir zunächst durch

Anlassen derselben H&rtegrade su erzielen, die in allmähliger

AnfeinaEnderfolge Zwischenstiifen zwischen dem glasharten und
dem wachen Znstande abgeben würden. Zn dem ZwwskB wurde
LeiBSl in einer Blechwanne langsam erhitzt; üngleidimfissig^eiten

der Temperatnrvertheünng sachten wir dnrch fleissiges Bfihren

SU begegnen. Hatte dann das Bad eine bestimmte Temperatur

eneielLt, so wnrde das Heizen eingestellt, die Drihte in das Bad
auf eine Drahtnetznnterlage eingelegt und darin bis zum all*

mShligen Erkalten des Bades gelassen. Fach Yexlaiif einiger

Tage wurden dann die Drahte sowohl auf ihre thermoelektrische

Stellung, als auch auf ihren galvanischen Leitungswiderstand

untersucht.

Die Resultate dieser Versuche sind in den folgenden Zu*

Bsmmenstellungen enthalten.

*ii1ifir-
Kammer

des

DrahtM
t T

e. 10»
be-

oliMbtet

€, 103
be-

roohD«t

o.

10»
6.10' $ t

LSOO* Kr. 1 19,8 88,1 4,682 4,694 8.27 — 1,35 0.201 19

2 p SS 0,M8 19,8 8,842 8,886

19,8 683 8,161 8,149

19,8 6(^1 8,868 8369

irr. 9 19,5 89,5 4.896 4,899 8,51 — 1,38 0,196 1»

2p = 0^900 19,5 76,2 4,079 4.078

19,8 62,0 8,188 8,186

19,6 64,8 2,604 8,605

irr. 8 19.6 89,8 4,294 4,292 7,41 — 1,18 0^28 1»

2p s 0,781 19,7 78,8 8,886 8388

19,6 69,1 8,660 2,669

19,7 60,1 8,006 8,001
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Anlass-

L 8000

IL S78t

m. WIß

Kmniner e. 10» e. 103
dM 4

t 1 be- be-

Drahtes obachtet rechnet

Nr. 4 18,9 87,9 4,766 4,773

2p = 0,568 18,9 70,3 3,675 3,669

18 9 67.4 2 816 2.810

18,9 48,8 2,174 9,179

Nr. 5 19,7 86,7 6,073 5,076

2p SS 0,346 19,7 72,1 4,077 4,073

19,7 59,4 3 1^2 3,166

19,7 50,6 2,494 2.493

Nr. 6 20,0 89,2 4,226 4,224

Sp = 0^006 20,0 78,2 3,644 3,643

20,0 64,9 2 895 2 897

20,0 50,9 2,057 2,066

Hr. 7 90,0 90,1 8,766 8,776

9p SS CMi68 20,0 71,9 2,901 9,899

20,0 59,7 2,269 2,262

20,0 48,3 1,642 1,646

Vt. 8 19,9 88,0 3,686 8,688

2p s= 0.880 19,9 74.8 8,084 8,081

19.9 61,6 2 871 2,878

19,9 6M 1,878 1,809

Nr. 9. 20,0 80,5 3,670 3,6r>5

2 p = 0,720 20,0 65,8 2.859 2,863

90.0 8:961 9,966

90,0 49,9 1,986 1,981

Nr. 10 20,0 79,9 2,290 2.288

2 p = 0,720 20,0 68,4 1,911 1,912

200 67 3 1 416 1 420

90,0 49,0 1,21^ 1,909

Nr. 11 20,1 87,1 2.822 2,832

2p = 0.565 20,1 65,9 2,0<>5 2,047

20.1 63,9 1,652 1,557

20,1 41.8 1,029 1,030

Kr. 12 20,1 89,4 3,648 3.640

2p =: 0,648 20,1 67,9 2,643 2.653

20,1 55,3 2,014 2,010

20,1 44.8 1,464 1.461

o.

10»
ft. 10» ! 9

— 1,25

9,o:i

6,62

6,86

7,38

4,95

5,46

6,78

0.212 19

— 137 0,187 19

0,880

— 1,09 0^1 19

— 1,40 0,816 19

— 1.31 0,217 19

— 1,13 0,272 19

— 1,15 0.263 19

— 1,89 0,248 19
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tempertitn r

Knmmer
, 1 T 1

e. 108

..1.,!' llt.'t

e. 103
1

ri_M hiii't

a.

105
/i 1ft7U. IKJ' 8 (

UL 2600 Nr. 13

2 p = 0.387

20,1

20,1

20,1

20.1

87,4

74,0

62,4

52,0

3,990

a,291

2,647

2,037

3,995

3,293

2,645

2,038

7,30 — 1.27 0,219 19

lY. 886« Hr. 14

2p s= 0,900

19,9

19,9

19,9

19,9

89,2

76,6

64,4

54.9

2,182

1,856

1,520

1,230

2,191

1,841

1,523

1,232

4,30 — 1.04 0,290 20

Kr. 15

2p = 0,668

20,1

20,1

20,1

20,1

88.5

68,8

59.1

50,1

2,108

1,671

1,304

1,021

2,108

1,576

1,298

1,028

4,08 —0,96 0,296 19

T. fßfß

•

Hr. 16

2p = 0,974

18,9

18,9

18J

18,9

89,8

74,8

61.1

51,7

2,676

2,186

1.729

1,871

2,679

2,186

1,724

1,874

4.96 -1,08 0,288 19

Nr. 17

2 p = 0,882

18,9

19,0

1&9

19,0

82,5

68,8

693
51.9

2,179

1,788

1^499

1,286

2,179

1,779

1.602

1,285

4,52 — 1,08 0,296 19

Nr. 18

2 p =: 0,723

19,1

19,1

19 1

19.1

78,8

68,2

57,8

48,7

1,H93

1,175

0,953

0,748

1,391

1,178

0,954

0.747

2,96 — 0,64 0,332 19

• Nr. 19

8 p = 0.560

18,1

18,1

18 1

18,2

82,0

iV2,H

47,8

39,8

1,970

1,47U

1 011

0,756

1,973

1,464

1 Ol 5

0,755

4,06 — 0,97 0,304 19

Nr. 20

2p =5 0,886

18,3

18,3

18,3

18,3

76,8

62,3

52,9

42,1

2,886

2,213

1,780

1,847

2,877

2,223

1,777

1,246

6,78 — 0,91 0,258 19

yi IT» Nr. 21

2p = 0,906

18.8

18,8

18,8

18,8

86^4

67,1

53,8

1,981

1,448

1.124

0,811

1,917

1,471

1,117

0,809

8,96 — 1,09 0,811 1»
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Aldus-
tcTnppratnr

Nummer
UcB

Dl-.'llltrs

*
i j.

1
e 103

rliV llti
'

1(0-
a.

105

1

\ 8

»

• i

VL 17Ö0 Nr. 22 18,8 87,2 1,838 i,83:{ 3,61 — 0,88 0,328 19

2 p = 0,671 18,9 72,4 1,499 1,502

18,8 59,7 1,1»9 1,194

18,9 48,8 0,905 0,901

VU. löOO Nr. 23 18.5 78,7 1,852 1,849 4,49 — 1,24 0.296 19

2 p = 0,386 18,5 60,4 1,470 1,473
•

18,5 62,1 1,215 1.216

18,6 «.4 0,997 0,995

Stellt man die ersielten Härtegrade, 00 wie nch
in der theraioelektrisclien Constante o. 10^ nnd dem epecifiscben

Leitongewideratand^ s änsaem, nach der ersteren Conataate an-

geordnet aneammen, so erlifilt man die folgende fibersiolitZielie

DarsteUtLng, ans weleker angleieli ersiclitliQli ist, in wie fem der

Zweck, verschiedene Härtegrade hexzasteUen, bei den angewandten
Drähten erreicht wurde.

Kummer d. Drahtes, o. 10^. $, AnlMttemperatnr.

6 9,03 0,187 300
2 8,51 0.196 300
1 8,27 0.201 300
4 8,25 0,212 300
6 7,67 0,220 275
3 7,41 0,228 300
9 7,38 0,217 260
13 7,a0 0,219 260
8 6,86 0,246 250

12 6,78 0,243 250
7 6,52 0,241 275
20 . 5,78 0,258 .200

11 • 5.46 0,263 250
16 4,95 0,283 200
10 4,95 0,272 250
17 4,52 0,296 200
23 4.49 0.296 150

14 4.30 0,2^10 226
15 4,08 0,298 225
19 4,06 0,304 200

21 3,98 0,311 175 •

22 3,61 0,328 175
18 2,96 0,832 200
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und Measaug seines HärtezasUades. ],43

?n. Bedeutung der Einwirkuiigsdaiier der Anläse«

Temperatur.

Bei vorhergehenden Versuchen war die Anlasstemperatur

von ISO* die niedrigste, welche wir noch angewandt haben. Die

noch bedeutende Aenderung des Härtezustandes, die durcli die-

selbe erzielt ^nirde, veranlasste ans der Frage näher zu treten,

welche Wirkung niedrigere Anlasstemperatiiren auf den Härte-

zQstand ausüben. Diese Frage erschien noch von anderem Qe-

sicbtspuncte aus als von Bedeutung. Bei Bestimmnngen thermo-

dektrischer Stellang glasharter Stahldrshte muss das eine Pol-

ende des Elementes auf bShere Temperatur gebracht werden.

£s war also von pxaktisoher Wichtigkeit au entscheiden, wie

hoch mau diese Temperatur noch wählen darf, ohne eine ein-

seitige Aendenmg des Härtesastandes des Bralites befOrohten

ra mflaseu.

Die ersten orientirenden Versuche wurden an zwei Drähten

Nr. 24 und 25, von nahezu gleichem Durchmesser, nämlich 0,574

und 0.554 mni, aber von verschiedenem glasharten Zustande an-

gestellt, und zwar bloss in Bezug auf ihre thermoelcktrische

Stellung. Die Bestimmaug ihres glasharten Zastandes führte za
folgenden Besaltaten:

t ^
1

e. lOS

beobMdit«k

e. 10>

banfihiMt
a. 10» . b. 10»

Nr. 84 12,5 88,1 — 2.977 — 2,960 — 8,00 — 0,91

12,5 78,8 — 2,519 — 2,540

12,5 58,1 — 1,660 — 1,661

12,6 44,1 — 1,207 — 1,207

Nr. 26 12.3 89,0 - 0,749 — 0,739 + 0,14 — 1,0»

12,4 80,1 — 0,585 — 0,687

12,4 71,2 — 0,440 — 0,458

12,4 59^ — 0,312 — 0,306

Nan wurden die Drähte in einem zur Bestimmung des

tliermometrischen Siedepunctes dienenden Gefässe eine Stunde

lang der Wirkung des Wasserdampfes von lOO^ ausgesetzt. Die

am nächsten Tage vorgenommene Bestimmang der thenaoelek«

truehen Stellang der Drähte eigab folgendes Besnltat:
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144 STHOUUAL & BABUS: Ueber Anlaueu des Suhls

r
' e. 10»

beobuhtot

e. K>8

berechoet
o. 10»

1

' 5. 10^

1

Nr. 24») lb,9 59,4 — 0,0/3 — 0,073 -\- 0,65 — 1,08
i£ n
lo,Si 00,7 — O.OSJo — U,03fo

16,9 45,2 — 0,006 — 0,005

16,9 89,9
*

+0,009 + 0,009

Nr. 25 16,9 76,1 1,092 1.091 2,91 — 1,15

16,9 65,2 0.947 0,943

16,9 64,7 0,796 0,790

16,9 46,0 0,685 0,686

Die Vergleichung der tliermoelektrischen Constante a zeigt,

wie bedeutend die Aenderung des Härtezostandes ist, welclie durch

die einstündige Einwirkung des Wasserdampfes von 100^ eiseogt

wurde. Für die Praxis thermoelektnscher Bestimmungen bei

glasbarten Drähten ergibt sich daraus die Regel, dass die An-

wendung von siedendem W^asser im warmen Ballon nicht gestattet

ist, ja die Grösse der Aenderung läs^t vermatlien» dass auoh bei

Temperaturen, die von der Siedetemperatur des Wassers nicht

weit genug entfernt sind, ein Anlassen des einen Drahtendes

nnd dadurch der Verlnst der. Homogeneitat des Drahtes sa be*

ffirchten seL

Der Yersnch wnrde nun wiederholt. Die Drahte worden

nochmals eine Stunde lang im Wasserdampf von 100* gehaltenr

nnd am nächsten Tage thermoelektrisch ontersncht.

1

i

• T C.103

beobftobtot

e. 103

berechnet
0.10« 5.10»

Nr. 24«) 17.4 73,8 0,150 0,160 1.34 — 1,16

17,4 64,7 0.196 0,184

17.4 56^1 0,194 0,189 t

17,8 49,8 0,178 0,177

Nr. 25 17.3 71,1 1,331 1,324 3,86 — 1,59

17,3 61,6 1,158 1,167

17,4 68,4 0,971 0,967

17.4 46^7 0,842 0.834

1) Kentnltr Panel: (T+ 1} s — ^ = 60*,8 dahor T ss 48»,8.
o

I) Xazimiim b«i T = -
| j s 570,3

b«obMlit«t y = 0,196 benchnet y = 0,189.
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und Messung seines Härtezostandes. 145

Der Versuch zeigt also wiederum eine, wenn auch jetzt be-

deutend kleinere, so doch nicht unbeträchtliche Aenderung des

Härtezustandes. Es ergibt sich aber daraus die wichtige Folger-

ung, dass beim Anlassen des Stahls neben der Anlasstemperatur

noch ein anderer Factor mitwirkt, nämlich die Dauer ihrer Ein-

tcirhtng.

Um den Einfluss dieses neuen Factors zu verfolgen wurden
die Drähte in derselben Weise noch weiter behandelt. Die Re-

sultate dieser Versuche zeigt folgende Zusammenstellung:

Drähte 3 Stunden im Wasserdampf,

t

1

T e. U)5
'

e. 103
(t. 10» b. 10'

beobachtet berechnet

Nr. '.'-l 17 74,1 0,349 0,347 1,70 — 1.18

17,5 62,0 0,335 U.337

17,5 .54,2 0,312 0,312

17,5 48,6 0,286 0,285

Nr. 25 17,5 74,3 1,589 1,587 3.76 — 1,06

17,5 62,7 1,316 1.319

17,

5

6.3,8 1,094 \,^m

17,5 49,2 0,971 0,971

Drahte 4 Stunden im Wasserdampf.

t T e. 103 <!. 103
a. 10» b. lo:

)>co!»)»chtet borechnnt

Nr. 24 17,7 86,4 0,513 0,516 1,86 — 1,07

17.7 77,5 0,509 0,505

17,7 66,4 0,470 0,471

17,7 54,7 0,402 0,402

Nr. 25 17,7 87,4 1,999 2.000 4,00 - 1,(»8

17,7 76,1 1,759 1,747

17,7 67,7 1,534 1,540

17,7 56,5 1,247 1,252

I

Verb«Ddl. d. pbyi.-med. Get. N. F. XV. Bd. 10
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Drähte 5 Stunden im Wasserdanipf.

t T « 101 f 101 &10t 6wl0»

Kr. 84 17,0 71.6 0.694 0.686 1,80 —0,80

> 17,0 68,4 0,605 0,486

17,0 44,6 o,34r, 0,360

17,0 34.6 0.847 0.848

Hr. M 17,1 76^0 1.761 1.766 <18 — 1,18

17.1 62,1 1,445 1.489

17,1 53,6 1,204 1,206

17.1 47.0 1,00» 1,011

Drähte 6 Stmden im Waeserdan^/.

1 T e. 10« e. 10*
iklOi

bftoteehtei

Kr. 17.6 88.6 0.676 0,679 8,06 —0,99
17.6 67.1 0.618 0.618

17,5 40,7 0,338 0,348

17.6 88,9 0,844 0,860

Kr. 86 17.4 78.0 1.786 1,780 4,26

17.4 48,7 1.079 1,060

17,4 36,3 o,r>S7 0,681

17,4 87^ 0,872 0.376
j

Den Verlauf der Constante a mit der BinwirkimgsdaQer der

Temperatur lOO^ zeigt übersiclitlicher folgende Zusammenstelliing:

Oh ib 2»» a*« 4»» B»» 6»»

a= — 3,00 4-0,65 1,34 1,70 1,86 1,80 2,03

i- 0,14 4- 2,91 3,86 3,76 4,00 4,13 4,26

Ans dieser ZuBammenstellttpg oder noch besser ans einer

graphischen BarsteUnng des Yerlanfes, bei welcher man Ein-

wirkungsdauer der Anlasstemperator als Abscisse und den durch

die Constante a bestimmten HSrteznstand des Drahtes als Ordi-

nate anftrSgtf zeigt sich im grossen Gänsen, dass der HSrtesn-

stand sich continnirlich und swar an Beginn schnell, je weiter

desto langsamer 8ndert, so dass er sich mit annehmender Ein*

Wirkungsdauer «mest heHimmten QrmMwertk nähert
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Ans diesem Vadanfe springen Ikenuu nur die Wertbe 1,80 bei dem ersten

und 3,86 bei dem zweiten Draht. Offenbar ist darch die vier wahrscheinlich mit

grösseren Beobachtnnpsfehlern behafteten Beobachtnnpen die Constante a durch

Rechnung nicht richtig ausgefallen, was sich dadurch verräth, dass gi-ratie bei

diesen beiden Beobachtaugsreihea auch die Constante 6 von dem Mittelwerthe stark

ftbweieht. Dliwllw wlift Mhr wenig, (in Mittel ist nahe = ~ 1,1) bei den

taftklieii Wertliea dagegen 0,80 (entipreelieiid dem m AMw» Wertb 1,80 tob a)

and 1,69 (eatapreehead dem angrat$m WecUi 8,86 von a), Sie eenpenilrt dadareh,

dass sie in die Function negativ nnd aiit T -\- t mnltiplicirt eintritt, den Fehler

in a, sodaaa die berechaeten Werthe Toafmit den beobaohteten noch befriedigend

stimmen.

Nach diesen orientirenden Yersnclieii unternahmen wir es,

den Einflnss der Einwirkangsdaner verscliiedener Anlasstempe-

raturen zu verfolgen. Wir wählten dazu ausser der Siedetempe-

ratur des Wassers die bei 6i)0.0 liegende Siedetemperatur des

Methylalkohols und die bei 185^ liegende Siedetemperatur des

Anilins; um noch höher liegende Anla.sstemperaturen zu haben,

wählten wir die Schmelztemperatur des Bleis.

Jedesmal wurden drei Drähte von verschiedenem Durch-

messer und yerschiedenem glasharten Znstande gewählt und dabei

gleichzeitig die Aendemngen in der thennoelektrischen Stellung

der Brihte und in deren Leitongswideistand nntersncht. Die

Besnltate dieser Yeranche sind in den folgenden Absehnitten

enthalten«

TtEL Anlassen im Mathylalkolioldampf.

Die zur Untersuchung gewählten Drähte waren

Nr. 28 Durchmesser = 0,827 mm
a 29 „ 0,631 „

n 30 n 0,479 ,

Nachdem deren thermoelektrische Stellung und der speoifische

LeitnngBwiderstand im glasharten Znstande bestimmt worden war,

wurden die Drfthte dreimal je eine Stande lang im Hethylalkohol-

dtmpf gehalten nnd naeh jeder einseinen Stande untersacht. Die

Sesoltate enthält folgende Zusammenstellung:

10*
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Draht Nr. 28.

*

1

1

T
«.lOS

1

obarhtet 1

e. 10»
be-

rechnet
0.10» (.lO* 8

1

Glashart 10,7

18,7

18,7

18,7

54,8

48,9

43.4

35.6

— 1,063

—0.961

—0,764

—0,626

—1,059

—0,958

-0,774

-0.622

—2,71 —0.68 0,468 18

eine Stunde

im MethyUlkoholdampf

t SS 66,0

18,1

18,1

18,1

18,1

58,2

52,4

47,9

42,0

-1,095

-0,988

-0,839

-0,667

—1,088

—0,998

—0.846

—0,668

—2,06 —1,18 0.461 18

eine weitere Stunde

im Hethylalkoholdampf

•

18,3

18,4

18.8

18,4

58,5

49,4

42,9

88,7

—1,026

—0,832

-^,887

—0,627

—1,022

—0,834

—0,644

—1,92 —1,18 0.460 19

eine weitere Stunde

im Methylalkoiiolumpf

20.0

20,0

20,0

20,0

60,6

51,5

46,4

38,4

—1,013

—0,818

—0,662

-^),480

—1,004

—0,820

—0,670

—0,476

—1.68 —1,29 0,461 19

( r

' .' j *
'

Draht Nr.
2p = 0.6

29,
31

t T
e. 103 1 e. 103

he-
1

l»e-

obaobtet \
nobnet

a.10» 6.10» $ t

18,7

18,8

18,7

18,8

50,4

44,5

88,8

843

—0.788

—0,598

—0,466

^0^888

—0,789

-0,593

—0,468

—2,01

,1.-

—0,47 0,446 17

eine Stande

im MstkylalkoholdAmpf

t=s66,0

18,2

18,2

i0,2

18,2

57,7

61,7

45,8

40,4

—0,746

—0,614

—0,486

—0,890

—0,744

-0,618

—0,486

-0,890

—1,33 —030 0,442 18

eine weitere Stande

im Xetlivlalkoholdampf
• j '/Hl »".r/ 1' <

•

18,5

18,5

18,6

18»6

67,2

49,4

48,9

Ä>.1

—0,674

—0,516

—0.408

—0^848

—0,677

^,410'

-0.96, —1,04

<
~

0,439

t

.

1

'

eine weitere Stande

Im MetliylalkoholdMnpf

19,9

19,9

19,9

19,0

61,4

53.2

46^
41.1

—0,6 1

—0,497

-0,864

-0,207

—0,667

-0,409

-0,860

—0,202

—0,74 —1,04 0,488

uigmzod by Google



und MeMBBg seines Härteznstandes. U9

Draht Nr. 30.

2 p = 0,479

t T
e. 103

ob»chtet

e. 10»
be-

rechnet
,

a.lOi d-lO* 9 t

18,7 54,2 —0.355 —0,a49 —0,44 —0,75 0.393 18

18,7 45,3 —0.236 —0,248

18,7 40.2 —0,186 —0,180

18,7 34,4 —0,184 --Okl82

Vniv OUIIH16 fl OOl—v,*ä1 —U,U1 —V, i% Vr.OoU

in MethylalkolMldaiBpf 20.1 46.1 ^.184 —0,184

eine weitere Stunde lü,2 59.1 -0,111 —0,10<> +0,82 —0,77 0,387 18

Mei^lalkoholdampf 19,2 54.5 —0,084 —0,08-1

19,2 49,0 -0,057 -0.068

19,2 42.6 —0.063 —0,034

19,2 38,4 —0.0S4 —0,082

1) eine weiten Stnide 19,8 54,6 —0,008 —0,002 +0,50 —0,69 0,386 19

Ui IbIhjhlkohoUUnipf 19,9 49,7 +0,000 -H>,006
19,8 45,0 0,016 0,015

19.9 88.2 0,019 0,019

IZ. AnlasMn im Waiserdampt

Die mr Prttfaag gewihlten Drähte waren

Nr. 81 DarclunesBer 0,889 mm
„ Z2 „ 0,616 „

„ 33 , 0,491 „

Da aus der früheren orientirenden Untersnchnng sich er-

geben hatte, dass die Aenderung des Härtezustandes in der ersten

Stunde, in weh?her die Drähte Nr. 24 und 25 im "Wasserdampf

gewesen, eine sehr beträchtliche war, so zogen wir es, um auch

Zwischenstadien zu erhalten, vor, die Einwirkung des Wasser-

dampfes zunächst bloss 10 Minuten, dann 20 und dann 30 Minuten
währen zu lassen, und dann noch zweimal je eine Stunde. Die

Resultate der Untersuchung sowohl im ursprünglichen glasharten

Zustande als auch in den einzelnen Stadien des Anlassens ent-

die folgende Zusammenstellung.

0 Neutraler Pnuct: (J + = — 1 = 72,6 daher T = 52.7.

uiQui^uü üy Google
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DraJU Nr. 31,

3p = 0,839

T
t . i 1 r'

lie-

obnrhtnt

l , II'"

a. 10* b. 10' t

Glashart 22.5 55,2 —0,658 —»».661 —1.27 —0,97 0,429 21

22,5 51,3 —0,574 —0,571

22,4 44,9 -0,434 —0,433

22,4 39,6 —0,321 —0,322

10 tu im Wasaenlamnf lü,7 Gl,ü 0,355 OOS 0 414 20

t = 1000 19,7 55,4 —0,282 —0,285

19,7 48,7 —0,214 —0,214

19,7 42,0 —0,159 -0,159

—1) ]«7V, 1 O f
1 -n

im Wasserdampf 18,5 65,7 —0,100 —0,101

18,6 49,4 —0,010 —0.019

18,5 37,5 -f0,006 +0,010

weitere 30m 18,1 63.5 4-0,129 +0,1 1 0,91 —0,76 0,385 19

im Wasserdampf 18,1 56,9 0,134 0,132

18,1 50,0 0,125 0,125

18,1 44,5 0,114 0,114

weitere 18,2 72,4 0,350 0,349 1,64 —1,10 0,375 18

1 Staude im Wasserdampf 18,2 58,8 0,322 0,322

18,3 51,0 0,286 0.287

18.3 45,4 0.256 0,255

weitere 19.2 71,4 0,484 0,482 1,92 —1.09 0,368 18

1 Stande im Wasserdampf 19,3 61,4 0.435 0,435

19,2 55,2 0,393 0,396

19.3 47,2 0 333 0,331

Digitizc'

^



und MeMug aeiiM HirtensUiulef. löl

2^s <M»«

t T
e.lOl
be-

ubMhtet

«. 10*
be-

isebMt
0.10» 6.107 t

CHaahavi 20,7

20,7

20.7

50,7

46,0

41,9

-4),696

—0,677

—0,463

-0,886
—0,576

-0.474h

—1,66 —14S 0^ 81

10a Im WmMeidaMpf
1= 100*

19,2

19,3

19.2

19,3

66,7

53,4

44,7

40,4

—0,286

—0,249

—0,178

—0,145

—0.282

—0,252

—0,178

—0,144

—0,41 —0«46 0,41» 90

weitere 20m
IM WMMrdampf >)

18,5

18,5

18,6

18,6

70,1

63,6

56,0

44,8

0,000

0,095

0,100

0 093

0,060

0,093

0,100

0,098

0,65 —0,7» 0,403 19

vttitara 80 m
! WiMMCdMipf

18,0

18,0

18,0

18,0

59,1

49,6

44,7

41,4

0,308

0,275

0,238

0,213

0.819

0,268

0,238

0.215

1.47 0l886 19

veitare 17,7

17,7

17,7

17,7

W,7
49,5

41,8

36,4

0.660

0,478

0,378

0,305

0,650

0.478

0,380

0,804

9,18 -0,04 0^878 18

weiter«

1 Stade iM WaMerdampf
19,2

19,3

19,2

19,2

67,3

58,9

52,0

46,8

0,799

0,689

0,589

0,401

0,799

0,687

0,589

0,491

8,40 —0^ 0b864 18

1) XttiBnai bd Ts - \ ^-±: 68»1*.
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jÜiaht Nr, 31.

t r be-

e. 10»

be- 6.10» 9 t

OlMkact 22,5 55,2 —0,658 —0,661 -1.87 -0,»7 81

22,5 51,:$ ^0,574 —0.571

22,4 - 0,4:54 —0,433

22,4 3y,ü —0,321 —0,322

10b im WaMardampf 19,7 61,0 —0,355 —0,362 —0^95 (V414 80

e = 1001 10.7 5.-),l - -0.28-i —0,285

l'J,7 4S,7 —0,214 —0,214

19,7 4-2,9 —0,159

weitere 20 m 18,5 76,0 —0,187 —0,180 +0,ö8•
0,89« 19

Im Waaserduipf 18,5 65,7 —0,100 —0,101

18,5 40.4 —0,010 —(t.Ol'J

18,5 37,5 -1-0,006 -fo.ulo

weitere ^Om 18 1 6S 6 -f0,129 4-0 1 1 0.91 0.76 0,886 19

im Watterdampf 18,1 0,1 :u 0,132

iy,i 5U,U 0,125 0,125

lÖ,l 44,5 0,114 0,114

weitere 18,2 72,4 0,350 0,349 IM -MO 0,876 18

1 Stande im Watserdampf 18,2 58, H 0.322 0.322

18,3 51,ü 0.28»; • •287

18,3 45,4 0,250 0,255

weitere 10.2 71.4 0.484 0.482 —1,08 Og868 18

1 Stunde iia Wasserdampf
i'j.;5 »;i.4 0,435 o.4:^.^.

19,2 55,2 0,393
1

19,3 l47,2 0 83S 0,331

uigui^Cü Ly Google
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Draht iV>.

2^ SS 0316

e.l(ß
t T he- Im- alO» 6.10» 8 t

vDmCIlKOi

80,7 60,7 —0,696 -0^698 —1,68 —1,12 21

20,7 46,n -0,577 —0,576

20.7 41,9 —0,463

;

!

•JOM im wiMMiiipif

»

19,2 66,7 —0,285 —0,SB2 —0,41 —0,46 0,419 SO

19,3 53,4 —0,249 —0.252

19,2 44,7 —0,178 —0,178

19,3 40,4 —0,145 —0,144

weitere 20b 18^ 70,1 0,080 ^080 0,85 —0,79 0,408 19

WaaterdMipf 18,5' 63,6 0,095 0,093

18,6 5G,0 0,100 0,100

18,6 44,8 0 093 0.093

18 0 001 19

18,0 49,6 0,275 0,268

18,0 44,7 0.238 0,238

18,0 41,4 0,2 i:j 0,215

17,7 55,7 0,550 0«680 2,13 —0,94 0,878 18

1 8lnd« iaWaMütoipf 17,7 49,5 0,478 0.478

17,7 41,8 0,378 0,380

17,7 86,4 0,305 0,804

weiten 19,2 67,3 0,799 0,799 2,40 —0,85 0,864 18

1 Stüde imWtMoteipf 19,3 58,9 0,689 0,687

19,2 52,0 0,589 0.589

19,2 46^8 0,491 0.491

I) MasimuB bei T = - \ 68,1«.
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IMU Nr. 33,

t T
e. 10> e. 1(3

0.10*

Glaaluirt 20,5 57,6 -0,402 -0,404 —0,078 — ii
20, r, -0,325 —0,324

20,6 45,9 —0,239 —<).237

20,6 41,2 —0,180 —0,181

lOa im WatMrdaaj^f 19,? o8,»> 0,160 0,169 1,0t m
t = 100 51.7 0,150 0,1 5(» -

19,2 44,4 0,131 0,1 Hl

19,2 37,8 0,106 0,100

irthnt 20 m 18,1 53,2 0,388 A888 1,60 "•'Oi'OS- 1»
im Wanerdanpf 18,4 44.7 0,311 o,ro7 -

18,4 37,5 0,234 0,231

18,4 32,5 0,173 0,170

18.0 56,8 0,670 0,672 iJBS OiMfi

im WMMrdmnpf 18,1 47,8 0..',48 0,.fS41 /
-

18,0 4l,!t 0.443 0,4-lK

lb,l 32,0 0,271 0,272

weitere 18^0 66,1 0,93-1 0,040 2,83 —MB 18

1 Stande im Waaterdampf 18,0 58.r, 0,84:5 O.,s30

18.0 51,4 0.71(» 0.708

18,0 42,1 0,530 0,&34

weitere 19,8 C7,3 1,135 1,134 3,18 -0^ 0,385 18

1 Stande im Wasaerdampf 19,3 58,1 0,948 0,951 1 . i
-

19,3 50,2 0.781 0.781

19,3 |40,8 0,652 0,552

Goo<?'



«Ad M«8MUig MiBM Hirtesattoiidei. IßS

X« Anlassen im Anilindampf.

Der Plan der Arbeit war beim Anlassen im Anilindampf

derselbe wie im TTasserdampt üntersncbt wurden die BrBlite

Kr. 84 Bnrobmesser 0,886 mm
„ 35 ^ 0,627 „

„ 36 „ 0,481 ,

Die Eesultate sind in folgender Zusammenstellung enthalten

:

Dräkt Nr. 34.

8p rs 0386

1 *
1

T
f. 10»

1

be-
obaebtot

C.103 \

be-
rc' li)t.-i

a. 10» b. 10'

1

t

Glashart
1

22,1 59,2 —0,607 —0,603 -0,88 —0,92

1

0,417 21

22,1 61,1 —0,447 —0,4.W

• 22,1 44,2 —0,330 —0,330

22,0 o9,5 —e,s6» —0,262

10m im Anilindampf 19,5 71,0 1.499 1,508 3.80 —0,96 0,310 20

t = 1850 19,5 62,8 1,309 1,302

19,5 52.8 1,039 1,033

19,5 48,6 0,786 0,769

weitere 20 m im 18,7 77,5 2,856 2,862 4,35 —1,23 0;297 1»

Anilindampf 18,7 59,8 1,400 1,391

18,7 49,7 1,086 1,088

18,7 42,9 0^66 0,869

weitere 30 m im 18,2 71,0 \,^20 1,824 4,69 —1,27 0,288 19

Anilindampf 18,2 65,1 1,662 1,656

18,2 56,9 1,404 1,406-

18,2 45,9 1.046 1,046

weitere 1 Stunde 18,2 76,9 2.177 2,175 4,89 —1,25 0,279 18
im Anilindampf 18,2 68,2 1,903 1,907

18,2 61,1 1,678 1,675

18,2 52,5 1,876 1,876

weitere 1 Stande 19,3 88,5 2,600 2,601 5,13 —1,27 0,274 18

im Anilindampf 19,3 74,3 2,165 2,167

19,3 65.9 1,889 1,886

19,8 B8.4 1,617 1,619



154 ST&OUHAL iL BAKUS: Ueber AnlMMa dM Stahls

Draht iVV. 3ö.

0,627

t
1

^
1

t

e.lO>

OMCDHt

1 e 10>
be-

j
ncbnet

0.10»

OlMliart 22,1 56,5 -•0.898 —0.897 —8,00 —Oj68

22,2 50,4 —0,721 —0,725

22.1 44,4 —0,570 —0,566

22,1 39,1 —0,426 —0,426

10n ini AniliiidttBirf 19,8 66,0 1.688 1,694 —1,08

tsz 186 19,9 57,0 1,369 1,364

19,9 49,2 1,094 1,101

19,9 42,6 0,870 0,868

mitnt 90m Im 18,5 76,6 2,202 2,205 S,04 —1,96
18,5 66,6 1,914 1,910

1H,G 56.2 1,:)40 1,542

ib,6 45,7 1,147 1,143

VAiteM flOm ImWWWftv W lU Uli 18,1 72.7 2 820a#yWww 2,820 —1.88

AiiiHiMiMiipf 18,1 63,2 1,973 1,975

18.1 66,0 1,700 1,698

18,1 48,0 1,371 1,371

fitere 1 Stande im 18.3 69.4 2,359 2.356 6^74 -1.»
AailiBdampf 18,3 62,6 2.079 2.081

18,3 55,4 1,783 1,787

18,3 45,3 1.331 1.329

weitere 1 Stunde im 19,2 73,6 2,699 2,5 97 6,98

A^^ilindtinpf 19,3 66,2 2.284 2.287

10,2 57,6 1,914 1,915

19,3 48,7 1,500 1,499

0^ 81

0^ 90

0.J 19

0,976 10

0,966 18

OM 18
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Draht Nr. 36,

2p = 0,481

tw T
€. 10*
oe-

obMbtet

«. 103
UV"

roohaet

II.10I ft^lO*

Glashart 20,3 51,2 — 0,296 —0,296 —0,05 —1,27 U,ov4

20,4 46,6 —0,235 — 0,235

20.3 41,8 —0,181 —0,180 •

90.4 88,6 "0,146 —0,146

10m im Anilindampf 19,2 71,8 2.193 2,19o er /VC
5,05 —0,96 0,2^4 80

i — 185 19 2 63 7 1,899 1,893

19.2 57,4 1,646 1,648

19:2 49,4 1,826 1,885

weitere 20 m im 18,5 <8,o 2,634 2,682 5,57 —1,22 0,264 19
A n i 1 i nfiA.Tnnf 64 H 2 0ft6 2 OSO

18.6 64,9 1,705 1.701

18,5 45,2 1J879 1,880

weitere ikJm im 17,8 78.8 2,762 2,760 5,83 —1,83 0,856 19
AnilisdAmnf 17 0 2 242 " 2H4

17.9 55,6 1,829 1^28
17.Ä 44.7 1.884 1.888

vdtere 1 Stunde im 17,9 72,0 2,594 2,608 5.83 -1,12 0,250 18

AifliaduBpf 17,9 ft4.7 2,308 2.293

17,9 68.8 1,806 1,798

17,9 46,5 1,46« 1,458

weitere 1 Stande im 19,2 Ü8,3 2,466 2,464 6.08 -1,21 0,245 18

Airilindampf 19.3 58,0 1,993 1,989

19,2 52,6 1,780 1,789

193 44,7 1,849 1,845

XI. AbImmh Im BMbad.

Da bei der Höhe der Anlasstemperatnr su erwarten war,

dass die Wirkung derselben schon in den ersten Minuten der

Einwirkung eine sehr beträchtliche werden würde, so wurden die

Drahte zunächst nnr 1 Minute , dann weitere dO Minuten und
eine Stunde im schmekenden Blei gehalten. Es waren die BrKhte

:

Nr. 87 Durehmesser 0,820 nun

, 88 „ 0.616 ,

» 8Ö „ 0|483 9

Die Beraltate der üntennchung enthält folgende Znaanunen-

Jtdlnng:

uiQui^uü üy Google
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Draht Sr. 37.

2p = 0,880.

e. 10> «. 10»
o. 101•Vit 6. 107t T Pff" a

obaehtoC raelmet

18 7'Uy ff &6,1 — 0,263 0 268 000 0 94 0.887 il8
•

18 8 62,7 0 228 0 828

18,8 61,8 — 0 218 — 0218

1 m 17,8 77,0 4,131 4,131 8,20 •— 1,34 0,201 18

iiu Bleibad 178 67 5\ß ff |W 3 506 3 506

t = 880» 17,8 69.2 2,967 2 066S| V*

17^ 46,9 8,132 2,182

VI' A 1 T A V* ^w rll Prc oU m 00,/ 4,<dO 4, /M) o,24 — 1,20 0,199 1 Q19

im Bleibad 18,5 75,2 4.034 4,036

18.5 62,3 8,183 3.185

lo,o 50,7 2,287 2.888

Weiterp 1 Stnnde 10,47 69,0 3.679 3,666 « 17 "~* if\ß%
n iQQ

un JDieiowi IQ 010,9 57,2 2,827 2,846

18.9 47,6 2.167 2.160

18,9 89.4 1.560 1,668

DrM Nr, 38,

2 p = o.r.io.

e. 10« «. 101
Ii» h 107tw T •• <

•

oteeblet neirnat

viMiuur» 18,8 50,2 — 0,611 — 0,607 —1,26 'Aj48B , 18

18 8 44,8 — 0,486 — 0,488

18,8 39,6 — 0.378 — 0,381

18,ö 34,8 — 0,287 — 0,285

1 in 1<,6 67,6 4,255 — 1,17 0,186 18
im Bleibad 17 7 61.3 3,T4:{ 3,742

t = 3300 , . 17,7 53,1 3,072 3,072 .^ i: <
*

17,0 42,7 2,208 2.209

weitere 30 m 18,8 87,8 5.797 5.797 9,80 — 1,81 0,184 18
im Bleibad, 18,9 ! 73,4 4,677 4,681

18,1» r.3.7 3,915 3,905 f ?

i rsil

18,9 |Ö0,3 1
2,789 2,701

weitere 1 Stnnde 19,1 «4,4 r),r)16 5,513 8.86 -1.46 0,188 1»
im Bleibad ly.i t')ri,;{ 3.868 3,868

19,1 öO.l 2,766 2,772 r, ..-i..
* i - '

. ^1• ' '-
i ,

<
,

.. , .
"

19,1 41.7 2,062 2,048

L.iyiu,-La Ly LiOOSle
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Drahi Nr. 89.

Sp SS 0,468.

t
e. 103

obtebtet

e. 10»

nebnet
9

Glashart 18,0 53,8 — 0,2«19 — 0,269
1

1

0,09 1

— 1,16 0,382

18,1 50,7 — 0,233
1

— ü,234

t

Im 17,5 06,6 2,805 8,07 — 1.21 0,194

im Bleibad 17,5 51,7 2.474 2,473

< = aso* 17,6 46,8 2,069 2,065

17,6 39,6 1,682 1,689

weitere 'iO m 19.1 öü.r. 4,ti31 4,634 8,22 — 1.20 0,192

im Bleibad 19,1 72.9 3,826 3,831

19,1 61,9 3,113 3,104

19,1 50,4 8,810 8,818

weitere 1 Stande 19,0 82,5 4,471 1 4,470 8,27 — 1,22 0,191

ia Bleibad 19,U 66,7 3,460 3,449

19.0 57,8 2.848 2,848

19.0 49.6 8,870 8,870

XII. Allgemfline BatuHat» dos Anlnitimiii

Die bisher angeführten Versuchsreihen bieten hinreichendes

Material dar, um der Frage über den Vorgang des Anlassens

glasharter Stahldrähte näher zu treten. Zur leichteren Ueber-

sicht sowohl als auch um zuföllige Boobachtungsfehler zu elimi-

niren, wollen wir die ziisammf^ngchorigen drei Werthe der ther-

moelektrischen Constante d, wne sie sich für die drei jedesmal

zur Untersuchung gcwälilten Drähte ergeben hatten, in einem

Jlittelwerth zusammenfassen.

Wir erhalten 8omit folgenden mittleren Verlauf des Anlassens

L f&r Methylalkoholdampf, (66^
Einwirkimc^aer s O*' 1^ %^ S*"

a 10* = — 1,72 —1,13 —0,85 —0,64

n. für Wasserdampf (100»)

Einwirkungsdauer = C" |l> \^ 2»> 3»»

o 10« = — 0,96 0,18 1,01 1,59 2,20 2,50
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III. für Anilindampf (185^)

Einwirkungsdauer = 0^ V 1^ 2^

a 10^ = - 1,01 4M 499 5»30 5,49 6,73

IV. für Bleibad (330»)

Einwirknngsdaner rr ^
a z= — 0,39 8,59 8,75 8^0

Auf Grundlage dieser Zalilen ist in Fig. 7 der Verlauf des

Anla.Qsens mit der Einwirkungsdauer der Anlasstemperatur gra-

phisch dargestellt, indem diese Dauer als Abscisse, die mittleren

Veränderungen der thermoelektrischen Constante als OrcLinatd

aufgetragen sind.

Im Allgemeinen hängt also der bei einem Siahldraht vom 6c-

sHmmteti glasharten An/angszmtaticle für eine gewisw Anlasstcmpe'

raktr resuUirmde Härtegrad nicht nur von dieaer Temperatur ab,

sondern auch von ihrer Ei$mirhmgsdaMer, und ztcar in der Weise,

dass die Einwirkungsdauer gamt besonders bei schwaclien Anlass-

hrä/ten , hei starken dagegen in weit geringerem Maase sich geltend

macht, Ihr Einflms ist besonders bedeutend mu Beginn des Anlassem,

nimmit dam im weitsrem Verlmif desstiben aUmähUg ab, und auek

da langsamer bei sehwachen, schndkr bei stärherm Aiäasskraften.

Der allgemeine Charakter der Cmrven, die diesen Verlauf darstellen,

fahrt SU demselben Schlüsse, den schon die mileitenden mit Wasser-

dampf angestellten Versuche ergaben hatten, dass bei hinreiehend langer

Einwirkung jeder Änlasstemperatur ein bestimntter Chrenssustand der

Hdrte entspri^

Es verdient besonders hervorgehoben zu werden, wie be*

deutend der Einfluss von verhältnissmässig niedrigen Anlasstem-

perataren ist, besonders falls ihre Einwirkungsdauer grösser ist

Es geht daraus hervor, dass das Anlassen des glasharten

Stahls offenbar schon bei noch viel niedrigeren Temperaturen

beginnti als die niedrigste von uns angewandte gewesen, ja es

erseheint nicht unwahischeinlioh, dass hier die Temperatur maass-

gehend ist, hei welcher der g^fihende Stahldraht abgelöscht wor-

den war. FQr die Praxis der thermoelektrischen Untersuchungen

glasharter Stahldrähte ergibt sich daraus die wichtige Bcgel,

dass man die Temperatur des wannen Poles des Thermoelementes

nicht viel fiber diese AblSschtemperatnr nehmen und auch die*
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selbe nicht lange Zeit einwirken lassen darf, falls man ein ein-

seitiges Anlassen des Drahtes vermeiden ^will Dass glasharte

Stahldrälite ans eben demselben Grande nicht an die Enden
der Leitongsdrähte angelöthet werden dürfen, versteht sich von

selbst. Viel mehr müaste man noch diese Empfindlichkeit glas»

harter Stahldiähte höheren Temperaturen gegenüber bei derartigen

Untersoohnngen berücksichtigen, welche den Einfloss der Tempe-
ratur gewissen anderen Eigensehaften des Stahls, B. dem mag^
aetisehen. Yerbalten feststellen soUten, da ja bei solcben Fragen

Toraa^geaetit wird, dass das TJntersiiobtuigsmaterial selbst sich

nicht Sndert

xm. Verhalten der bei bestimmter Temperatur an-

geUMsenen Stalildrähte tieferen und höheren Tempe- -

ratnren gegenüber.

Die Empfindlicbkeit, welche glasharte Stahldrähte höheren

Temperaturen gegenüber zeigen, selbst solchen, welche nur wenig

über der Temperatur liegen, bei welober der Draht abgelöscht

worden war, musste zu der Frage führen, wie sich umgekehrt

Stahldrähte, die bei einer bestimmten Temperatur angelassen

worden waren, Temperaturen gegenüber verhalten, die unterhalb

der Anlasstemperator liegen, in dem Sinne nfimlich} ob etwa diese

Temperaturen ein weiteres Anlassen hervorbringen können, oder

aber ob der Stahl durch Anlassen bei höherer Temperatur der

Einwirkung tieferer Temperatoren gegenüber unempfindlicher ge*

worden ist.

Znr experimentellen Prfifnng dieserFrage wurde ein Stahl-

draht (Nr. 26 2p s 0,8&), der Mber in einem Oelbad von 250»

swgelassen worden war, im Wasserdampf von 100^ eine Stunde
lang gehalten und vorher und nachher thermoelektrisch gegen

Kupfer untersucht Die Vezsucbe ergaben folgendes Besultat:

Vorher Nachher
t T e. IQB t T e. 10»

16,1 89,1 4,29 16,9 73,2 3,86 (8,41)

16,1 80,7 8,84 16,9 63,2 2,85 (2,88)

16,2 68,1 3,17 16,9 56,5 2,46 (2.49)

16,2 54,6 2,43 17,0 50,2 2,10 (2,11)

16,2 44,5 1,82

16,2 37,9 1,42
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Da hier die Temperatur t bei beiden Versnchsreihen niolit

erheblich verschieden war, so kann man die thermoelektrist he

Kraft e bloss als von der TemperaturdifTerenz T— t abhängig be-

trachten und naeh. dieser graphisch darstellen. Stellt man nim
for die erste Versncliereilie eine solche graphische Darstellong

her und entnimmt aus derselben für die Temperaturdifferenien

der zweiten Versuchsreihe die entsprechenden Werthe der thermo-

elektrisehen Kraft, (in der Zusammenstellimg in Klammem bei-

gefügt) 80 seigt sich ein Vergleich dieser graphisch interpolirten

mit den beobachteten Wertheui dass ein weiteres Anlassen des

Drahtes durch Wasserdampf nicht stattgefunden hat
Ein Controlyersuch wurde mit einem Drahte (Nr. 27 8 p s

0,86) angestellt, der frfiher in einem Oelbad von 200* angelassen

worden war und der dann ebenfalls eine Stunde lang der Ein-

wirkung des Wasserdampfes von 100** ausgesetzt und vorher und

nachher thermoelektrisch untersucht wurde. Die Versuche er-

gaben wie folgt:

Vorher Nachher

t T C. 103 t T e. 103

16,3 88,5 2,77 17,0 84,2 2,60 (2,60)

16,4 80,8 2,52 17,0 71,7 2,20 (2,20)

16,4 70,0 2,18 17,1 62,3 1,86 (1.87)

16,4 61,6 1,87 17,2 43,4 1,15 (l,15j

16.4 53.1 1,57

16,4 46,4 1,29.

Ohne Zweifel darf man das durch diese Versuche gewonnene

itesultat dahin erweitem, dass ein bei bestimmter Temperatur an»

geiastener Stahl gegenüber der Einwirkung einer tieferen Temperatur

um so unempßndlieker 9ieh mgtj einersmitf, je tiefer diese Temperatur

und je Jtüreer ihre Mtuotrhmjfsdauer ist, anidererseite, je näher der

StaM dem OrenmuUmäe etdii, der seiner Aklasstemperaiiir enfttprve^

so swar, dass^ füMs dieser Orentumstand erreicht ist, der 8tM dar

durch der Einufirhmff tieferer Temperaturen voUends entsogen ist.

Eine andere Frage schien uns von nicht weniger grosser

Wichtigkeit für die n&here Einsicht in den Vorgang des Anlassens

zu sein. Die früher beschriebenen Versuche legten den Gedanken

nahe, dass bei einer bestimmten Drahtsorte von bestimmtem glas-

hartem Anfangszustande der beim Anlassen resultirende Zustand
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nur von der Anlasstempeiatur und ihrer Einwirkungsdauer ab-

hängt und dass insbesondere die Grenzzustäude für die Anlass-

temperaturen charakteristisch wären. Falls ein solcher Zusammen-

hang wirklich besteht, so müsste es für das Resultat gleichgiltig

sein, ob ein glasharter Stahldraht etwa z. B. zuerst in Wasser-

dampf und dann in Aniliudampf oder ob er gleich nur in Anilin-

dampf angelassen werden würde. Diesem Gedanken gemäss wurde

non folgender Versuch angestellt.

Drei auf ihre Homogenität geprüften Stahldrähte von ver-

schiedener Dicke (Nr. 40, 41, 42) wurden zuerst im glasharten

Zustande auf iliren Härtegrad untersucht, sodann jeder in zwei

Hälften gebrochen und dann je eine Hälfte zuerst 40 Minuten

im Wasserdampf von 100<* und dann 10 Minuten im Anilindampf

on 186^ angelässen, während je die andere Hälfte bloss 10 Mi-

nuten in Amlindampf gehalten wurde, worauf sehliesslich wieder

alle anf den HarteEnstand nnteEsnoht worden. Die Untersnchnng

gesehah der grösseren Einfachheit wegen durch Widerstaiidshe-

atimmmigen und zwar nach der Hodou^MaUhiessm'milieTL Methode.

Die fiesnltate zeigt folgende ZoBanunenstelliing:

In Wasser- und Anilindampf In Anilindampf

Draht Nr. 40. 2p 0,85

Glashart 3 = 0,438 « 0,430 W)
Angelassen 0,328

Draht Nr. 41. 2p

0,824

0,64

Glashart S = 0,455 s 0,455 et = W)
Angelassen 0,317

Draht Nr. 42. 2p

0,315

0,49

Glashart 8 = 0.386 s 0,387 W)
Angelassen 0,275 0,275

Mittel:

Glashart S = 0,426 8 0,424 140)

Angelassen 0,307 0,305

Ein Controlversuch wurde mit anderen drei Drähten (Nr. 43,

44, 45) angestellt. Jeder von denselben wurde zuerst im glas-

harten Zustande, auf den Härtegrad untersucht sodann wieder

jeder in zwei Hälften gebrochen: die eine Hälfte wurde darauf

zuerst 40 Minuten in Aethylalkoholdampf von 78'^ und dann 6

Stunden im Wasserdampf von 100*^ gehalten während die andere

Hälfte bloss 6 Stunden in Wasserdampf von lOO*) gestellt wurde
Die Resultate zeigt wieder folgende Znaammenstellang

:

Tcrinad. d. pby«.-m«<l. Qm. N. W. XV. Bd. U
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In Aethylalkoliol- und Wasserdarapf In Wasserdampf
Draht Nr. 43. 2p = U,8ö

Glasliart s = 0,426 8 = 0,430 = 10»)

Angelasseu 0,338 0,337

Draht Xr. 44. 2p = 0,66

Ghishart ä = 0.429 8 = 0,437 (t = 10»)

Angelassen 0.312 0,316

Draht Xr. 45. 2p = 0.49

Glashart 8 = 0,376 8 = 0,379 (t s= W)
Angelassen 0,292 0,296

Mittel

:

Glashart 8 = 0,410 8 = 0,415 (t = 10o>

Angelassen 0,31G 0,314

Beide Versuchsreihen berechtigen den Schlnfs zu ziehen,

da88 die Wirkung einer ÄnUisstetnpercMtur auf den HärieMuakmd des

Stahl8 von bestimmter Sorte unabhängig tat von der etwa vorausge-

gangenen Wirkung einer Heferen ÄtUaMtemperatur, und ewar in der

Weise, dass dier Wirkung der letzteren um so mehr md voUstänäiger

verwischt wird^ je langer die höhere Anlasstemperatur eingewirkt hat.

XIV. Verhalten ausgeglühter Stahldrfthte.

Die thermoelektriache SteUnng des Stahls in verschiedenen

HSrtexnstanden wurde bis jetst anf Silber belogen, also auf ein

ganz willkfirlich gewähltes Metall. Es wQrde ohne Zweifel als

mehr naturgemäss und übersichtlich erscheinen, dieses, für den

behandelten Gegenstand fremde Element aus der Betrachtung

vollends zu cliniinireii und die thermoelektrische Stellung des

Stahls auf Stahl selbst in einem bestimmten Härtegrade zu be-

ziehen. Als pjeeignetsten würde man dafür einen Extrenic^rad

erachten und zwar besonders denjenigen des w^Mchen ausgeglühten

Stahls. Soll aber dieser zum Ausgangspunkt gewählt und als

der Härtegrad Xull bezeichnet werden so setzt dies voraus, dass

derselbe ein vollends bestimmter und selbst bei verschiedenem

Stahl ein gleicher ist. Ueber diese Frage stellten wir eine be-

sondere Untersuchung an, aus welcher hervorgeht, dass jene Vor-

aussetzung nicht haltbar ist; vielmehr weichen die Resultate

schon bei Drähten angeblich derselben also jedenfalls nicht viel

verschiedener Sorten siemlich beträchtlich abu
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Die Drähte wnrden behnfs voUständigen Ansglühens zu-

fammen in Kohlenstaub eingesetzt nnd in einem Gasrohr, das

'Wieder in Lehm eingehfillt warde, stark geglüht; die einhüllenden

Medien bewil^n dann ein sehr langsames und allmShliges Er-

kalten der Drihte.

Es mSgen nun als Beispiel die DrShte Nr. 46, 47 und 48
angeführt werden.

t
e 103
be-

e. 10«
1

0. 10» 6. 10» < t

Nr. 46 87,7 6,154 5,168 8,88 1.28 0^181 19

2p=s0|g48 18,7 673 8,761 8,767

18,7 54,2 2.798 2,804

18.7 45.6 2,160 2,147

Nr. 47 28/» 86,7 6,760 5,774 10,78 1.46 0.160 19

2p =: 0,6S6 22,7 68.1 4,812 4,268

22,6 61,7 2,829 2,824

22,4 40.6 1,791
,

1.796

Nr. 48 19,0 84,0 6.081 : 6,008 9,08 1,28 0,174 19

2p =10^485 19,0 64,3 8,687
1

8,606

19,0 50,8 2,571 2,585

19,0 37,9 1.578
,

1,068

Znm Vergleich wurden mit den StahldrShten sngleich Eisen-

diShte Yon versehiedener Sorte geglüht nnd im ausgeglühten Zn-

stande nntersncht Als Beispiel sind im folgenden die EiaendrShte

I n lU angefahrt.

t T
1

€. 10»
be-

obMbtot

c 10»
be-

nclmek
o. 10» 6. W 8 t

Nr. I 18.7 79,6 6,161 6,168 11,93 1,84 0,138 19

2p = 0,966 18,8 66,3 4,933 4,927

18,7 54,3 3,776 8,771

18,8 44.9 2,805 2,809 \

Nr. II 18,6 78,0 5,832 5,824 11,19 1,43 0,135 19

2p = 0,680 18,6 64,2 4,558 4,361

18,6 53,4 3.585 8,686

18,6 43,4 2,561 8,666

Nr. m 18,5 86,9 5,937 5,935 10,24 1,48 0,147 19

8p= 0,812 18,5 68,1 4,430 4,442

18,5 54^8 3,289 8,278

18,6 40.1 2,021 2.023
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Es ist sehr wahrsclitnulicb, dass Stahl sowohl wie Eisen ge-

rade im ausgeglühten Zustande am enipiindliclisteu den Einflusa

fremder Beimisehiinpijf'n anzeigt und dass auf solche die Abweich-

ungen einzelner Resultate zurückzuführen sind. Derartiges Ver-

halten ist nicht ohne Analogie in diesem Gebiete. So weiss man,

dass Legirangen z. £. Gold-Süber fremde, natürlich sehr geringe,

Beimischnngen vertragen ohne dass diese auf den gal^amschfin

Leitongswiderstand nnd thermoelektrische Stellung grossen Ein-

floss hätten; dagegen ist dieser Einfloss sofort ein ganz bedeu-

tender, sobald man es mit den Extremzuständen der Legirangen

d. h. mit reinem Silber nnd reinem Grold zu thun hat.

Der Vergleich zwischen den beiden Znsammenstellangen

zeigt überdies, wie nahe ansgeglühter Stahl dem ausgeglühten

Eisen kommt sowohl thermoelektnsch als auch in Bezug auf gal*

vanisches Leitnngsvermögen.

XV. Beziehung zwischen galvanischem Leitungswider-

•tand d6B Stahls und dessen thennoelektrischer Stellung.

Die bisher angeführten Versuchsreihen, bei denen im Ganzen

86 zusammengehörige Werthe vom specifischen Leitungswider-

stand verschiedener Stahldrähte und d^ren thermoelektrischen

Gonstanten ermittelt worden sind, liefern ein umfassendes Material

zur Beantwortung der Frage, ob und in welcher Weise diese

beiden Eigenschaften von einander abhängen. Zu diesen 86 Werthe-

paaren mSgen auch noch folgende 4 hinzukommen, welche wir

hei Stahldrahten erhalten haben, die ursprünglich zu einem be-

sonderen Zweck 6 Stunden läng im Wasserdampf gehalten wur-

den. Es ergab sich bei diesen:

Draht Nr. 2p o. 10» 8 t

49 0,574 2,01 0,379 19

60 0,554 4,32 0,311 19

51 0,531 4,30 0,287 19

52 0,344 4,13 0,304 19

Wir haben also im Ganzen 90 zusammengehörige Werthe-

paare von galvanischem Leitungswiderstand s = x und thermo-

elektrischer Constante o. 10^ = y* bei sehr verschiedenen Härte-

graden des Stahls. Dass ein Parallelismus zwischen diesen beiden
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Grossen besteht, trat schon bei einzelnen Zusammenstellungen

deutlich ben'or.

Zur leieliteren Uebersicht entwerfen wir eine graphische

Darstellung dieses Zusammenhanges , indem wir x als Abscisse

und (/ als Ordinat^^ auftragen. Wir erhalten dadurch 9< I l*uncte

iFig. 8) die si( h in eine Zone reihen, die in der Mitte ziemlich

schmal^ gegen das eine Ende, wo = 0 ist etwas mehr sich aus-

breitet, im Ganzen aber einen bestimmt charakterisirten Verlauf

zeigt, der entschieden geradlinig ist. Es kann also mit grösster

Wahrscheinlichkeit der Zusammenhang zwischen y' und x durch

eine lineare Gleichung von der Perm
y* =z m — IM? . . 1)

dargestellt werden. Legt man nun diese Gleichung der Bech-

nung zu Grunde, indem man aus allen vorliegenden Beobachtungen

nach der Methode der kleinsten Quadrate die Oonstanten m und
II rechnet, so erhält man:

m z= 16,67

n = 41,07

Yon diesen beiden Constanten hat die eine m eine nur be-

dingte Bedeutung insofern als sie von der Wahl desjenigen He-

talles — in unserem Falle des Silbers — abhSngt auf welches

die thermoelektrische Stellung des Stahls bezogen wird. Dies

gilt nun nicht mehr von der IHfferens m — y', welcher eine von

dieser Wahl ganz unabhängige Bedeutung zukommt. Es erscheint

also als zweckmässig, diese Differenz m — if als neue thermo-

elektrische Variable = y einzuführen, wodurch die Beziehung 1)

die einfachere Form
y = nx 2)

annimmt, aus welcher dann das für den behandelten Gegenstand

fremde Element Silber eliminirt erscheint. Matlieniatisch aufp^e-

fasst wäre dann ni eine auf experimentellem Wege stets aufzu-

findende Constante, durch welche eine specielle Wahl des Coor-

dinatensvstems bestimmt wird. Physikalisch würde m die auf

Silber bezogene thermoelektrische Constante des Stahls in einem

solchen Zustande bedeuten, in welchem sein galvanischer Leitungs-

widerstand = 0 wäre, und auf diese bestimmte Anfangsstellung

würde sich dann die neue thermoelektrische Variable y beziehen.

Die Einführung dieser neuen Variablen welche "wir als den

absoluten thermoelektrischen Härtegrad des Stahls bezeichnen wollen,

beruht auf ähnlicher Ueberlegnng wie die £infahmng der abso-
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Inten Temperatur duroh die lineare Beneliiing swiachen dem Vo-
Inmen eines Gaee« und seiner anf irgend einen Nnllpimct beso-

genen Temperatnr allerdings mit dem Untersoliied, dass dem ab-

soluten Nollponot duroh die meohanisohe WSrmetheorie eine wirk-

liehe pliyaikalisebe Bedeutung zukommt, während in unseremFalle
der thermoelektrisohe Nullpunot m nur die Bedeutung eines

sweckmässigen und von jeder Willkfihr unabhängigen Ansgangs-
punctes beizulegen ist.

Die einfache Gleichung 2) welche dadurch gewonnen wird,

gilt dann nur innerhalb bestimmter Grenzen in ähnlicher Weise,
wie in der Elasticitätstheorie die Gleichung, durcli welche die

Verlängerung eines Drahtes oder Stabes als proportional der

Mehrbelastung desselben bestimmt wird, und die Einführung der

Constante m als entsprechend dem Stahl in einem solchen Zu-

stande, in welchem sein galvanischer Leitungswiderstand = 0

wiire, hat eine Berechtigung in ähnlicher Weise wie die Einführ-

ung des Elasticitätsmoduls als derjenigen Mehrbelastung eines

Stabes oder iJralites vom Querschnitte =r 1, bei welcher sich der-

selbe auf doppelte Länge ausdehnen würde.

Es folgt nun eine übersichtliche Zusammenstellung, welche

zeigen soll, wie gross die Abweichungen sind zwischen den be-

obachteten (m — y' = y) und den berechneten (nx) absoluten

thrTTnnolt'lc'^-T-i^flifMi IT.'! j-ter^TTiilcn

.

Nr. y
1

nx Nr. y nx DiS.

47 6,8 6,4 — 6 3 9,2 — 2

38 6,6 7.5 — 9 9 9,2 8,9 3

ite 6,8 7,6 -8
;

13 9,3 9,0 8

88 7,1 7,6 8 9,7 10.1 — 4

6 7,6 7.7 — 2 t 12 9,8 10,0 —8
48 7.2 8 1 7 10,0 9.9 1

46 7,7 7,4 36 10,5 10,1 4

2 8,1 8,1 0 35 10,6 10,8 — 2

39 8,3 7.9 4
1

36 10,7 10,3 4

1 8,3 8,3 0 ! 36 10,7 10,5 2

4 8.3 8,7 —4 1 80 10,8 10.6 8

87 8.8 8.8 1 35 10,8 11,0 ~8
80 8^ 7.9 4 86 11.0 10,8 2

87 8,4 8,3 1 35 11.1 11,3 —2
87 8,4 8,2 2

1

11,1 10.8 8

39 8,5 8,0 5 ' 34 11,4 11,3 1

6 8,9 9,0 1
-I

1 1
ll,ö

i

11.3 2
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Nr. y nx
1

Diir.
1

Nr. y MS Diir.

36 11,6 11.9 «8 32 15.1 15-8 — 7

10 11.6 11,8 4 33 163 163 2

16 11,6 11,6 0 31 15,6 15,8 — 2

34 11 7 11,5 o 32 15,7 16,5 — 8

34 120 11 8 2*
t
j

31 16,0 16 4 — 4

17 12 1 12 2
1

30 16,1 15,9 2

23 12 1 12.2 1L ! 30 16,2 15,9 3

86 12.1 12 4 89 16,5 15 7 8

84 18.8 183 0 87 18.6 163 7

50 183 12.8 — 6 80 16,6 16ü0 6
51 12,3 11,8 6 1 36 16,6 16.2 4
14 12,3 11.9 4* 33 16,6 16 1 5

52 12 5 12,5 0 31 16,7 17,0 — 3

15 12,5 12,3 2 1 i 32 17,0 17 2 — 2

19 12,5 12,5 0 1

j
30 17,0 16,2 8

Sl 18.6 12,8 -« 1

89 173 18.0 — 7

84 18.8 18.7
•

1 i
f 34 17,4 17.1 3

22 13.0 13,6 — 6 1
29 17,5 18,0 — 5

33 13,4 13.4 0 ' 38 17,8 17,6 2

18 13 6 13,6
10
'

31 17,8 17 6 2

33 18.7 13,6 1
1

29 17,9 18,1 — 2

32 14.2 14,9 — 7 32 18,1 18,0 1

88 14,2 14,0 9 98 18,3 18,5 — 2

82 14,6 16,3 — 8 1 28 18,6 183 0

49 14,6 15,6 — 10 29 18.6 183 3

31 14,7 15,1 --4 28 18,6 18,5 1

31 15,0 15,4 — 4 36 18,7 18.5 2

33 15,0 14,6 4 88 193 183 7

Betrachtet man kritiscli diese Zusammenstellung, indem

man besonders die übrig bleibenden FeUer ins Auge fasst, so

fallen die verhältnissmässig grossen Abweichungen auf, die gleich

2u Anfang bei weiclien Stahlstäben auttreten. Es wäre nicht

unmöglich, dass der Verlauf der Curve \j — f (x) zu Anfang

nicht geradlinig wäre, wohl aber mit zunehmendem x rasch in

einen geradlinigen übergehen würde. In der That zeigen die

weiteren übrig bleibenden Fehler im G-anzen keinen Gang und

bewegen sich auch bis auf wenige Auanahmen in engen Grenzen.

Bei Methylalkoholdrähten Nr. 28, 29 und 30, zeigen die Fehler

einen Gang. Es folgen mit Abnehmendem y die Fehler in folgen-

de Weise auf einander:
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Nr. 28 7 1 0 —2
Nr. 29 8 2 —5 —7
Nr. 30 8 6 3 2

Mit anderen Worten: beim fortschreitenden Anlassen, wurde
bezüglich der thermoelektrischen Constante eine fortschreitende

'

Aenderiing gefunden, mit welcher der Widerstand nicht gleichen

Schritt hielt. Es dürfte dies mit dem Umstände zusammenhängen,
dass bei Methylalkohol die Anlasskraft eine zu geringe ist , wo-

durch wahrscheinlich die Anlasswirkung von der Oberfläche aus

ins innere langsam fortschreitet; dadurch findet man dann wohl
im thermoelektrischen Verhalten eine Aenderung, nicht aher im

gleichen Schritt beim Widerstand, der nicht von der oberÜäch-

liehen BescliafTenheit des Drahtes, sondern von der inneren ab-

hängt. In derThat stimmen darin die drei Drähte so auffallend

überein, dase dies nicht in Beobachtungsfehlem begründet sein

kann, sondern einen sachlichen Gmnd haben mass. Auch bei

Stahlstaben, die im Wasserdampf gehalten wurden, zeigt sich

ein fihnlicher Gkuig, wenn auch bei weitem nicht so ausgesprochen«

XVI. Fehlerquellen.

Die in der Zusammenstellung des vorigen Artikels auf-

tretenden, mitunter grosseren Diiferenzen zwischen Beobachtung

und Berechnung regen die Frage an, in wie fern dieselben durch

Beobachtungsfehler sich erklären lassen und geben damit V^er-

anlassung, noch auf eine Kritik der angewandten Methoden be-

züglich der möglichen Fehlerquellen näher einzugehen.

Was zunächst die Bestimmung der thermoclelirisrhvn konstante

betrifft, so sind als Fehlerquellen zu erwähnen: die Veränder-

lichkeit des Reductionsfactors des Galvanometers zum Theil in

der Veränderlichkeit horizontaler Intensität des Erdmagnetismus,

zum Theil in Temperaturschwankungen begründet; dip Veränder-

lichkeit der elektromotorischen Kraft des />ame/rschen Elementes;

der Einfluss störender fremder thermoelektrischer Kräfte und

schliesslich die Unsicherheiten der Temperaturbestimmung, be-

sonders bei höheren Temperaturen. Was die ersten beiden Fehler-

quellen betrifft, so kann man denselben durch öftere Wieder-

holung begegnen. Wie wir den £influ88 störender fremder Thermo-
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kräfte zu eliininiren siubten, wurde früher schon erwähnt. Der-

selbe macht sich besonders bei kleinen beobkchteten elektromoto-

Ti>r lipn Kräften relativ sehr geltend, also bei Stalildrähten, welche

nahe bei Silber liegen.

Die Zusammenstellung des vorigen Artikels zeigt auclif dass

die übrig bleibenden Fehler gerade in dieser Lage, wo also

nabe = 0 ist, am grösaten sind. Noch mehr als dem letzteren

ist dies aber einem anderen Umstand zuzuschreiben, der besonders

hervorgehoben zu werden verdient. Das thermoelektrische Ver-

halten ist nämlich durch zwei Oonstanten a und 6 bestimmt, die

m die Gleichung

e=:a(T"' t) -\-h (T^-^ß)
eintreten. Es ist dann klar, dass, falls die Constante « durch

Rechnung richtig ausfallen soll, auch die Constante 6 richtig

ermittelt werden muss.

Zwar ist h bedeutend kleiner als a, allein dafür tritt auch

h mit der Temperatursumme multiplioirt der Constante a gegen-

fiber, indem ja die Gleichung lautet

9^(T^t) [a4.6(T + ö].

Soll aber 6 richtig bestimmt werden, so müsste man die Tempe-
raturen T und t in möglichst grosser Differenz -varüren,— darin

ist aber gerade bei glasharten DrShten in der Natur der Sache

selbst eine Grenze gesetzt, da T, falls ein einseitiges Anlassen

des Stahls vermieden werden soll, nur massig hoch genommen
werden darf und man t wiederum ohne grosse Umstand! iclikeit

nirht tief genug wählen kurm. Man sieht auch oft bei truheren

Zusammenstellungen , bei vielen Werthen von a , die man eher

grösser oder kleiner erwartet hätte, dass da gerade der zugehörige

Wert h von dem mittleren mehr abweicht. Auch mussten wir

bei den Berechnungen von den vorliegenden 90 Beobachtungs-

reihen nach der Methode der kleinsten Quadrate, schliesslicli der

TJeberzeugnng Raum geben, dass die Anzahl einzelner Beobacht-

ungen zu klein war. Es geschah zur Vereinfachung der ohnehin

äusserst mühsamen und zeitraubenden llechnung, dass wir blos

4 oder 6 Beobachtungen bei jeder J&eihe angestellt hatten ; aUein
für eventuelle künftige Bestimmungen müsste man bei weitem
mehr einzelne Beobachtungen anstellten falls a und h bei den
sonstigen Fehlerquellen blos auf wenigstens ein Procent richtig

ausfallen sollen. Wir erkannten dies hauptsächlich daran, dass
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die Werthe a und h nicht nnbetrfiohtlicli anders ausfielen, je nach-
dem sie mit Zugrundelegung der G-leichung

y = ox hxu
oder

xiach der Methode der kleinsten Quadrate berechnet wurden.

Was femer die Bestimmiingen des gaHvanisi^heH LeitungS'

Widerstandes betrifft, so wäre der Einflnss der Temperatur, welcher
bei der bisherigen Unkenntnis der Temperaturcoefficienten nicht
zu eliminiren war und. ferner die Schwierigkeiten der Querschnitts-

bestimmungen zu erwähnen. Da die Dicke der untersuchten

Drähte im Mittel etwa ^ mm betrug, so müsste man den mittleren

Durohmesser bis auf mm genau bestimmen, falls der mittlere

Querschnitt auf ein Prorent genau ausfallen soll, und bei noch
dünneren Drähten noch genauer, w^as wohl wieder mit Mikroskop
noch mit Diclitigkeitsbestimmuugen möglich ist. Endlich wäre
der Fehler zu erwähnen, die bei der gewöhnlichen Briiekenmethode

die Uebergangswiderstände, so wie der Kintiuss des Döthens her-

vorgebracht hätte; indessen haben wir uns von diesen später
durch Anwendung der Hod6it^Maithiessen^&(ihi&si Methode völl^
unabhängig gemacht.

Zn diesen in den Methoden liegenden Fehlerquellen, kommen
schliesslich diejenigen hinzu, welche mehr in der Sache selbst

begründet sind. Es wurde bereits erwähnt, dass wir Grund
hatten zu vermuthen, dass die Stahldrähte nicht alle genau der-

selben Stahlsorte angehörten und es ist wohl wahrscheinlich,

dass verschiedene Stahlsorten sich vielleicht qualitativ gleich

aber quantitativ verschieden verhalten.

XVn. Sohlust.

Es möge nun zum Schluss erlaubt sein, noch einen Rück-

blick auf die ganze vorliegende Untersuchung zu werfen und

die Hauptresultate derselben mit einigen sich daran anschliessen-

den Folgerungen hervorzuheben. Mit Absicht wollen wir uns

dabei theoretischer Speculationen enthalten und aus bios auf

das thatsächliche beschränken.
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Vor allem fesselt das Interesse im Hohen Ghrad der bis jetzt

so wenig aufgeklärte Vorgang der Staklhärtung selbst, so wie

die bedeutende Verschiedenheit der beiden extremen Zustände

des Stahls, des glashartfii und des ausgeglühten, wie sie sich in

den beiden bis jetzt wenig beachteten Wirkungen , den thermo-

elektrisehen und galvanischen
,

zeigt. Der grösste beobachtete

thermotlektrische Abstand zwischen diesen beiden Zuständen

betrug 10,78 — (—2,76) .-= 13,ö und das Verhältniss der speci-

fiachen Widerstände := 3,0. Gterade diese grosse olme ein

abnliches Beispiel dastehende Empfindlichkeit, mit welcher sich

die thermoelektrischen und galvanischen Eigenschaften des Stahls

mit dessen Härtegrade ändern , lässt dieselben insbesondere in

ihrer Vereinigung bei der Definition des absoluten Masses als

geeignet fiir Unterscheidung und Messung der Stahlhärte er-

scheinen. Weiter ist der ebenso wenig aufgeklärte Vorgang des

Anlassens hervorzuheben, durch welchen man vom glasharten Zu-

stande durch alle Zwischenstadien bis zum ausgeglühten ge-

langen kann. Für das Resultat sind dabei zwei Factoren maass-

gebend: die Anlasstemperatur und ihre Einwirkungsdauer. Auch
wenn die erstere relativ gering ist, kann man bedeutende Anläse«

Wirkungen hervorbringen» falls die letztere hinreichend gross ist.

Grossere Bedeutung li^ ohne Zweifel den zu jeder Anlass-

temperatur zugehörigen Grenzzuständen, aus denen der eine

Factor, die Einwirkungsdauer eliminirt erscheint. Es ist be-

merkenswerth, dasa dieseGrenszustandevon etwavorausgegangenem

Anlassen durch tiefere Temperatur unabhängig und somit für

jede Alllasstemperatur charakteristisch sind.

Durch alle diese Resultate ist nun ein weites neues Feld

für Forschungen über Verhalten des Stahls bei verschiedenen

Härtezuständen in anderen als den in dieser Arbeit untersuchten

Ei*;t'nschafteu eröÜ'net und man wird auch erkennen, dass durch

die bis jetzt gewonnenen Kesultate auch ein bestim:iiter Plan

der Bearbeitung als besonders zweckmässig und vorwurfsfrei

förmlich vorgezeichnet wird.

Vorzüglich ist es das magnetische Verhalten des Stahls, an

welches sich fiir die Physik ein besonderes Interesse knüpft. Die

über diesen Gegenstand bereits vorliegenden mitunter gründlichen

Arbeiten, weisen alle auf die Schwierigkeit hin, mit welcher man
dabei insofern stets zu kämpfen hat, als der „Stahl'' kein be-
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stimmt cliarakterisirter Körper ist, als man es vielmehr stets

mit verschiedenen Stahlsorten zn thun hat, wobei die Kesiiltate

schwer mit einander vergleichbar sind. Ja man kann hinziifüpcfn,

dass man selbst bei einer und derselben Stahlsorte jeden einzelnen

Draht als ein selbständiges Individuum zu betrachten hat, da ja

auch die Dimensionsverkältnisse auf das magnetische Moment
nicht ohne Einfluss sind.

Dadurch aber stellt sich als der einzig richtige Plan der-

jenige her, einen und denselben Stahldraht durch Anlassen durch,

recht viele Härtezustände, vom glasharten bis zum ausgeglühten,

dnrohzuführeni und da werden es wiederum die für jede Anlass-

temperator charakteristischen Grenzznstände sein, welche man
allen anderen bevorzugen wird; am so mehr, als jeder von

diesen Grenzzuständen von den vorausgegangenen unabhängig^ ist.

Auf diese Weise wird es möglich sein, unabhängig von der

Zusammensetzung des Stahls insbesondere dem Kohlenstoffgehalt,

femer unabhängig von den Bimensionsverhältnissen, das magne-
tische Verhalten blos in seiner Abhängigkeit von der einen

Variablen, dem Häriezustande zu studiren. Gelingt es, Bezieh-

ungen dabei zu ermitteln, so mttsste man dann denselben GFang

bei Stahlstäben derselben Sorte, aber verschiedener Dimensionen
festhalten und schliesslich auch die Zusammensetzung des Stahls

mit in Betracht ziehen. Nebenbei wtbrde man, falls man cur
Charakterisirung des Härtegrades, sowohl die thermoelektrische

Constante, als auch den galvanischen Leitungswiderstand be-

stimmt, die zwischen diesen beiden Grössen bestellende Bczielmng,

die wir bei verschiedenen Drähten erhalten haben, bei einem und

demselben Draht und zwar bei seinen (irenzzuständen vorwurfs-

freier studiren und dabei auch den Verlauf dieser Grenzzustände

mit der zugehiJrigen Anlasstemperatur mit in Betracht ziehen

kiJnnen. Alle diese, so wie auch ähnliche besonders technisch

wichtige Fragen betroUcnd die Veränderlichkeit der Eigenschaften

der Festigkeit und Zähigkeit den Stahls mit Hcineni Härtezu-

Staude, müssen späteren Untersuchungen vorbehalten bleiben.
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Ton

Dr. M. BRAUN (Dorpat).

IV. Weitere EntwicklimgSTorgänge an der Sohwans-

spitse bei Vögeln und Sftngefhieren.

Beim Präpariren der Papageiembiyonen war mir an der

Schwanzspitse ein kleines gestieltes Enöpfclien aufgefallen, das

nck war aof bestimmten Stadien nnd zwar zur 2^it der Entwick^

long der Federpapillen zeigte, später absolut nicht mitderLonpe
aufzufinden war; icb nabm an, dass das Enopfchen, da sein Stiel

immer dibiner wnrde, abbrach, die genauere Untersuchung auf

Schnitten ergab jedoch, dass eine allmählige Reduktion des Knöpf-

chens stattfindet.

Sowie der Scliwanzdarm (pars caudalis intestini Köllikcr,

postanaler Darm Balfour) resorbirt ist, bildet sich in der Nähe
der Schwanzspitze, in welche das liückenmarksrohr und tlie

Chorda heim Wellenpapagei hineinragt, eine ringförmige Ein-

schnürung senkrecht auf die Längsaxe des Schwanzes. Dieselbe

schneidet allmählig immer tiefer ein und so entsteht ein Knöpf-
chen Gewebe, welches durch einen dünneren Stiel mit dem eigent-

lichen Körper des Schwanzes zusammenhängt ; Chorda wie Rücken-

mark ziehen sich aus dem Knöpchen zurück, doch verlaufen eine

Anzahl Nervenfasern im Knöpfchen und lassen sich bis an die

Epithelbeklei lung desselben verfolgen. Das Schwantknöpfehen

nimmt an Masse immer mehr ab und besteht auf dem letzten

noch nacHweiBbaren Stadium nur aus einem kleinen Haufen

Digitized by Google



174 Bft^UK: Aas der Entwicklmigigweliichte der Pai^ageien. IV.

Ektodermzellen, welche der Haut an der Schwanzspitze aufsitzen

und in welche Nervenfasern direkt aus dem Rückenmark ein-

treten ; auf älteren Embryonen ist auch dieses verschwunden.

Ein ähnliches Knöpfchen nur von Anfang an kleiner bildet sich

auch bei Taubenembryonen aus. Nur als eine breitere, stempel-

förmige Platte erscheint das Schwsnzknöpfchen bei Sperlings-,

Enten- und Schleiereidencmbrifonm,

£igenthämliche Veränderungen macht die Chorda an der

Schwanzspitze dnrcii : beiPapageiembryonen bleibt die hintere Spitze

der Chorda lange Zeit auf einem jfingeren Entwicklnngsstadinm
stehen; da der Uebergang zwischen der Spitaee nnd dem übrigen

TJieil der Chorda kein allmähliger ist, so findet man der in be-

kannter Weise sich nmfindemden Chorda hinten in ihrer Ver-

ISngening einen Strang von rondliohen Zellen anfsitsen, der

zugespitsst endet: das Choräastabehen] wie die weitere TJnter-

snchnng lehrt, fSllt das Stäbchen der Besorption anheim — es ist

dasjenige Stflck Chorda, um welches hemm kein Enorpelgewebe

zur Wirbelbildnng mehr angelegt wird — die hintere Grenze
dieses fSllt mit der vordem des StSbchens zusammen. Bei der

Ente ist dieses hintere Stuck nicht so scharf abgesetzt, doch vor-

handen; es krümmt sicli fast ganz unter rechtem Winkel ventral,

windet sich S iV»nnig und wird später resorbirt. Das liintere

Chordaende bei jungen Tauhcncmbrtioncn (6—8 Tag) stösst un-

mittelbar an das Epithel der äusseren Haut an der Schwanzspitze,*

»^ö ist dadurch ausgezeichnet, dass es später in zwei gleich lange,

di(;lit neben einander liegende Theile zerfällt — wir haben dann

eine doppelte Chorda vor uns. Viel schärfer ist die Zweithe'dung

der Chorda bei Si>erVnujen ausgebildet, nicht nur überragt hier

der dorsale Sclienkel den ventralen, sondern beide grenzen sich

auch sehr scharf auf derselben Höhe von der ungetheilten Chorda

ab. Was die Verhältnisse des hintern Chordaendes bei andern

Wirbelthieren erlangt, so ist vor Allem an die interessanten

Fände Basenberg^s am Menschen und nächst verwandten Säugern

zu erinnern; ich selbst habe in der letzten Zeit ganz analoge

Verhältnisse bei Sehweins-, Kaürei^, Sehafs-, Kaninchen-. ^fiiKsr'

und Hundeemhryonen gefunden; um das hinterste Chordaende

bilden sich keine Wirbel, es ragt jenseits der Wirbelsäule her-

aus, ist oft getheilt oder gewunden und geschlSngelt. Bei den

von mir genannten Thieren kommt es sogar cur Bildung eines

dem SohwanzknSpfchen der VSgel homologen Theiles, den ich
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86111er Gestalt wegen y,SckwcMg/adm'* nexmen möchte; ich finde

nämlich am hintern Schwanzende einen Terachieden langen Faden,

der sich durch seine Dünne scharf vom übrigen Schwanz absetzt;

in ihm liegt in jüngeren Stadien das gewundene oder getheilte

Chordaende, später besteht er nur ans Epidermiszellen nnd
schwindet endlich ganz.

Ss ist hierdurch der Nachweis geliefert, dass sowoUr bei

SSngern als bei Vögeln die Chorda— wenn ich so sagen darf—
zu lang angelegt wird; um ihr hinteres Ende bilden sich keine

Wirbel mehr ; anffallend bleibt, dass dazu auch sehr langschwänzige

SSnger gehören. Ganz anders liegen die Verhfiltnisse bei Am-
phibien. Barch FUseh nnd Fraiisse ist bei verschiedenen Am-
phibien eine Entdeckung H, MüUer'a erweitert worden, dahin

gehend, dass beiUrodelen die Chorda für die Bildung der Wirbel
zu knrz ist: es entsteht nach hinten von der Chorda ein bis ein

Centimeter langer Knorpelstab, der sich sekundär in Wirbel

gliedert; nach einer Andeutung von Frai^se kommt dies auch bei

Lacerta vor ( Zool. Anz. III. Jahrg. Nr. 46), doch ist dieser Knorpel-

stab sehr kurz; vielleicht liegt jedoch hier eine Verwechselung

» mit dem hintersten, auf embryonalem Typus stehen bleibenden

Chordaende vor (?).
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Ueber die Respiration der Winterscjiläfer.

(Fortsetiiuig.)

Tob

Dr. ALEXIS HORVATU
aas Kieff.

Anhang.
Zn diesem zweiten Theil der Arbeit über den Winterschlaf

.

will ich ein paar Tabellen nnd manches Andere hinzufügen, was
theils nene Thatsachen beibringen , theils die früher schon an-

geführten erlSntem nnd ergänzen solL

Als Ergänzung soll znerst hier eine Tabelle figuriren über

den Winterschlaf einiger Ziesel während der Winterschlafperiode

des Jahres 1874/75.

Ich habe absichtlicli in der Tabelle nur die Angaben über

den Winterschlaf solcher Ziesel angeführt, welche zu Gas-Analysen

gedient haben, um den Anal^'sen einigermassen Ei f^änzungeii zu

bieten. Aus dieser ,Tabelle ist ersichtlich, dass die Zeitdauer

des Schlafens der Ziesel, d. h. eines ununterbrochenen Sclilafens

zwischen zwei Erwachuugen, bedeutend länger sein kann (bis

15 Tage), als es an den Zieseln aus ObersclLlesien im Jaki'e

1871/72 beobachtet war.

Weiter war hier zu beobachten, dass die Thiere im Beginne

der .Winterschlafperiode kürzere Zeit im Schlafe waren (etwa

ein oder zwei Tage) und später immer längere Zeit im Schlafe

verblieben (circa 8 bis 15 Tage).

Bei diesen Beobachtungen ergab sich femer, äass das Zii-

sammensitzen der Ziesel an zweien nnd dreien die Thiere nicht

hindert» in Winterschlaf zu verfallen und längere Zeit im Schlafe

ra yerhamn. Gelegentlieh will ich hier eine Thatsaohe erwähnen,
TttteadL dL flifi.^Be4. Om. N. F. XV. B4. 18
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welche grosses Interesse gewinneD könnte bezüglich der Frage

dea Winterschlafes der Ziesel im Freien.

Wie schon im L Tkeil erwähnt wurde, wohnen die Ziesel

manckinaL und vorzugsweise an solchen Orten, wo sie genng
Grünfatter, aber nichts für einen Wintervorrath finden. £s war
nun interessant zu erfahren: wie können die Ziesel in der Nator
im Winter in diesem Falle leben, während der paar und mehr

- Tage des Wachwerdens, welche gewöhnlich den Tagen des Schlafens

folgen, zu welcher Zeit sie doch wie die Beobachtungen geseigjk

haben, immer Nahrung zu sich nehmen.

Nun wurde unter diesen Zieseln (im Winter von 1874/75)

einer beobachtet. wek:ber, trotzdem ihm wie allen übrigen

die von diesen Thieren so geliebte Mi)hrriU)e und andere Nahrung
immer zur Disposition stand, kein einziges Mal während des

ganzen ^\'iuters frass. Das Thier erwachte und verfiel wieder

sehr bald in Winterschlaf, ohne die ihm vorgesetzte Nahrung an-

zurühren. Diese Beobaclitung im Zusammenhalt mit der Be-

obachtung, dass die Ziesel oft innerlialb weniger als 24 Standen

erwaohen, kurze Zeit wach bleiben und wieder in Winterschlaf

verfallen, weist uns hin auf die Möglichkeit des Winterschlafes

der Ziesel ohne Wintervorrath, was bis jetzt für diese Thiexe

nicht zugegeben wurde.

Tabelle des Winterschlafes (1874/75) der Ziesel in den

(iefässeii Xr. 1, 2. 22, 24 und 31, in welch letzterem zu gleicher

Zeit drei ust riu hanische Ziesel sich befanden. (Die Nummern in

dieser Tabelle über den Wintersclilaf, ebenso wie in der nächst-

folgenden Tabelle über den Wechsel des (iewichtes der Thiere,

sind dieselben, mit welchen die Thiere nammerirt sind bei den

Gas-Analysen, und beziehen sich also direct und total auf den

zweiten und nur theilweise auf den dritten Theil dieser Arbeit,

nämlich auf die Thiere, bei weichen der sommerliche Winterächlftf

beobachtet wurde.

Die erste Colonne enthält das Datum des Monates; die

zweite die Temperatur des Zimmers, wo die Ziesel waren >), und

die n&chsten, ünten der Nummer des Thieres entsprechend, die

I) Auf einig« wellig« FlU«, wo dM Thier im lAboraCoriiiM gt^Mthä Iwt,

besieht aieh die angegebene Zimmer'TeiDperfttiur lelbttvoittladlich sieht
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Bemerkimg, ob das Thier im SoUafe oder wach war. Wenn ein

Thier im Schlafe war, dann steht in seiner Colonne das Zeichen

(o)i wenn es aber wach war, dann das Zeichen (

—

), Wo gar

hm Zeichen ist, bedentet es, dass die Beobachtung des Thieres

unterlassen wurde. Im Falle, dass ein Thier an demselben Tage
abwechselnd geschlafen hatte nnd erwachte, stehen beide Zeichen

( 3 nnd —) vereinigt and zwar so combinirt, dass die Reihenfolge

der Zeichen von oben nach unten gelesen auch chronologisch die

Beflienfolge der Zustände des Thieres bezeichnet. Die Tem-
peratorgrade sind in Celsius angegeben. Wo vor der Temperatur

kein Zeichen steht, ist immer — zu verstehen.

October
1 Sk'äA TMiper.

1

1. 9. 99. 94.

•

81.* Bomerkangen.

8. 16* 0. * Int 6ef%s8 Nr. 31 sausen

10. 16i
zasammen 3 astrachanisch«
Ziesel. Die Bc-obachtaiigeti

11. begannen den \). Octohor

12. 170 (^) G 1874 nntl trstnjckten sich

bis Zinn Kiido des schlafens
1.3. 170 — — — der Thier»?.

14. 170 O Gestern wurde denZieselu

15. 17,50 G Kr. 81 fHaeliea Stroh hinein-

gelegt
16. 170 (0) 0
17. 100 e
18. 180

19. 190 Andere Ziesel waren bei

20. 200 0
dieser Temperatar hente im
Schlafe.

21. 19t o
S8. n.» o o 0
VL 161 o O

16» o (2)

18»

IS* o O
«7. 18i G o
». Uß G 0
». Ifli 0 O •

40. 18B 0 G
81. 19t o 0 0

18*
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Tompdr. 1. 2. 22. 24. 81.

1*

2*

110 n

lOP

10/ 0 7iMAl Kr SK> {«f nm SUbrulOBCl I^r. 22 131' UUl < wMA

Nachte eingeschlAfea.

8. 10»

4. MO 0 —
•
0»

«IMHF
o> 1A AD

7. 1

A

1U,8* Vi*

Q
O.

n
9.

10.

lü"

Is"

100

\j

0

rrr\
\0)

Dvy
0

Wp flS vidithikv fruit MmA
wach war, wurde nm lOlJhr

des Tages tchlafeDd ge-

funden.

11. 120 0 — (ö)

12. 120 0 0
13. 100

/-\ü
14. lex» \s) (Ö) vj

15.

lo.

18.

90

1 DA

vi/

0

u
•eliwMttMi Ziatel (« 268

gr.), ist ent heute den 15.

NnvfinihMF mm Amtan Male

eingesdiIafeB.

19. 0 0

80. 0 0 —
BI« 0

Sa« 1 1i KO) 0 0 Vi/

110 0

am.

26.

26.

IAOIV
80

70

Co)

0

VC'/

0 .

0
0

0
(e)

0
0

Kr. 24 Jfl h«aC« n
ersten Mal« im Wimter-

sclüAfe.

27. eo 0 0 0 0 (0)

28. 70 0 0 0 G 0
29. 60 0 0 0 0 G
80. 80 CT) 0 0 0 0 Nr. 24 war so tief ei«-

gesclüafaB, daaaw «le todt

MUMÜI*
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1

Decembr. Temper. 1. 2. 22. 24. 81. ' LJ'/üii'rkiiiiu'i.-n.

1

1.
]

110 o (G) G G
110 o G (©) G G

8. 120 G G G
4L 120 (S) G 0 G 0 -

& 11« o 0 0 _
6w

7.

&

81

91

' 91

0
0
(SD

0
0

0
0
0

0
0
0

0
©
0

Sämmtliche Ziesel, über

30 aa der Zahl, waren mit
AnmiluBe von Hr. 14 aUft

imSehUifo den 6. Dec«mber

.

9. 11t 0 0 0 ©
10. 181 0 0 - 0 (SS) ©
11. 11* 0 O 0 0 ©
la.

18.

14.

19t

ist

11t

0
0

0
0
_

0

(S)

G

O
• 0
O

CO)

(ö)

G

Ein Ziesel von Nr. 31
wurde berührt, und viel-

luicuw Iii £ uij^o uvoBtsu er*

waoht «r Tom Sdhlafe.

16. lat 0 0 ©
*

© ©
18. G G G G •

17. 0 0 0 - ©
18. 9t O (O) G 0 0 •

19. 11t e) G G G 0
20. 8t o G
21. 8t G 0 (g) 0 G
22. 7« O 0 G G G
23. 7« 0 0 G G 0
24. 80 (g) G 0
25. 70 G G G 0
26. 70 G G G G
27. 70 G G 0 0 ©
28. 70 G G G G 0

60 0 G G G G

30. 6t G G G G 0

»1. et 0 (G) G © Ziesel, Nr. 1 wurde an
demselben Tage schlafend,

wach und wieder einge-

dilwfini TorgcAmdMU
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Jaunar
1875

Temp. 1. 2. 22. 24. 31. Bemerkungen.

1. 70 G © © G G
2. 50 ® © © © O
\i. 70 G © © ©
4. 80 G © © © —
6. 90 G G G G ©
6. 110 G G G © G
7. 110 © G G G G
8. 110 0 0 CS) G G
9. 11» — 0 0 —

10. !!• 0 0 —

_

0 _
II.

,
100 0 _ 0 0 CO)

12. 90 0 0 0 0
18. 90 0 0 0 0 0

•

14. 100 (SD 0 © (<S)

15. 120 0 0 0 0 0 •

16. 120 0
,
o © 0 (S)

17. ' 120 O 0 Nr. 88 war mImmi nm 11 Uhr

18. lao 0 0 im ScUafo.

19. lao 0 — © O
20. 140 0 — G (£)

21. 16.50 —
22. 160 G — —
23. 140 G — — —
24. 130 C — — — •

25. 130 G — — —
26. 130 G G •

27. 130 G —
2ö. 120

21». 120 G — —
30. j_>0

Ol«
« 4Iii
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Jebroar

1

I Temper.

1

1. 2.

1

22.

1

i 24.

1

j 31.

1

Bemtsrkuugen.

1. i 0
190 0

VA Q
4. lü 0 (©)

6. 101 o
Im llf ©

•

7. 11t ©
& 21 o
o M 0
10. 10* tödt. Vi* Nr. 1 ist todt MflmdMi.

71 © ©
18. 91 O
18. M 1

14
*

1&. tu
•

10.

17. 90 0
18. 80 o 0
19 80 0

<

80 0
21. 0 0
tt. 70 0 Vi/

28. 80 0 (£)

04. 80 0
26. 80 — 0
26. 80 0
27. 90 O •0

«. # G —

Digitized by Google



184 HORVATH: Uebcr df« Sttfpimtioo der WintemUifer.

M&rz Temper. 1, 2. 22.• 24. 31. Beinerkiuiceji«

1
*

•

o2* ine

oo«

4* Iii

IC
O« 1101 1*

a iie11* VD) 10/
9
f >

8. 13,7* © ©
9. 16» — o © —

HP

IQ
VI/

X o.

1**.

1
1 0,0* fr

VI'

VUUb T)pr /iHiuil Nr 24 ist «r.

stickt aaterderOlMslooke
gefanden.

16. 13,50 e
17. 140 G
18. 13,50

ff

19. 13,50

20.

2J

Weiter haben dieie Ziesel in icUafen »nfgelifirt.

Die.sen Angaben über den Winterschlaf der Ziesel während

der Wiiiteirfchlat'Hperiode des Winters 18"V75 will ich eine Tabelle

über die V«M'änderungen des Gewichtes der Ziesel im Beginne

der W iutersclilafsperiode und am Ende derselben tolgen lassen.

Digitizcd by Googl
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Tabelle
fiber das Gewicht der Ziesel im Beginne der WinterBcblafopenode

des Jahres IS^/ts und am Ende derselben.

e^wlekt der Thiere
am 1. NoT6Mb«r 1874.

Gewioht der TUere
Mi 17. ICin 1876.

1 187
j

todt

2 256 V 239 gm.
8 206 168>/2 »

4 235
II

205 „

6 846 259 .

• 186 » 116 9
7 177 • 177 ,
8 160 135V« 9
9 191

1»
147 «

10 73 „DasThit-r todt gewogen. todt

11 865 „ (AstracüaiujBcher) 2181/8 ,

12 178 • todt

18 188 • todt

14 190 m 1681/, ,

16 156 » 160V8 n
16 180 9 ' (Astnclmiimlier) todt

17 190 n 14ö'/2 „

18 143 n 127V» ,

19 173 9 133Vs 9

844 9 288 ,
21 106 9 todt

88 161 n 114>/t ,

83 » li 9

8i 148
II

todt

26 132 » 110 «

w 155 n 162 „

87 194 n 136 „

168 9 146 n

» W 160 n 178 »

89 (b) 151 • 153 ,
30 (a) 164 » 142Va n
30 (h ) 130 n 137V2 „

31 ia) 177 n
178i/o

„

31 (b) 212 n Astrachauiüche 177 ,

*

81 (c)
aafk

» 241 9

Die Thiere, welche mit gleichen Nammern bezeichnet sind, eMten den .

WiBtor MmuMB im mUmh GbflgtfiMO. ^
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Aus dieser Tabelle ist zu ersehen, dass nicht alle Thiere
unbedingt während der Wiiiterschlafperiode an Gewicht verlieren,

nnd im Falle eines Yerliistes dies nicht gleichmässig geschieht;

denn wie wir sehen, gab es, obgleich die meisten Ziesel gegen
das Frühjahr am £nde der Winterschlafperiode an Gewicht ver-

loren hatten, doch solche, welche fast unveränderlich blieben, und
andere, welche sogar an Gewicht zngenommen haben.

In dieser Tabelle sehen wir anch, dass der Ziesel Nr. 10,

welcher sehr mager war, korz nach seinem Tode gewogen, 73 g^mi

wog. Von- all den vielen Zieseln, die ich gesehen habe, war der

73 grm. wiegende der leichteste.

Da die erwachsenen Ziesel, von ihrem Fette abgesehen, ziem-
lich ^eich gross sind, so kann man vielleicht den Ziesel Kr. 10
als den magersten nnd als einen solchen, bei welchem die Ab-
magerung nicht weiter g^hen kann, betrachten.

Diese Thatsache der Lebensfähigkeit eines erwachsenen
Ziesels bei 73 grm Gewicht kann insofern für diejenigen, welche
den AVinterscliIaf als eine verlängerte Hungererscheinung be-

trachten, interessant sein, als sie zeigt, bei welcher Grenze der

Abmagerung des Thieres der bevorstehende Hungertod den Win-
terschlaf der Thiere sistirt.

Gelegentlich des Gewichtes der Tliiere endlich will ich noch

die Kesultate meiner Experimente einschalten bezüglich der in

der Literatur existirenden Angabe, dass die Thiere während
des Winterschlafes anstatt, wie man vermuthen soll, leichter äu
werden, im Gegentheil an Gewicht zunehmen.

Die paar von mir in dieser Hinsicht angestellten Versuche

haben immer eine Abnahme des Gewichtes des Ziesels während
des Winterschlafes geseigt.
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- Einflnss versebiedencr Temperaturen auf die

Wintersehläfer.

Von

Dr. ALEXIS HOEYATH

Der WintersoUa^ wie der Name selbet andeutet, füllt sehr

oft mit dem Winter resp. mit der Kälte zvsammen.

Aus dem Grunde brachte man den Winterschlaf in einen

80 engen Zusammenhang mit der Kälte, dass Manche die Kälte

als Hauptursache des Winterschlafes und diesen letzten nur als

eine Folge der Kälte betrachten mochten.

Nach dem eben Gresagten wird es begreitlicli, dass viele

Forscher es für möglich liielten , den Wintersclilaf künstlich

dadurch hervorzurufen, dass sie wache Winterschläfer im Sommer
eine Zeit lang in kalten Bäumen hielten.

Der Glauhe an die M;>glichkeit eines solchen künstlichen

Winterschlafes war so stai^k. (hi^s. obgleich os bis jetzt noch

Niemandem gelungen ist. den Winterschlaf auf diese Weise
hervorzurufen, doch von Zeit zu Zeit der Versuch, einen solchen

künstlich hervorzurufen, wiederholt worden ist.

Theils in der Hoffkinng, den Winterschlaf kttnstlich dnroh

die Kälte hervorzubringen, theils mit dem Wunsche, die Wirkung
der KSlte überhaupt auf die Wintersehläfer au stndiren, habe

ieh eine mir sich bietende GMegenheit benntst nnd wache

WinterschlSfer snr Sommersceit dem Einflüsse der Kfilte nnter-

worfen.

Im August 1871 wurde ein G>lasgefSss mit einem darin sieh

beiadenden Ziesel (Spermophilns citillns), welcher in Obersohlesien
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friscli gefangen worden war, in einen Eiskeller gestellt, worin

eine Lufttemperatur von -f 3^ C. herrschte.

Der hetretfende Ziesel wurde am dritten Tage todt vorgefunden.

Ein anderes (xlasgefass mit einem Ziesel wurde nieht in

einen Eiskeller, sondern in einem Zimmer in Eiswasser gestellt,

aber auch dieses Mal verfiel der Ziesel nicht in den Winter-

sclilaf.

Indem ich also die Zahl der Versuche, künstlich durch die

Kälte den Winterschlaf hervorzurnfen, nur um ein paar miss-

longene Experimente vermehrte, gab ich die Anwendoiig der

Kalte <1<)( h niclit auf, sondern benützte sie weiter.

Bei dieser Anwendung war hauptsächlich meine Absicht, den

£infiuss der Kälte auf die Wintersohläfer zn stndiren, was
meines Wissens noch wenig, so gntwie gar nicht geschehen war.

' Bei dieser Gelegenheit will ich hier aus der Literatur etwas

zu dieser Frage geh5rendes anf&hren, was hesonders der An*
Wendung der Abkfihlungsmethode lange hinderlich gewesen war.

Mangili war meines Wissens der erste, welcher behauptet

hatte, dass man Winterschlfifer (im Winter) antrefl^e, • welche,

obgleich sie alle gewöhnlich als winterschlafende Thiere be-

trachtet werden, sich doch in swei gans ersohiedenen ZustSnden

befinden, nämlich im Zustande des eigentlichen Winterschlafes

und in dem der Kältestarre.

Obgleich Mangili anräth, die beiden Zustände der Winter-

schläfer von einander streng zu unterscheiden, gibt er doch k» iue

Kennzeichen an, durcli welche diese zwei Zustände von einander

unterschieden werden könnten.

Ich habe mich sehr viel mit der Abkühlung der Thiere be-

fasst und besitze darüber vielleicht mehr Beobachtungen als

irgend Jemand, aber ich würde sehr in Verlegenheit gerathen,

wenn ich bestimmen sollte, welche Periode in der Abkühlung

des Thieres als Zustand der Kältestarre betrachtet werden soll.

Sollte z. B. die Unbeweglichkeit des abgekühlten Thieres

lud seine Aehnlichkeit mit einem todten Thiere als Kennzeichen

dienen für den Zustand der Kültestarre, so wäre die Verlegenheit

nicht minder gross, da künstlich abgekühlte Thiere einerseits

und Wintersohlafende andererseits (sogar bei 4- Körper-

temperatur) manchmal so lange Zeit unbeweglich und todten

Thieren ähnlich waren, dass ich die letaten oft fUr todte Thiere

gehalten habe.
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Icli muss deswegen gestehen, dass ich gar nicht begreife,

was eigentlich unter dem Znetande der Kältestane bu ver-

stehen iat^

Man sollte glauben, dass eine so geringfügige Sache wie
die Einfahrang eines nenen nnbekannten Wortes in die Literator

wie Kältestarre yon keinem Einflnsse auf die Wissenschaft

i^re. Aber die Sache erwies sich ganz anders; denn dnroh

die Nacliahmnng and den Gebrauch des ATaii^'schen Ausdruckes

yBjQtestane' ohne dessen Erklfirung, suerst von MaraehaU-Hiaü

und später auch von andern Forschem angewendet, wurde die

Ansicht MatiffUffs allgemein angwiommen.

Die sohSdlichen Folgen davon machen sich noch jetst be-

merkbar, da Insecten, welche im Winter unter der Baumrinde
gefunden werden, von den Gelehrten ohne Weiteres bald für

Winterschlafende,^ bald nur für Kälterstarrte erklärt werden,

ohne dass irgend ein Grund für diese oder jene Annahme an-

geführt, worden wäre. Zieht man in Betracht, dass früher das

Wort „Starre^ oft einfach das Wort Winterschlaf ersetzte und

dass beute noch „Starre" bald in diesem letzten, bald in dem
von MatujiJi eingeführten Sinne angewendet wird, so wird man
sich die Verwirrung vorstellen können, die durch MatigiliS

Neuerung herbeigeführt wurde.

Nicht minder schädlich war diese Neuerung für die Er-

forschung des Winterschlafes; denn aus Furcht, den Verdacht

zu erregen, die Kältestaire und den Winterschlaf verwechselt

zu haben, wurde von den Forschem die Anwendung der Ab-
kühlung der Winterschläfer sehr vernachlässigt.

Wir besitzen bis jetzt (wie früher erwähnt) kein Mittel,

Winterschläfer von Nicbtwinterschläfem zu unterscheiden: denn

die soxgfSltigste anatomische und physiologische Untersuchung

reicht nicht aus, um von einem Thier mit Bestimmtheit aussagen

zu kSnnen, oh es Winterschläfer sei oder nicht.

Die Anwendung 8lBr Abktthlung der Thiere versprach ein

solches Unterscheidungs-Hittel zu liefern. Deswegen wurde die

Abkfihlnngsmethode, welche mir schon firfiher gute Dienste ge-

leistet, auf Wintersehlafer angewendet
Dabei lag vorzugsweise die Absicht vor, zu sehen, ob die

warmblütigen Winterschläfer sich bei der Abkühlung ähnlich

oder verschieden von den schon früher oft untersucliten Warni-

blütem (Nichtwinterschläfern) verhalten würden. Da ich vor
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der fland keine Identificirung zwischen künstlich abgekühlten

"Warmblütern und dem Winterschlafe der Thiere zu zeigen Ruch te,

sondern durch die Abkühlungsmethode nur neue Gesichts- und
Anhaltspunkte über die Eigenschaften der Winterschläfer ge-
winnen wollte, so wandte ich die Abkühlungsmethode an, indem
ich die Benennungen und Behaaptongen Mangüi^a vorläufig un-
beachtet liess.

Bevor ich zu den Abktihlnngaveisachen der Winteraohläfer

tibergehe, welche diese Abhandlang vorwiegend ansmachen, will

ich mit ein paar Worten die angewandte Untersachnngemethode

erwähnen. Dieselbe ist sehr einfach: Die Thiere werden mit
ihrem Körper bis an dem Halse in eine Misohung von Eis and
Wasser getancht

Das daan verwendete €UasgefSss lässt leicht die Bewegungen
der im Wasser sich befindenden Theite des Thieres erkennen.

Zur Zeit der Messung der Körpertemperatur des Thieres

wird dasselbe aus dem Eiswasser für kurze Zeit herausgenommen.

Yersuche«
Versuch Nr. 1. Den 24. Augast nra 9 Uhr 45 Min. wnrdc ein mittelgrosser

mnnterer Zie»i*l ») bei «»iner Temp. der Lnft von -f- l^** ^- Eiswasscr wie ge-

wöhnlich (an der Uant des Nackens gehalten) bis au den Hals eingetaucht. Das

Thier wurde dabei sehr onrnhig.

Um 9 Uhr M Min. ist dM Thier etwu nhiger gewordm ; in fefaieB HiatM^

beiaen siiiil Znckucea' eingetreton. Dm Thier hat di« Angea ngemacht. SeiM
Körpertemperatur, wie immtr in der Tiefe von 36 mm in Rectum gemessen, selgt

zn dieser Zeit -f 21^' C. Die Berührnng der Cornea mit fremden Körpern mft
Bcwegnngen in den .\ii)ienlideru hervor. Um 9 ITir 55 Min. sind die Bewegungen

des Thieres sehr gering geworden; es macht Athembewegnngen, welche mit den

Bewegungen des Mundes synchrouiäch sind.

Um 10 Uhr awoht das Thier »imer den Athembewegongen , welche sehr

, iehwneh sind, keine andern Bewegugen. Die Temp. des Thieres leigt in dieeer

Zeit -f" 1^1^* ^ Angenlider leigen bei ihrer Berihmag refleeterisehe Be-

wegungen.

Um 10 Uhr 6 Min., wo die Augenlider an^Berührnng noch reagiren. und

da.s Thier eine Körpertemperatur von 7^ C aeige, wird es ans dem kalten

Wasser herausgenommen.

Um 10 Uhr 9 Min. werden deutlich Contractionen des Diaphragma's bei

der RespiratioA des Thiene wahrgeaomaieB. Seiae Kftrpertemperatar an dieeer

1) Diese Abkählongsversuche wurden augoHtellt an Zieseln (Spermophilus

citiUus), welche im Monate August 1871 bei Tost in Oberschlesien gefttngen

wordea warea*

Digilized by Googl
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bU seiet 7^. Die Hitttorpfoim dttThioM liBd total nbeweglich, wihrend
dfo Torderea Bewegnge» MigeiL

Das Kaeifea der Brat raf den Binterbeineii wirkt ger nicht raf das

TUw, .wlkrend ein Drteken oder Streiolien mit einem spitsen Ihatmment «nf

denelbea Gegend der Brat OontmetioBen in den nnter der Bant liegenden Mnakeln

karroRiilt

Um 10 I hr 15 Min. ist die Temp. des Thieres -f- lO».

Um 10 riir 19 Min. sind in den Vorderpfoten coatinnirliche Zuckungen,

während die Iiiuterpfoten noch immernnbeweglich blieben. Die Temp. des Thieres

seigt + 11,50 C.

Um 10 Uhr 25 Hin. neigt die Temp. dee TMeies -f 13>^* Zuckungen

lind in den Yexderpfoten, al»er nidit in den flinterpfbten.

Um 10 Ulir 86 Min. iat die Temp. deiTliieies-f 16t. Die Cornea reagirt

Um 10 Uhr 40 Min. seigt das Thier eise KOrpertemper. von + 10*. Ba
liernt Es wird in die Kiste gelassen.

Um 10 Uhr 46 Hin. bewegt sieh das Thier mit den Vorderbeinen, wihrend

es die Hfwtwbeis» nadudeht.

Um 8 Uhr 66 Min. linft das Thier nnd pfeift.

FervNeft 2. Am selben Tage am 4 Uhr 80 Hin. wird derselbe Ziesel,

vdcher jetst aber gans monter ist nnd bald 43, bald 53 Athmniigen per Hinnte

nacht und- eine Körpertemperatnr von -f-
38* zeigt, wieder in Eiswasser wie

gewöhnlich bis zum Habe eingetaucht. Das Thier ist dabei sehr bAs nnd an«

ruhig — es beisst das £is.

Um 4 Uhr 37 Hin. ist das Thier etwas ruhiger geworden, zeigt Znck-

lagen in den flinterpfeten nnd liat eine KSrpertemperatur von -\- 16,50. Das
Thier hat die Angen ges^lessen. Bs athmet fort.

Um 4 Uhr 46 Hin. hat das Thier geschlossene Angen. Seine Augenlider

sdimi reflectorische Bewegungen beim Berflhren. Seine Kdrpertemp. neigt -f- 10*.

Um 4 Uhr 50 Hin. macht das Thier Bewegungen nüt dem Munde (wie bei

der Athmnng). Es zeigt sich eine Art Zittern am Schnarrbart, sonst ist das

Thier ganz unbeweglich. Die Angenlider xeigen noch Reflexbewegungen. Die

Temp. (1..H Thieres zei^t -\- 5.TA

Um 4 Uhr 57 Miu. benurkt man schwache Hewogimgon an dem iluude.

Um 5 riir }^ind keine Bewegaugen am Thiere bemerkbar. Die Angenlider

migen auch keine üeflexbewegnngen.

Um 6 Uhr 6 Hin. wird der Ziessl, welcher eine Kdipertempemtor von

+ 8,6t seist, nns dem Wasser heransgenemmen. Sehr bald daranf neigen sich

Bewegnngea an dem Mnnde des Thieres, welches sonst nnbeweglich ist.

Um 6 Uhr 7 Min. seigt das Thier eine Körpertemp. fon -f 4ß,

An Hantstellen, welche mit dem Nagel gestrichen werden, beobachtet

BIM anf den nnter der Brat liegenden Hnskeln eine Brhöhnng in Form einer

Linie.

Um 5 Uhr 10 Min. ist die Temp. des Thieres b,Sfi. Die Pfotea sind

bimi.

Um 6 Uhr 18 Hin. ist die Temp. des Thieres + 81.

Um 6 Uhr 18 Hin. ist die Temp^ des Thieres 19i.
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Um 5 TSht 20 Wa. M einor Tamp. d«t Thlant tob 14,41 wird dm
TliieN die Bvwihinile gedfflnet und die kflnstUelie Respiimtioii eingeleitet >)

.

Um 5 IHir 35 Min. w(rd anch dio Bauchhöhle geöffnet. Die Gedärme
sind anbeweglich. Die Vena eava inferior, die V. portaei die Yeaeil dos. Mittfftl-

terioms und die Leber sind stark mit Blut gefüllt.

Später zeigt noch lange Zeit unter Unterhaitang der künstlichiMi Respiration

bei diesem Tbiere das Herz und das Diaphragma Coutractioneu. Die eingeleitete

Betpinttioa ist dermaeMB befHedigeud, dais die NiereB und suuicke VeneB-

etimme aaitatt dnakelfotli liellroth encheiBeB. Dabei wird bei dieienft Ziesel

eine interessante Thatsache beobeehtet, welche, bb deniielbeB Aber hnndert ÜBle

wiederbolt, ohne Ausnahme sich immer gleich zeigte: nämlich, dass bei jeder

Ans8aaf»nng der l.uft aus der Lunge (beim raschen Oeil'ueu des Blaj^. balges) so-

fort eine t'outraction des Diaphragma's erfolgt. Später wurde das Thier getödtet.

Versuch 3. Den 25. Aagast 107 1 um 11 Uhr 35 Min. bei einer Lufttemp.

OB -f*
19* *^ BiBBteier- Eieeel, welcher eine Körpertemp. von -f 88* zeigt,

in Biswtaaer geeetsi Des Thier wird «ehr bfo, beieit das^Sis BBd BBcht Tiefe

BewegBBgea. '

Um 11 Uhr 40 Min. wird das Thier rahiger. SeiBe Pfoten aad die Haot

am Körper sehen roth aus. Die Temperatar des Thieres seigt -^90^* Die

Aagenlider bei ihrer Berührung reagiron kaum.

Um 1 1 Uhr 50 Min. zeigt das Thier eine Körpertemp. yon 7,50 C. Es
i*t ganz ruhig.

Um 11 Uhr 65 Min. ist die Temp. des Thieres + 69. Ks seigt sieb eiae

Cyaaose aa der Haat der Nase, aad das TUer wird aas dem Biswasser am 12 Ubr

bei eiaer Körpertemp. von 5* heransgeaommen.

Um 12 Uhr 13 Min. ist die Temp. des Thieres +13«.
Um 12 Uhr 25 Min. bewegt sich das Thier und macht seine Angenllder

bald auf und bald zu. t^eine Körpertemp. zeigt -}- 17,50 C.

Den zweiten, dritten und die folgenden Tage war das Thier munter; es

frass Bad lief, es beaitste aber seine Hinterpfoten wenig, welche mehr kingea

aad Baoligea<»g«B wardea.

Aadere Abkühlaagsversaehe aa Ziesehi, bei welcbea die Tbiere awei- oder

dreimal die Abkahlnng ihres Körpers bis auf 6* C. glttckUcb dberstaadeBi werdea

hier erwähnt aber nicht detaillirt angegeben.

Zur Zeit der .Anstellung dieser Versuche hatte ich den Winterschlaf noch

nicht beobachtet und die rasche Erwärmung der Ziesel beim Erwachen noch nicht

geliaunt, desawegen worden die Beobachtungen der Erwärmung von abgekflhltea

Thierea gewöbalieb bei eiaer Temperatar des Thieres tob eirca -f" 16* C aater-

broehea aad die weitere Temp.-SteigemBg aiobt Terfblgt, da das weitere Lebea

der Tbiere bot diesen TemperatBrea aiemlich sloiher erseUea, nnd da bei diesen

Versnchen es sich hauptsächlich danun handelte, zn wissea, welehea Giad der

Abktthlnng die Winterschläfer im Stande sind zn überleben.

Die zanAchst folgenden Versnche sind an Zieseln (A, B, 0 etc.)*) aagesteilt

1) Die ReqpinKlioB warde ohne Tracheotomie naterhaltea etafocb dar^

rTtbmisebeKiBbiasaageB darLBft darcb die Masealöeher mittelst eiaes Blasebalg*«.

*) Die Ziesel siad bler BBtar doBtelbes Baobstaboa «al^teflkrt wordea. wie

bei dea Boobaebtaagsn das fPlnttTMUallM Jb WJatar 1871—1871»
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vwiao, walelie s« dtn BeobMlitiuifeii dM WinitnoUafM im WiatCT 1871/72 ge-

dfoat hatten, nnd welche den gaiiMn Sommer bis znm nielifton Herbsta in Ge-

ingeiuichaft and von einander getrennt gehalten worden waren.

Nachdem die vorjährigien Abkühlangsversuche gezeigt hatten, dass <lic Ziesel

tine Abkühlung ihres Körpers hin aof -|- 30 ertragen, wurden jetzt niedrigere

Temperataren als -i~
'^^ versocht.

Dft SD ditMT Ziit dia mdie TtmiMfatiir-Steigeniiig bei erwaehenden Ziettln

sdMm bekaimt war, so winde aneb nfther beobacbtet, ob die erat abgeMUten und

dann aieh eelbet ttberlasseaea «Ziesel bei ihrer BrwSrmiing eiae Kbnliehe raw^he

Teaperatiir^teigwong leigen wie wilurand des Erwaebens aus dem WinterscUafe.

Versuch Nr. 4. Den 5. Oktober 1872 bei einer Lofttemp. von -f- 19*^ inzd

der Ziesel (F). welcher eine Kürpertemp. Ton 4" 38,60 seigt, in Eiswasser wie

gewöhnlich bis znni Halse getaucht.

Da.s Thier ist dabei sehr nnruhig, aber nach fBnf Minnten langem Aufent-

halte im kalten Wasser wird e» ruhigbr; äoine Körpertemp. zu dieser Zeit zeigt

4- 21,5*. Später naeb je flnf Minnten ist die Temp. des Ziesels die folgende

:

15*, 11,69, 10,9^, 8,6», ÜJBß. Das Tbier, welcbes nnbeweglicb ist, wird ans dem
Wassw beransgenommen. Die Temp. des Tbieres sinkt bald nocb tiefer (yen selbst)

bis auf 5,60; weiter steigt die Temperatur folgendermassen ') : 0,50, 7,80, 9^40^

10,7», 11,70, ]2.r,« 1:^,40, 11,20, 15,00, 15,80, 10,2'», 17,30, 18,70, iy,80, 21,^9 240.

27», 3t»0, ;il,t)0, 320. Den nächsten Tag (t;. Oktober) l. bt das nnter-^nchto Thier

noch and den 7. Oktober wird sogar im Winterschlaf vorgefunden.

VemKh 2ir, 5. Den la Oktober bei einer Lnfttemp. von -|- 10» wird der

imWinteneUafe sich befindende Ziesel (F) in ein Qlas nnd das Glas in Eiswasser ^

giistii. Das Thier beginnt sehr bald daranf rasch an athmen, was anf sein Er-

vachen, wahrscheinlich durch die Kälte, schliessen I&sst. Ich war für einige Zeit •

ali«;f>halten, und als ich fnof Stunden später zurückkam, wurde das Thier oline

AUimung mit 4" '^^ Körpertemperatur und todt vorgefunden.

Versuch Nr. 0. Den 5. Oktober bei -|- 190 Lnfttemp. wird der so weit schon

fSB Winterschlafe erwachende Ziesel (CJ, dass er eine Körpertemp. von -j- 25,50

lägt, in Blawaaaer gesetst Nach sehn Hinnten ist die Temp. des Thieres

IM^ Viftar aaeh Je fBnf Hinnten ist die Temp. die folgende: dfiß, 7,60, 5,0*,

Das Tbtear, welehea nnn wie todt avssieht nnd nnbeweglieh ist, wird aas

dem Wasser heransgenommen. Nach den ersten fOnf Minnten sinkt die Temperatur

ift Thieres -wieder von selbst auf -\- 3,80.

Dann nach je fünf Minuten ist die Temp. die folgende: 5,50, 7,20, <jO^ ln,20,

11^, 12,40, 13,2<^. 140, 14,G0, 150, 15,60; nach 15 Minuten -|- 170; uach weitem je

Älf ttnitam: 17,6», 18,10, 18,go, 19,50, 20,60, 21,20, 220, 22,50, 22,90, 23,8», 24,9©,

«Ii», mfitf, 86,6», m
IMü'fiiginden Tag, den 6. Oktober, ist das Thier mnnter. Den 7. Oktober

vttd das Thier im Winterschlafe vorgefunden.

Versucfi Nr. 7. Den 10. Oktober bei einer Lutttenip. von lÜ.rjO wird der wache

Ziesel (C), welcher eine Körpertemp. von 32, .50 zeigt, in Eiswasser fctaneht.

Nach fünf Minuten langem Aufenthalte im Eiswasser versucht das Thier

Mb n beissen. Es zeigt zu dieser Zeit eine Körpertemp. von -f
»

t^Wo in dieser AfbOit die Körpertemperatur ohne die Zeit -angegeben wird,

M'teier ein Zwischenraum von fünf Minnten anznnehmen.
Hilltedl. d. »lin.-BMi. Qm. M. f. XV. Bd. Ift
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Nach WL'iti'n'n fnnf Minirten ist das Thier rnhig nnd zeigt eine Körper-

temp. Von 12,4f. Weiter ist dit- Tt'tri)). des Thieres nach je frinf Minuten: 8, MO,

6,80; das Thier bewegt die Unterkiefer; 4,4«, 3,30, 2,80. Das Thier wird ans

dem Wasser herausgenommen, and seine Bmsthöhle geöffnet. Das Herz coutrahirt

Bich. kanuL Die Temp. in der HenhfHiIe zeigt -f- "^tB*; die Tempentnr des Oe-
liirnt 9,8*: die Leber nnd dieVenen de« Hesenterioais sind stark mit Blnt gelllllt,

welches in den Mesenterial-Venen roM rolh iet. Dm Thier iet fott, hat aber aJae

etwas krankhnft afficirfce Rippe.

Vermidi Nr, 8, Den 6. Oktober bei einer tfnfttemp. von -4- 19* wurde der
Ziesel (B), weleher eine KOrpertenp. tob -f- 88* neigte, in Biswasaer gesetst.

Die Temp. srints Körpers nach je fünf Minuten war die folgende: 880; 34,6*,

190, 17 fjo, k;,:.". 120, i),so 7 80^ c ßo 5,80,5,20. Die Angcnlieder des Thieres zeigten

bei ihr«T Ik-rührung iiocli Ri'fiexbcwegiingen bei :5,4*'- T>as Thier, welches wie todt

aussah, wurde zu dieser Zeit aus dem Wasser herausgeuoinrn*'ii , sfint« Tenii». war
darnach die folgende: -f 3,20; anfangs also auch wie gewöhnlich erst etwas ge-

snnken, nm dann später sn steigen. Die Temp. ttleg fdgendemiMsen: 4,40, 5,8 ,

7.Q«. 9,», 10,90, 11», 11,9«, 18.4*, 14,10. 14,0», 16,60, 160. Die weitere BeobeehtiiBg

wurde wegen Stömng nnterbroehen.

Den folgenden Tag, den 6. Oktober, war der Ziesel (E) munter. Den 7.0k-

tol)er wurde der Ziesel (£) bei einer Lnfttemp. von 17,5^ im WintenchJafe

vorgefouden.

Versuch Nr. 9. Den 10. Oktober bei einer Lnfttemp. tob + 18f6* war
der Zit * 1 (K) in der Erwachungs-Periode «nd mit -f 19,30 Kürpertemp. aoge-

trotfen. Kr wiird«- zu dieser Z<'it in P'Jswasser getaucht. Das Thier machte dabei

Bewegungen, aber bald (nach lunt .Minuten) war es ruhig.

Seine Kurpertetnp. suuk nach je tüuf Minuten folge ndermassen: 16,60, 12,3*,

9,40, 7,40. 5,40, 4,40, 30, 2.30, 2*. Das Thier, welches wie todt war, wurde

ans dem Vaaser heraoagenommen. Seine KSrpertemp. sank noeh tiefisr bla vnt

1,8*. dann atieg sie folgendermaasen: 8,70, 8,00, 4,60, dar erate Athemms dea

Thieres trat ein, a.S", 6,80 (9 Athm. per Minute). 7,50, 8,4*, 9,2*. 9,5», 10*, 10,4*,

lO.H» 11. iO, 11, so, 12,2«. 130, 13,80, 15,50, 16,40. 17,40, 18,40. 19,80. 21,2«,

22,80. 24 so. 26.60, 200, 2».4*, 30,20, 31,90. j)m Thier lag die gaaxe Zeit mhig
aal' der äeite.

Vereng Nr. 10, Den 11. okt« l^er wurde der wache Ziesel (B) mit einer

Kdrpertemp. von -\- 33" und bei einer Lnfttemp. von 150 in Kiswasser gesettt.

Seine Korpertemp. sank folgenderniassen : 27. 2.'")0, 18,50, 150, 11,80, 9.?0,

8,40, nach zehn .Minuten war sie 5,20, wieder nach je fünf Minuten war sie: 3,60^

3,40, 30 ; das i iiier wurde zu dieser Zeit ans dem kalten Wasser herausgenommen.

Gleich darauf nntersneht, zeigten die Banchmnakeln, wenn aie direkt dureh Da»

ductionasehUge gereist wurden, Contraetionen, und ebenao contrahirten aieh die

Mnakeln der Vorderpfoten bei Beianng des plexna braoiiialia. Daa Ben des

Thieres pulsirte von selbst nicht, aber es Gontrahirte aich aofort bei seiner

lierührung. Fünf Minuten nach Heransnahme aua dem Waaaer WUT die

Temp. im Herzen -|- 4,50 and in dem (iehirn '.<,'20.

Die V. portae und die v. cava inferior waren stark mit Bilt gefüllt. Die

Gedärme waren unbeweglich.
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Die TTntamidimig des Blutes ergab in den beobachteten Priparaten kein

einziges weisses Blntkörperchea, nnd die rothen BlatkArperchen waren steraliBrmig

xosaminengeschrampft.

Versuch Kr. 11. Den 10. Oktober bei einer Lufttemp. von -|- 160 wurde

das Glasgefäss mit dem darin schlafenden Ziesel (B), welcher eine Körpertenip.

Ton 4- ^ zeigte, in Eiawasser gesetzt. Bald daraui ling daa Thier an zu erwachen.

Kaeh 15 Minuten langem Aufenthalt« in Siairaaser war die Temp. des Thieres

4- 6^; weiter naeii je Anf Minuten war die Temp. die folgende : -f- 6,8», 7,6»,

^j8t, io*. 11*, la*, la*» 18,9*, 14,6*, 16*; ee trat eine Unterbreehnng der Beobach- ,

tnng von 25 Minuten ein, nach welcher das Thier plnc Körpertemp. von -)- 88B

seigte. Nach weiteren 5 Minuten war die Temp. des Thierea 31* C.

VermeH Nr. 12, Den 11, Okiober bei einer Lnfttemp. Ton -|- 16* wurde

der wache Ziesel (B), welcher eine Körperteinp. von -f* zeigte, in Eiswasser

gesetzt. Das Thier war dabei nnrnhig und biss das Eis. Die Korpfrteinp. des

Thieres sank folfceuderma-sseii : 22», 170. 120, 9,00. 7,50. 4,80, -1,00. :?.(;o, ;{ü. Das

Thier wurde aus dem Wasser herausgenommen. Die verschiedenen Muskeln des

Kdrpers, weiche in ihrem Innern gemessen eine Temperatur von -\- 50 zeigten,

gaben auf IndnetioaaioUftge alle Contractionen. Daa He» eontrahirte eich und

seigte, fai Innern guaessen, 6 Hianten nach Heraumalune des Thieres ans dem
Waaser 4~ Temp. des Gehirns seigte zu dieser Zeit 9»^« Ge-

dirme des Thieres waren unbeweglich, sogar bei der Reizung mit starken In-

doctiousströmen. Die venae portae, die Leber nnd die vena cava inferior waren

stark mit Blut gefüllt.

Die Reizung des plexus brachialis rief Contractiuueu in deu Muskeln der

betreffeiiden Pfote hervor.

Jetzt folgen Abkühliingsversuclie an anderenWinterschläfern.

an Igeln, welche theils aus Südrussland, theils ans Dentschland

nnd theils ans Oesterreicli geschickt worden waren.

Dazn waren znerst zwei junge Igel (A) nnd (B) benutzt,

welche noch gesäugl und mit den Alten znsammen bei Giersdorf

nnweit von Brieg (Oberschlesien) gefangen worden waren.

Fersüdk Nr, tS, Don S8. August 1872 bei einer Lnfttemp. tob + Sl«

wurde der junge Igel (A), wokher eine Kftrportemp. von 8Gi> in der Tiefe von

60 mm in Boetum seigte, in Klswasser gesetzt. Daa Thier wnrde unruhig nnd

rollte sich zusammen. Es zeigte Zuckungen in den Uintorpftiten. Nach fünfzehn

Minuten langem Aufenthalte im kalten Wasser war das Thier rnhierpr nnd zrijrto

f'int- K(iri)ertemp. von -|~ l'"^,öo. Nach zehn Minuten war seiui; KoriJertenip. -\- *jo.

Das Thier rollte sich zusammen und heharrte so hartnäckig in diesem Position,

dass man es kaum aasstrecken konnte, um die Kdrpertemp. an messen.

Nach weiteren aelin Kinuten war die Temp. dea Thieres -{- 3,8*; es rollte

aieh nicht mehr suaammen und hatte daa Hanl oIBhi und die Unterkiefer hingen»

Sa aah wie todt aaa. Zu dieaer Zeit wnrdo daa Thier aus dem Biswaaaer liefaaa»

genommen.

Nach zehn Minuten kam die erste Respiration zum Vorschein. Das Thier

zeigte so dieser Zeit eine Körpertemp. von 4,Sfi. Fünf Minuten später traten

13*
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Zackangen iu den Vorderpfoten des Thieres ein. Macl\ weiteren 5 ALiuuten waren

die Zaekongen wie vorher, und das Tkier liaftfe dne ElbpefteBp. von -f- Tjäß.

Zelm Minnteii spKter zeigte das ^er eine KSiperteap. Ton «4- 9^ «ad
seigte nach seiner Heramnalune ans dem Wasser smn eisten Kaie eine Znaammep-
roUnng seines Körpers.

Später stieg die Temperatur lics Thieres folgendermassen : II* 11,80, 130.

la.so, 151^ Kjo. iCHo, 17,80, 18,50, i<jo^ zu dieser Zeit traten Zucknngen anil eine

Art vüu Zittern iu allen vier IMoteu ein, beini Beriihreu zeigte sich das Thier

irgerUoh, indem es zischte, 2U0, 210, 22«, 23«, 240, 26», 26», 2T0, 280-, dM Tkier

fing an, langsam sa kriechen. Nach xehn lünntai war seine KOrpertemp. + 3^*-

Den 3. Septemher war das Thier noch gesnnd nnd mnntsr, es wog 46 gr.

VertiKh Nr, 14, Den 88. Aognst' hei einer Lnfttcmp. yon. 21« wurde

der andere jnnge Igel (B) in Kiswassrtr gesetst. Das Thier wehrte sich nnd ndulB.*)

Nach sehn llinnten hdrten die Bewegungen des Thieres tut anf, und das

Thier zeigte eine Körpertemp. von 16,50.

' N;n h zehn Minuten war die Körpertemp. des Thieres -\- DO. Nach weiteren

zehn ^linuten war dieselbe 6®. Nach 5 Minuten 4~ Thier roUt« sich

noch zusammen.

Nach fünf Minaten hei einer Kfirpertemp. von 4^ rollte sich das Thier

schon kanm mehr sasammen nnd liess seinen ünteikiefw hingen.

Nach weiteren fBnf llinnten, als das Thier naheweglich war, sieh nicht

mehr snsamraenroUte, die Unterkiefer hängen hatte nnd eine Temp. Ton BJOß

seigte, warde das Thier ans dem Wasser herausgenommen,

Nach fünf Minuten sank die Körpertemp. auf -f~ 3,4", Zwei Minaten später

zeigte sich der erste Athenizn^. I>a?^ Thier begann wieder, sich zusammenzu-

rollen, es zeigte eine Körpertemp. von -j- 4,5". Später war die Temp. des Thieres,

all« fünf Minotuu gemessen, die folgende: -f 5,50, 6,öO, 7,50, 8,60, 9,80, 10,6», 11,8»,

18,8t, 13,60, li,6o, eine Art von Zittern in den Vorder- nnd Hinterpfoten, welches

etwa 40 Minaten dauerte, war eingetreten, 16,6*, 16,61, 17,G0, IS^Qi, l9jSß^ Wß,
21,20, 220, 230, 240, 250, 260.

Den September war das Thier munter; eg wog 50 gr. Den 4. September

worden zwei jungen Igel (A) and (B) einer zweiten Abktthlong unterzogen.

Versuch Nr. 15. Den 4. September bei einer Lafttemp. von + 2*** wurde

der junge 45 gr wiegende Ifr:el (A), welcher eine Körpertemp. von -f-
370 zeigte,

in Eiswasser gesetzt. Fünf Minaten später warde das Thier ruhiger. Mach sehn

<) Bezüglich des Schreiens der Igel will ich hier erwähnen, dass man an

Igeln oft alles mögliche anstellen kann, ohne sie zum Schreien zu zwingen. Ich

hahe nnr ein paar Mal die' Igel vor Schmenen schreien gehdrt. Was aber das

andere fireie Schreien der Igel anbelangt, wenn Ihnen keine Schmersen sngeflgt

sind, so soll hier bemerkt werden, dass, obgleich darflber nirgends etwas erwfhat

winl, ich doch zwei oder drei schreiende Tgel hatte, welche während der ganzes

Nacht fast ununterbrochen laut schrieen. Dieses Geschrei ist aber ganz eigcn-

thnmlich , es erinnert an keines von den bekannten Geschreien und ist von den

Thieren so sonderbar producirt, dass, wenn zwei Thiere anweit von einander sich

beflnden, es schwer ist, zu bestimmen, welches von beiden Thieren diese wüdca

Lhate producirt.
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lliiiatfii langem Auleuthaltt; im Wasser hatte das Thier tiine Körpertemp. Ton

-f l'A tline Art Ansstreckung der Hinterbeine war bf^ini Thiere eingetreten.

Die Temp. des Thieres sank alle fiinf Minuten folgeudermassen : 110, 80,

. 6*, dM Thier hdrte auf, sich zasammunzarollea, hatte das Maal aat', wobei sein

ViterUalbr Idag, 4ß, 30, 2,60 ; bei dieier Temp. wurde du vie todt ansselieiide

Tlier wi dem Waieer beranageiiommeB.

Die Kürpertemperatnr des Thieres stieg jede ftnf Minuten folgendermassen :

-j- 2,6*, das Thier war noch ohae Athembewef^nngen, 3,20, die erste Respiration

trat ein, es waren Zuckungen in den Vorderpfoten, die Hinterpfoten waren von

selbst und auch hei ihrer Berührung ruhig, 4,8^, Zuckungen in allen vier Pfoten,

6^. 8,20, 100, lü.bO, 12«, 13.1», 14,50, 15,10, 15,00, das Thier lag ruhig auf der

SeJie ohne Zvckuigeii in den PfMen, velehe nber bis jettt vorhanden wnren,

16^, 17», 17,51, 18*. 18,6*; epiter nach je lehn Minnten stieg die Temp. folgender^

aaeett: + 193*, 90,6*, 88», 83*, 86*. et krooh, 86,6*. Spiter war der Igel (A)

water and gesnnd.

Versuch Nr. 16. Den 4. September wurde der jtnige Igel ( H), welcher eine

Körpertemp. yon 4~ 37,6* zeigte, bei einer Lnfttemp. von 240 in Eiswasaer

gesetzt.

Das Thier wehrte sich wie gewöhnlich im Anfange, biss die Eisstücke,

waide aber naeh etwa Ilaf Minuten rahiger. Vach zehn Minnten war die Temp.

des Thieres -f- 16,6*. Die Tocderpfbtwi waren stramm aasgestreekt.

Spiter sank die Tsmp. dea Thieres naeh je fünf Minuten folgendermassen:

-f 130, 9,5*, 8,21, 6,50^ eg rollte sich nicht mehr xnsammen, 8,8*, 8,8*, 8,6*; das

Thivr, welches wie todt aussah und sich niiht mehr insamTnenrollto , wurde ans

dem Wasser heraosgeuommen. Nach zwei Minuten trat d» r t-Tste Atheiiizug ein.

Nach den ersten fünf Minuten sank die Kürpertemp. bis auf 2.20. Später stieg

die Temp. des Thieres folgendermassen: -f- 30, 3,&o, 4^50, (p, 6,80, bis jetzt machte

das TUer eirea eine Athmong per Minute, bei der Bertthnmg de)r Hinterpfoten

tvaten fai ihnen Bewegungen ein, 7,6*, ein Theil der Stacheln auf dem Bllehen

stand im Umfange von drei Centuneter in die Höhe gerichtet, wogegen die übrigen

am Körper anlagen, die Athmnngen waren noch ebenso selten wie vorher. 8,5®,

Zncknngen bald in den Vorderbeinen, bald in allen vier, 9,.'>o, 10,öO, 11.rj", die

Zackungen in den Pfoten wurden stärker, 12,4° das Thier rollte sich zusammen

bei seiner Berührung, 12,70, 13,20, 14,20, 150, 15,50, IGO, 170, 17,40, 180, 18,50,

190, 19,40, 200, es lagt unbeweglich auf der Seite, 80.d*, 8IO; später nach je zehn

lOaaten war die Temperatur des Thieres die folgende: + 88,8*, 83,1«*, 24,6*, es

higanil zu kriechen, 86*, 86,6", 87,6*, (das Thier kroch.

Zehn Tage später waren die bdden jungen Igel (A) und (B) munter und

Wden von nenem abgekühlt.

Versuch Nr. 17. Den 14. September bei einer Lutttemp. von -f-
220 wurde

itt jongu Igel (A) mit einer Körperiemp. von -j- 35,50 in Kiswasser gesetzt. Die

Temp. nach je fOnf Minuten gemessen, sank folgendermassen: -f~ ^5,50, 17°, 18*,

10,80, 8,90, 7,9^ 5,5*, 4,8*, das Thier war unbeweglioh und rollte sich i|ioht mehr

tMuamen. Bs hatta die Unterkiefer hingen, 8,8*. 8,6*, 8,8*, 8I», das Thier, welches

ine todt aassah, wurde aas dem Wasser herausgenommen. Indactionssehlige riefen

B«wegnngen in der Nase und in den Vorderbeinen, aber keine Bewegungen in den

Hinterbeinen hervor. Dem Thiere wurde Luft durch die Nasenlöcher mittels eines

Biisebalges eiageblasea.
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Die Kuriiei teinjit'iuttir stieg folgendürmasseu jede fiiuf Minuteu : -f- 2,5*, 3«

das Thier hatte hin daliiu uoch keiue Atbembewegang gemacht, 3,7® 5.30, 6,5'*, das

TUer ftfhmete, aber aelir langsam , 70, 8^, 9,60, m maohte Bewegongen mit den
Yoidefpfeten, 11», daiTUer athnete fort, 11,3*, IS». 18,M, 18,li. 18,7*, 14,G«,

14.90, 16,S», 16«00, 100) 16^, 16,e«, 17*, 17,li, 17,8i, 17,60, 17.9*, daa Thier lag

bis jetzt aaf der Seite. Die Beobachtang warde Mf 86 lUnvten naterbrochen and

dann wit-lrr .nilVt'nommen. Die Tetnp. des Thierfs zn dieser Zeit zei<rtt' -f- 19,20.

Nach 22 Miauten war die Temp. des Thicros -j- 2u0, es zischte bei seiner

Berührung. Später uach weitern :{() Minuteu war die Temp. des Thieres 21,50

Das Thier kroch, indem es seine Hinterbeine nachzog.

Naoh 16 Min. war die Temp. dei Thieree + ^> i**^ aaderen 16 Miantea
var dieselbe + 22,8^, nach anderen 16 Min. F«r dieeelbe 2BJBß^ nach «aderw
16 Min. war dieselbe -f 24,60, naeh anderen 80 Min. war dieselbe -f- 20*, naeh
anderen 30 Min. war dieselbe -f"

SB^^o.

Die Beobachtuncr wurde für einige Zeit unterbrochen. Später nach ^^''2 Stunden

war die Tetup. des TluLres -j- 311,5^', es kroch, benutzte aber dabei seine liiuter-

beiuu weuig. Das Thermometer wurde während dieses Versuches immer in die

Tiefe von 00 nun in Reetnni gestdiobmi.

Femie% Nr, 18, Den 14. September bei einer Lnfitemp. von -f- 29* wsrde
der junge Igd (B), weleher eine KSrpertemp. von 4* neigte, in BinwMier
gesetzt

Seine Körpertemp. sank jede fünf Minuten folfiendermassen : f 25", 17,5*,

flas Thier streckte di.- Hinterbeine aus, 14,50, II» 0,50, 6,50, 50, 40 :iO, ,.s nillte sich

iiiclit nu hr zusainiiH ii und liatte das Maul offen, ir.deni sein üuterkielcr herabhieug,

2,\J^, 2,29, 20; zu dieser Zeit wurde das Thier aus dem Wasser herausgenommen. Die

Indnctionsschläge riefen in Iceinem der Beine irgend eine Bewegung herrw. Die

Temp. des Thieres stieg folgendermassen nach je fRnf Minuten: -f~ ^J^* ^*
swei Minuten später trat dte erste Athemsng ein, 60, 6,60, 7,60, 8,S0, 9,20, anf

dem Röcken des Thieres hatte sich wieder ein anfreebtstehendet BQschel von

Stacheln in rander Form abgetrennt, 10.80, Bewegnngfn in den Vorderpfoten,

11,50, iir,n.

Die Beobachtung wurde auf :>5 Minuten unterbrochen , wonach um 1 Uhr

5 Min. die Temp. des Thieres 14,5^ war. Um 1 Uhr 30 Min. war die Temp. des

Thieres 160. Um 8 Uhr war dieselbe 16,60< nm 8 Uhr 16 Min. war de 18* ; nm

, 8 Uhr 80 Min. war sie 18,60; nm 8 Uhr 46 Min. war sie 19,60; nm 8 Uhr wnr

sie 20,50. Das Thier kroch und zischte.

Um 3 Uhr 30 Min. war seine Körpertemper. 82,4*. Um 4 Uhr war dieselbe

24*. Um 8 Uhr war dieselbe :V2,r)0.

Das Thier lief );anz munter. Wahreud dieses Versuchs wurde das TherfflO'

meter immer in die Tiefe von 60 nun in Rectum geschoben.

VenuA Nr. 19. Den 2. Oktober bei tiner Lnfttemper. roa 160 wsrd« der

selbe junge Igel (A), welcher jetst 460 gr wog und eine K6ipertemp. von 86*

neigte, in Biswasser gesstnt.

Nach 20 Minntcn Ianp:em Anfenthalte in Biswasser wurde das bis xn 9,60 .

abgekühlte Thif-r ans dem Wasser bennsgeuommen. Mach 2 Minuten sank seine

Körperteniperatiir anf 7,50.

Dreisaig Minuten spater war die Temp. des Thieres Ü,50. 1 Stunde später

war dieselbe 12,60. 1 neue Stunde später war dieselbe 14,80. 1 neue Stunde
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qMter war dieselbe 16,60. i neue Staude spater war diesolbe 18,5. 1 neue Staude

^iler war diaselbe 21,2*. 1 nrae Stande später war diMalba 28,8*.

Den nickrtm Tag, den 3. Oetober war das Thier (A) munter, fraw und

sbchte, weun man es, barfihrto.

.

Deu 8. Oetober sewogao, neigte der Igel (A) ein Qewicbt von nur 387 gr,

«Im etwas abgenommen.

Versuch Nr. 20. Der andere jnnge Igel (B), welcher 570 gr wop nnd eine

K rptrtemper. von 34,50 zeigte, warde den 2. Oetober bei 150 Lolttemper. in Eis-

wadser gesetzt.

Kaek einnm .20 Hinnten langen Aufenthalte, wonach das Thier sieh bis 12*

akgd^^ hatte, wurde es ans dem Wewer heransgenomnen. Die Temperatur des

TUeres sank hiernach Ten seihst noeh bis 9,G*.

Nach 5u Minntcn war seine Körpertemp. 12,80. Nach aii<l''n n 35 Min. war

dieselbe 14,2^. Nach i mit reu 30 Min. war dieselb«* l.'>o. Nach l incr 8tnu(!« war

dieselbe 170. Nach t im i Stunde war di«st»lhe 18,-^o. Xach einer Stande war die-

selbe 220. Nach einer Stunde war diesellx' 25,50.

Dea anderen Tag war da^s Thier munter und zeigte eine Kurpertemp. von 35*.

Den 9. Oetober war der Igel (B) montor nnd wog nur 612 gr, hatte also nach

an Oewieht aseh'der Abldlhlnag nbgenommen.

Dieee swei lösten Abknhlnngsversache an Tgel (A) and (B) wurden hanpt-

sicUich orgenommen, am za seheu, ob die Tcmp. bei diesen Thleren rascher steigen

wärde. wenn sie nicht an stark abgekfihlt würden, wie das bei firftheren Versuchen

der Fall war.

Wie wir sehen, ist die Temp.-Steigeruug bei weniger stark abgekühlten

Igebi niehi raseher als bei bedentend stärker abgektthlten.

Versuch Nr. 21. Den 9. Oetober bei einer Lulttemp. von 14« und bei

einer Körpertemp. von 340 wurde der Igel (A) in Eiswaaser gesetzt, worin er eine

Stunde und ](XHinnten gehaltoa wurde, bis seine Körpertemp. nur 2,8^ neigte. Die

Temp. im Heraen des Igels gemessen neigte sn dieser Zeit 4,0». Das Hera pnlsirte

von selbst nicht, aber contrahirte sich bei jeder seiner Berährnng.

Die Temp. des Gehirns des Igels zeigte 6,8". Di-- Mi senterialvenen waren

.stark mit rosa rothom Blute gefüllt. Die Harnblase und ilii' i !;illtnblase war el)en.so

stark mit Flüssigkeit gefüllt. Die Gedärm^, welche unbt \v<-j;lich waren, bewegten

sich sofort, wenn sie mit warmem Wasser übergössen wurdf'n.

Versuch Nc. 22. Den 9. Oktober bei einer Lulttemper. von 14* wanle der

andere Igel (B), welcher eine Körpertemp. von 350 zeigte, in . Eiswasser gesetzt.

Nach einem einstttndfgem Aufenthalte im Eiswasser, als 4ie Temp. des

Thieres -|> 9* neigte, wurde das Thier aus dem Wasser herausgenommen.

Das Herz, welehes im Innern 4ß zeigte, contrahirte sich von selbst. Die

Temper. des Gehirns zeigte 6,6*. Die Muskeln, welche -f-
5» zeigten, contrahirten

sich bei ihrer Reizung mit Indnctionsschl&gen. Die Gallenblase nnd die Harn-

blase waren stark mit Flüssigkeit gefüllt.

Die Gedärme , welche weder von selbst noch durch ulectrischo Reizungen

lieh contrahirten, bewegten sieh sofort, wenn sie mit warmem Wasser begossen

Warden*

Fewadk lÜr, 38, Den* 2. Oetober bei einer Lufttemp. von ISfi wurde der

780 gr wiegende Ig«d (dne alte von (A) and (B)) in Siiwwier geaetst.
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Naeh «iutllndigtiii Anfentlwlte im Bitwaner •igte dm Tki«r «Im Kdrpw-
tempeistur von 4ß, wogBgM ein «nderar lehr fetter Igel, weteher sn ^eieherZait

mit diesem ia diMelbe Eiswaaeer geeetst werden war. an dieser Zeit aeeh ein«
Körperteniperatar von 16" zeigte.

N;i<h(li'in der fjcel (du.s Alte von A iitnl B) zwei Stniulen in Eiswasser ge-

bliebeu war, wunaeli seiiii' Körpeitmiperatiir zeigte, wurde er ganz unbeweg-

lich wie todt au.s dem Eiswa^ser iieraasgeuommen. Fünf Minuten später kam die

Temp. des Tbieres von selbst anf

Nach Je 6 Minuten gemessen leigte die Temp. des Thieres folgendes : 1,8*,

a>, 2,49, 8,80, 3,2*, 3,5», 3,8*, der erste Athemang eingetreten 4fi; dveiaelia Athm.
per Min. 4,:jo, 4,8« siebzehn Athm. per Min. 6,2 ,

5,8t, 6,10, 6,3«, 6,60; zweimid-

dreissig Atlnii.
i><

r Min. (\,*J^. 7,10. Eine Stunde spftter hatte das Thier die Temp.
von 10,10 aud macht'- 42 Afhni. per Min.

Nach der folgenden Stnnde zeigte dau Thier eine Temp. von 12,5* and
machte 4b Athm. per Min.

Nach der felgtfiden Stande aeigte das Thier eine Temperatur von

Nach der folgenden Stande aeigte es 16,39. Naeh Verlauf der daranlTolgenden $1/

1

Stunden 17,S".

Den folgenden Tag den 0(;tober zeigte das Thier eine Temper. Toa 19*.

Dt'ii 4. Oktober zeigtf d.is Thier eine Körpertemp. von 31".

Verstuli Xr. ''4. Di-ii S. »U tober wnrde derselbe Igel (das Alte von A n. B),

welcher jetzt eine Körpertemperatur von 32« zeigte, bei einer Lnl^temperatur von

160 von Neuem in Eiswasser gesetzt.

Nach einem einstttndigen Aufenthalte in Eiswasser aeigte das Thier 3,80

in Rectum. Die au dieser Zeit im Innern des Heraeus gemessene Temper, aeigte

auch M.TA Da^i Herz contrahirte sibh nnr bei seiner Berührung, aber nicht von

selbst. Das Diaphragma contrahirte sich, wenn die Inductiousschlage direct an
den Muskel, oder anch, wenn sie ant' den n. plirenicns applicirt wurden.

Dif Ccdarme des Thieres wart-n unbLweglich. Die Harnblase und die Gallen»

blase waren ^tark mit Flüssigkeit gefüllt.

Versuch Nr. 25. Ein neuer Igel von 880 gr Gewicht mit 34*Kürpeit< mp.

wurde eine Stunde in Eiswasser gehalten, worauf er eine Körpertemp. votf9^ aeigte.

Ans dem Vesser herausgenommen und sich selbst flberiassen bei einer Lufl-

temp. von 170 zeigte das Thier f> Srnnden später eine Körpertempcr. von 8B*.

Acht Tage später wurde derselbe Igel (vom Versnclit- i>r>), weleher zu dieser

Zeit nnr 7."».'» gr wog , von neuem bis 30 seiner Kürj)ertemper. abgekühlt. Dan

Herz, in welchem das Therometer steckte and 3,80 zeigte, pnlsirte noeh.

Um au aeigen, wie das Fett des Thieres die Emiedrignng der Körper-

temperatur bei der kttnsUichen Abkflhlung hindert i), wÜI ich hier noch AbkiU>
ungsversnche an einem sehr fetten und grossen Igel anfuhren, welche die Ter-

xdgening der Abkflhlung solcher fetter Thiers im Vergleiche mit weniger frtten

aeigen sollen.

Versuch Nr. 26. Den 2. October bei 150 Luftten^;Mmtar wurde ein gros-

ser 1.314 gr. wiegender Iirel mit einf-r Körpertemperatur von 350 während 3i/f

Stunden in Eiswaauur gehalten. Dadurch sank seine Ki^rpertemperatnr von 35*

auf nur 13,50.
'

I) Worflber die Andeutung fchon in dem Yenaaha 28 gemaehl woidsB ist
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Au dem Waaser heraasgeuommen and sich selbst üburlasseu, erreidhto dM
Thi^r die Temper. toh 31* erst nach drei Standen.

Versuch Nr. 27. Den 8. Oktbr. wurde derselbe Igel vom Versuche Nr. 26,

welcher jetst nur 1180 gr wog, wieder einer neven Abkflhhing nntenogen, wobei

aeine KSrperteaperatvr bis IfP gesnnken war, and welche AbkftUang das Thier

«berlebte.

Famieh Nr. 36. Den 9. October woide deraelbe Igel bei einer Lnfttainper.

von 14* Tier Standen lang in Eiswaaaer gehalten, wobei seine Kürpertemper. von
s4,5o nnr bia anf 6,8* gesunken war. Den anderen Tag war das Thier wieder

mnnter.

Very-urh Xr. L'if. D«>n Ii).- OrtohtT hei einer Lnfttempt-ratur von X'A'fi wurde

inuner derm>lbe fette I^el M Stunden lan»; im Eiswasser gehaltuu, wobei seine

Körpertemper. von 34,5(> nur bis auf 4,50 sank.

Die Temper. unter der Haut des Thieres gemessen zeigte 2.6*, Die Temper.

des noch pnbirenden Heraens des Thieres neigte 4,6*.

FOnf Ifinntoi nach der Heransnahme ans dem Wasser nnd nach OdBinng
der Brusthöhle zeigte das Thier Athcmbewe;?nngen. Die Section des Thieres

erwies sehr viel Fett, welches wahrseheiulich, \\ i<- 'n h meine , die, Verhmprsflmnnp

der Abkühlung; des Thieres verarsacbte. Die Uarnblase und die Gallenblase waren

stark mit Flüssigkeit gelüllt.

Das Blut des Thieres, anter das Hikroskup gebracht, zeigte kein einziges

weisses Blnthdrperchen.

YUU andere Abkibinngsversnche an Igeln, welche immer siemlich ihnliche

Resoltate gaben, werden bier nicht detailirt angefUirt.

Abkühlungen am Hamster,

Ein Ilaroster (Cricetus frnmentarins), welchen ich in der Umgebung von

Halle im Spät-Herbst-' mit sehr wenig Wintervorrath von (Irrste ansgepraben und

dann den ganzen Winter 1x72/73 und ilas Frühjahr hindiir<!i in Gefangenschaft

gehalten hatte, wurde, wie weiter folgt, mehrere Male einer künntlicbeu Abkühlung

unterworfen.

Bältnitg bemerkt wurde dieser Hamster niemals wihrend der ganten Zeit

seiner OeCuigensehalt im WintMschlafe getroffen.

Vertuth Nr. 30, Den 29. Juli 1873 wurde der eben erwähnte llamstor,

welcher schon vorher mehrere starke Abkühlungen seines Körpers überlebt hatte,

jetzt bei einer T.nftteniper. von 20" and bei ein» r Temp. d« s Thieres von in

Eiswasser (wie gewöhnlieli bis znm Halse) petaiieht. Das Thier, welches anfangs

sehr unruhig war. wurde bald (nach lu Minuten ) /.iemlich ruhig. Nach einem drei^sig

Ktanten langen AnüsnthaUe in Eiswasser zeigte das Thier eine Kdrpertempemtnr

von 6,6*.

Zwansig Hinnten nachdem das Thier eine KSrpertemperatnr Ton2,Gi geneigt

batte, wurde es ans dem Wasser herausgenommen. lede fllnf ^linnfen gemessen,

war dfe Teinperatur des Thieres die fol-ende :
:i.2C. C ^O, (»0, ]o<\

] lO, ir..5". Das

Thier begann damit seine Hewegnngen, duss es mehrere hinter einanderfolgende

Athemzüge machte. Bis dahin war da« Thier so unbeweglich, dass ich es für todt

hielt. 1Ö,5* ; die Pfoten und die Nase, welche bisher sehr blass aussahen, wurden

statt fosaroth. Die Pfoten neigten Reflexbewegungen bei ihrer Berflhmng.
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18«, 19*. 2o0, 210. es traten Znckongen i« den Vorderpfoten ein. 22,6*, 23,3*. 24*,

25*. 86,6^, 26,60, 27,6*, 29*, 80^, 810, 82*. Das Thier war gans aranter «nd biss.

, Versuch Nr. 31. Don 7. Aagast bei einer Temp. der Luft von 260 werde
dflrmlbe Hrawter in Eiawaner gesetet. Das Thiw war dil»^ Mbr Mb. Vmch.
10 Minutan war das Thier ruhiger geworden aber schrie noch and biss. Bs seigrie

eine Kdrpertemper. von 20*. Jede 6 Minuten gemessen seigte das Thier folgend«
KörptTtemper: lö«, das Thier war ruhig. 12«, 9«, 7« 5,50, 4,5" 4', Indnctionsstrdma

auf «Ic» Bauch applicirt, riefen keine Zuckungen in den Rauchmnskeln hervor. 3,8^»

Zq, 2,50, Das Thier wurde um dirso Zt it aas dem Wasser lieransgonommen. Es
hatte die Zunge cyanotisch. luductiunsschläge rietiai wie vorher keine Zukungen

in den Baachmnskeln hervor. Die Temp. jede &. Min. gemessen, stieg folgender-

maisen: 4ßi Dem Thiwe wird von von Zeit sn Zeit Lnft dnrch die Hase mittalst

eines Blasebalges sagefttbrt. 6,6'
, 6,60, 80, bis jetst war das Thier nnbewegUch

wie todt. 9,S«. Tnductionsschläge riefen jetzt in der Baachmuscnlatar Contractionen

liervor. lO^ 12", 14". Das Thier lag bis jetzt nnbeweglich wie todt. Drei Minnten

später machte da^? Thier 3 Atlimenzüpe hinter einander. 15,5 . Die Vorderpfoten

waren roth trcwordeu. wü<;Lii;en die Hinterpfoten noch blase waren. 16,60. Die

Hinterpfoten wurden auch roth.

Das Thier athmete fort, aber selten. 18,50. Die Contractionen der Hnskeln,

welche jetzt durch Eleetrioitftt hervorgerufen wurden, wurden stärker als die kfirx*

lieh vorher hervorgemfenen. 190, 20«, 20,60, 21,20, 220, 280, 840. Das Zittern tmt
in den Vorderpfoten ein. 24.60, 2&o. 26.60, 26,60. 27,60. 2^60, 800, 810, 820, 890.

Das Thier , welches munter und bÖs geworden war, wurde in sein Geftss gasest.

Bei der Messung der Körpertemperator wurde das Theimometer stets 66 nun

tief in das Rectnm geschoben.

Versuch Xr. 32. Den 9. Angnst wurde derselbe Hamster mit einer Körper-

temper. von 4<)0 und Ihm t-iiicr Lufttemper. von 28" wieder abgekühlt. Das Thier

benahm sich wit; jrt'svohnlii h anfangs sehr büs und unruhig, aber nach lU Minut»'ti

war es ruhiger und zeigte eine Kurpertemper von 21 \ Später jede fünf Minuten

gemessen, war die Temp. des Tbieres die folgende : 14,5'>, 1 1,5", 9«, 7«. Die Pfoten

waren blass, die Zange roiaroth; 60, 40, 8", 2,6\ 80,2 . Das Thier, welches gaas

nnbewegUeh war, wnrde später noch eine ganae Stande in Biswasser gelassen

worauf sein«> Körpertemper. 1,2^ geworden war. Dies Mal wnrde daaThermometer
81» mm tief in das Thier geschoben. Aus dem Eiswasser herausgenommen, war

das Thier ^'auz wi«' todt; seineZuuge war bläulich aber nicht dnnckeblau gefärbt.

Dem Thier wurde von Zeit zu Zeit in einem Zwischenraiiiin' von 2 bis '.i Minuten

ein paar Mal mit dem Blasebälge durch die Nase Luit zugeführt. Das Thier

seigte nirgends amKdrper ausser der Unterkiefer Unskelcontzaetionen bei Anwendsng
der stärksten Indnetionsschläge. Die Temp. dos Thieres Jede 6 Minnten gemessen,

war die folgende: 2,&o, 4,6^ 6,60, 8,90, ludiwtionsichläge riefen Contractlonea in

den Vorderpfoten hervor, dagegen keine in den Hinterpfoten und am Bauche. 10,5«,

12,.*>. VA't. M ."). Das Tliier. wolche.s bis jetzt ganz ohne Bewegungen auf derSeite

{r« l« ;:< n hatt-'. tliut zu dieser Zeit den ersten Athemzug; 15,50 1<>'. Die Rauch-

muskelu coutrahirten sich noch nicht durch Indnetionsschläge. Die Haut der

Vorderpfoten und der Nase wnrde roth. 20«. Die Haut der Hinterpfoten röthete

sich. Das Thier lag noch immer ohne Bewegungen, ausserAthmenbew^nncra* 210.

Die Bauchmuskeln seigten schwache Contnetionen bei der Application dar In-

L^iy -i^uu Ly GoOgl
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dnction^srlila^f, 2^0, 22,50, 230, 24", 21», 24«. Ks traten selbstständige ZucknriKon

iu dtu Vorderpfoten ein. Das Thier atixmete aber sehr oberflächlich
, 24", 24,5^,

%iJSfi, 24,6«. Der Baneh dpa ThiwM war lehr aafgetriabMi. 860. 25^ 25»,

Mi, 89. 86», 80», 86^, 86,6», 86,6», 86.6», 86,6». Zwei Standen q>iter sei^
daa Thitr eine Temperatnr ron 88*. Den anderen Tag Mik war das Thier nooli

*

lebendig', obgleich kränklich nnd mit staric aafgeblasenem Bauche. Gegen Mittag

war das Thifr todt gefanden. f)ie Sectimi ergab, dass der Darm perforirt wnnle

(wahrscheinlich mit dem Thermometer bei der Messmip; der Kürpertemperatur iu

, der Tiefe von bO mm) und da.ss Darminhalt in der Bauchhöhle sich vorfand, was

leinenwit« die tödtliche Peritonitis -des Thierea hervorrief.

Abhühlung einer FUdermaua.

VermiA Nr. 33. Eine Fledermams, welehe eine Kfirpertemperator von 88,6i

teigte, wurde den 8. Jnni bei einer Lnfttemper. ven 19» in Eiewaseer gesetzt.

Daa Thermometer wurde dabei immer 80 mm tief indasBectom desThieres

getehoben.

Nach lU Minuten langem Aufenthalte im Eiswasser war die Temp. des Thieres

5ß geworden, wobei das Thier noch zu beisseu versuchte.

Später sank die Temper. des Thieres jede 5 Min. gemessen folgendennassen

:

8,6*, 2». Zn dieser Zeit wnrde die Fledermaoa ans dem Eiawasser heraasge-

lenoaen. Daa Thier, welches nnbeweglich lag, machte Bewegungen nnr mit

d«n Manl.

Fünf Minuten nach der Herausnahme ans dem Wasser machte das Thier

schon selbstst.tndige Athembe\vegnuü:en. Seine Korpertemp., jede 5 Minuten

gemessen, war die lolf,'eude : i»o, no^ 120, 130, 14", I4,r,0, es bewegte die Flügel, lo»;'

es schreit, 15«, löjß, 1»V), lijo, ir,o, 170, 190^ lyo^ ly^yO i<j^50. Die Beobachtung

Wirde Ar heute unterbrochen.

Den anderen 1mg seigte das Thier noch die niedrige Kdrpertemperatur tou

uer 160. ^ .Als aber die Fledem^na circa eine Stunde in der Sonne, wo die Temp.

38* zeigte, gelegen hatte, zeigte sie eine Körpertomperatnr von 400. Zwei Tage

später wurde das Thier, welches nicht fressen wollte, todt ^''f'i'iden. Bei der

ä«ction wurde in ihr ein ziemlich erwachsener Embryo gefunden.

Die künstliche Abkühlung der Thiere hat dentlicli gezeip;t,

dass Wintersrlilät'er sich der Abkühlung gegenüber ganz anders

verhalten als Nichtwinterschlät'er.

Die Abkühlung liefert ^uiis demnach gewissermassen das ge-

suchte Mittel, durch welches man ausserhalb der Zeit des Winter-

schlafes ein warmblütiges winterschlafendes l^er von einem

solchen Nichtwinterschläfer unterscheiden kann.

IHe Yersnclie zeigen, daas die Winterachlafer (Ziesel, Igel

nnd Hamster) mit Leichtigkeit eine mehrmalige Abkiiklung ikres

Körpers auf 4- nnd .noch tiefer bis -f 1,2^' C. aushalten können,

wobei dieseThi^ zn sich kommen können ohne Hilfe der kiinst«

Uchen Ke.spiration oder Erwärmung.

uiQui^uü üy Google
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Die Abkühlung scheint den Tliieren nicht zu schaden , da
sie zwei Tage nach einer künstlichen Abkülilung sogar in Winter-

schlaf vcrtielen (Ziesel), welrlier Zustand bekanntlich nicht so

leicht eintritt, wenn die Tliiere ontwcd^n* ungesund, oder wenn
nur einlote scheinbar geringe Bedingungen nicht erfüllt sind.

Die Abkühlungsverauche haben gezeigt, dass das Herz der Winter-

schlät'er noch rythmische Contractionen zu einer Zeit zeigt, wo
das in ihm be^ndliche Blut die Temperatur von -i- 4^ und noch

weniger hatte.

I^ie Skelet-lfnskeln und die Nerven bei so stark abgekfihlten

WinterscblSfem waren sowohl noch von selbst thätig (das Zu'
sammenrollen der Igel und die Atbembewegnngen der Ziesel),

als anch bei der Application der ElectricitSt.

Bei der Abkühlung der Winterscbläfer wurde niemals der

so liäuüg bei der Abkühlung der Nichtwinterschläfer (Kaninchen,

Hund ) beobachtete Tetanus bemerkt. — Von der unter zahlreichen

Versuchen nur zwei Mal bpobacbteten Erstarrung der Hinterbeine

bni abgekühlten Igeln, bei welchen Thiercn weder ein Hiegen des

Kückens noch tetanische Zuckungen auttraten, sehe ich hier ab.

Die Muskeln und die Xerven der Winterschläfer, welche

durch längere und stärkere Abkühlung gegen Electricität zuletzt

unempfindlich geworden sind, scheinen sehr bald ihre functiona-

fahigkeit zurückzuerhalten, sobald die Muskeln nur wfirmer ge-

worden sind» denn die etwas erwärmten Thiere führen von selbst

Bewegungen aus.

Stellen wir den Beobachtungen der Abkfthlung der Winter-

schläfer die Besultate gegenüber, welche bei den künstlich ab*

gekühlten Warmblütern (Nichtwinterschläferj gewonnen worden

sind, so fallen uns grosse Unterschiede auf.

Um diese Unterschiede anschaulich zu raachen, will ich hier

kurz die Resultate anführen, welclie bei der Abkülilung der nicht

winterschlaienden Warmblüter') gewonnen worden sind.

Die Warmblüter (Nichtwinterschläfer) sterben unbedingt bei

der Abkühlung ihres Körpers bis auf + 19^ C, wenn ihnen zu

dieser Zeit durch die künstliche Respiration oder durch künstliche

Erwärmung ihres ^Körpers nicht geholfen wird.

1) Ich meine dah^i nur erwaclispric Thiure, ^veil panz junge Thieff in Hin-

sicht der Abkiihlnng sich mehr deu Wiaterschlaferu za nähern »chcineu und hier

Didit ia Betracht gezogen wtrdMi.
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Bei einer tieferen Abkülilnng des Körpers als -h welche,

UD nicht tSdtlich zu sein, nnr mit Zuhilfenahme der künstlichen

Sespirstion möglieh ist, sieht man folgendes:

Das Herz hört bedeutend Mher aaf zu pnlsiren (bei circa

4" 9^ C.) als bei Winterschläfern.

Die Skelet-Muskeln uiul die Nerven sind unciiipfindlicli (bei

einem Kaninchen) gegen funkengebende Indiictiüusstrüme, wenn
das Thier bis circa -f-

9" C. abgekühlt wird.

Eine künstliche Erwärmung d(!r so durch die Abkühlung

gegen Electricität unempfindlich geniacliten Nerven und Muskeln

zeigt eine Art Curarc-Wirkung, indem die ^[uskeln sich contrahireu,

nur wenn die Electricität auf sie direct applicirt wird, aber un-

beweglich bleiben sogar gegen funkengebende Inductionsströme,

wenn diese auf die zu diesen Muskeln gehörenden Nerven appli-

cirt werden.

Bei Winterschläfern scheint diese der Curare analoge Wirkung
der Kälte nicht vorhanden zu sein.

Vergegenwärtigen wir nns jetzt das an abgekühlten Winter-

schläfern Beobachtete, so treten uns gleicli die Unterschiede

zwischen Winterschläfern und Nichtwinterschläfem lebhaft vor

Algen.

So befriedigende Besnltate die Abkühlung derWintersohlSfer

aueh geliefert hatte, so schien es doch, als ob mit einer kleinen

Abfindemng der Untersuchungs-Methode noch mehr erreicht wer-

den könnte.

Einige Forscher h^ben nSmIich beobachtet, dass^ die Beiz-

barkeit der Muskeln« und Kerven sowie auch das Aushalten der

Kfilte sehr versehieden ist, je nachdem 9n solchen Versuchen

Thiere genommen werden, welche frisch im Sommer oder im
Winter gefangen worden sind.

Desswegen schien es zweckmässig, die Abkühlung der Tliiere

in der Weise zu prüfen, dass sie nicht durch das Eintauchen der

Thiere in Eiswasser bewerkstelligt werde, wobei das Thier warme
Luft athniet, wie das bis jetzt oft der Eall war, sondern durch

das Halten der Thiere in der kalten Luft. Dann erschien es

mir zweckmässiger, anstatt wie bisher muntere Thiere, nur im
Zustande des Winterschlafes sich befindende zur Abkühlung zu

erwenden. Ausser vielen anderen Bequemlichkeiten schien es,

dass die Thiere im Zustande des Winterschlafes besser die Kälte

«ushaken können als im waohen Zustande.
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Die Erwartungen, welche diese kleine Abänderung der Unter-

suchungsmethode versprach, haben sich auch verwirklicht.

Ich will hier gleich einige in dieser Weise angestellten

Beobachtungen, welche an Zieseln im Winter von 1874—1875

angestellt worden sind, anführen. Dabei sind dieselben Nurameni der

Tliicre beibehalten, mit welchen sie während des Winters 1874/75,

als bei ihnen die Gasanalysen gemacht worden, bezeichnet waren.

Vemuk Nr. 34. D«r Ziesel (Nr. 12) befkad lidi bei einer Tempentor
dei Lebomtoriauf von -f* 2* in WinterseUefe niid leigte eine KSrpertemp. Toa

,4* 3,20. Als das schlafende Thier in der kalten Lnft draassen eine Zeit lang ge-

halten wnrde, zeigte dasselbe eine Köi^ertenp. von 0*. Das Thier machte n
dieser Zeit noch Atheniljewegnupen.

Dt'n anderen Tag t'riili uurde das Thier, welches im Laboratorinm die Kacbt

zugebracht hatte, im Schlafe vorgefunden und zeigte eine Kurpertemp. von -f~

Dn die Temp. des Leborstoriams seit gestern and die gease Nacht nieht -f* ^ ^*

flberstieg, so ist ans der hohen Temp. des Thieres sn vemnthen, das der Ziesel

(Nr. 12) erst erwacht und dann wieder in Winterschlaf verfUlen war.

Den andern Tag von neuem der kalten Lnft ausgesetzt, zeigte der Ziesel

Nr, 12 eine Korpertemp. von — <» '20c aisd niiti r <li m (iefrierpunkte dt s Wassers.

Versuih Nr. 3'j. Den l'J, F< liniur um l'J Uhr wurden drei schlafende Ziesel

(Nr. 6, Nr. yoa nnd Nr. 30b) in die kalte Luit von — 10 gesetzt.

Um 3 Uhr zeigte einer der Ziesel eine Körpertemp. von -{- 4,50 und dw
andere nur 4* dem dritten Ziesel wnrde die Temp. absichtlich nieht ge-

messen, nm die Bennmhignng des Thieres sn vermeiden nnd also aach den Ver-

dacht, dass da» Thier dadurch aus dem Schlafe geweckt werde, in beseitigen.

AUe drei Ziesel haben in di r Kalte eine Beschleunigang der Athmong gezeigt.

Um 7 Uhr Abends war die Temp. der Luft noch immer — 1", die Temp.

der Thiere war die folgende: beim Ziesel Nr. 3Ub 4- 7*i beim Ziesel Nr. 3üa 4" -^i^'

beim Ziesel Nr. ti -f 2,50.

Alle drei Ziesel hatten flreqnentere Athembewegnngen, später wurden alle

drei wach]

Vermch Nr, 86. Die Ziesel Hr. 29a, Kr. 29b nnd der Ziesel Nr. e, welche

aUe die Nacht im Laboratorinm bei -1- 8> C. scUaAMid sngebraeht hatten, wurden

früh nm 9 Uhr in die kalte Lnft von — 10 gesetzt. Um 5 Uhr Abends hatten

die Thiere die fül^'.Mi<Ie Temp : Nr. 29a 3,8» Nr. 2"Jb Nr. 6 2.rfi. Die Temp. der

Laft von 9 Uhr früh bis h Uhr Abends variirte zwischen — 1* and — 0,^ ^-

Versuch Nr. 37. Den 22. Februar nm 0 Uhr früh wurden die seit zwei

Tagen schon schlafenden Ziesel Nr. 29a, Nr. 29b und Nr. G ans dem Laboratorium,

wo jetzt -f- U,50 herrschte, in die kalte Luft von — 6* gebracht.

Um 12 Uhr war die Temp. der Lnft — 20 geworden. Za dieser Zeit leigte

d^r Ziesel Nr. 29a eine Temp. von 4- 1»9*, der Ziesel Nr. 29b eine Temp. von

-f- 1,9> nnd der Ziesel Nr. 6 eine Temp. von — 0,2* C. i)

*) Dieser Ziesel mit einer so niedrigen Körpertemp. (unter dem (Jefrierpuniitc

des Wassers) wurde von mir den üerren i'rof. Hoppe -Segler, Dr. Uaumaun and

Anderen gezeigt.
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Um 3 ühr 15, Miu. hatte dor Ziesel Nr. 6 bei einer Lufttemp. von 0.5*

eine beichlennigte R»'spiration nnd zeigte Zeichen seines Erwachens. Er hatte

zu dieser Zeit eine Körpertenip. von -}- 90. In ein Zimmer, welches -\- 'fi liatte,

gebracht, war der Ziesel Nr. 0 sehr bald erwacht, und um 3 Uhr 45 Miu. war er

gsu Bvnter and seigte eine Körp«rtemp. von -f- C.

Die swei anderen Ziesel Nr. S9a and Kr. S9b ervaoliten etwM iptter ancli

von lelbtt

VermA Nr, $8* Den 88. Febraar am 9 übr frttb worden die ecUafenden

Zieeel Nr. S7a nnd Nr. 29b in die kalte Loft von — 70 gesetzt. Um 11 Ubr
30 Minuten, aU die Temp. der Luft — 3» hatte, /.eigfe d<r Ziesel Nr. 29b eine

Körpertemp. von — 0,2'' C. Da-j Thier machte dabei Athembewegungen , von

denen aber Jede einzelne sehr langdaacrnd war. Der Ziesel Nr. «Ta zeigte zu

dieser Zeit eine Kürpertemp. von -f- O.ti» C.

Um 12 Uhr 80 Min. wurden die beiden Ziesel in ein Zimmer von-f* 60 Temp.

traaipertirt. Gegen Abend waren die beiden Ziesel wacb and mnnter.

Vemuh Nr, 39, Bin gntes Beispiel, dnss die Kllte schlafende Thiere

weckt Den M> Febmar worde der bei einer Lnfttemp. von + 1* schlafende

Ziesel Nr. 6 in eine kalte Luft von — 6*, welche später — 3" wurde, gesetzt

nnd darin 31/2 Stunden gehalten. Der Ziesel, welcher dabei bald Zeichen seines

Erwachens zeigte, wnrde zur t{as-.\n.ilyst' unter die (Jlocke, wo eine '{'cniiieratiir

von i^ herrschte, gesetzt. Der schon erwachende Ziesel Xr. (i ting bei dieser

Temp., anstatt weiter zn erwachen, wie das gewöhnlich der Fall ist, au, seltener

nnd seltener sn athmen nnd blieb im Oegenthell schlafend, in welchem Zostande

er sieh noch am andern Tage vorlhnd.

Aehnliche Beobachtangen an Hamstern haben den nämlichen

JCinflnsB geaeigt, indem einige schlafende Hamster, welche der

kalten Lnft unter 0^ ausgesetzt waren, sehr bald durch die Kälte

aus dem Winterschlafe erweckt wurden.

Um den an den nur in Gefangenscliaft gehaltenen Thiereu

beobachteten Wiiitur.schhif zu controliren, habe ich immer nach

der Grelegenheit gesucht, den Winterschlaf der Thiere im Ü'reien

za beobachten.

Zu dem Zwecke wurden mehrere Igel in ihrem natürlichen

Winterlager, im Wahle beobachtet.

Die Igel in den Wäldern Siidrusslands verbringen den

Winter in einem Lager, welches aus Blättern besteht, die ganz

auf der flachen Erde liegen. Da.s Thier im W^interlager ist in

sinnreicher Weise so von Blättern ganz bedeckt, dass nur ein

rundes Loch von circa 3 cm Durchmesser auf der Seite und die

Erlu'jhungy welche das liegende Thier und die es bedeckenden

Blätter ausmachen, zu sehen ist. Nu]^ die örtlichen Einwohner,

1) Weil in sfidrussischen Steppen auch Igel vorkommen und dieselben dort

anders ihre Winterlager anrichten.
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welche die Thiere ihres Fettes wecken, das sie zum Leuchten be-

nutzen, fangen, sind so eingeübt, dass sie das kaum zu bemerkende
Winterlager der Igel erkennen. Nahrongsyorrath für den Winter
ist bei Igeln, beiläufig bemerkt} nie vorhanden.

Einige aoloher im Winterlager sich aufhaltenden Igel wurden
zur Beobachtung |;ewählt« Im Monate Januar, an einem Tage,
ala die Temp. der Luft — 2Sß C zeigte, wurde der über 1 Meter
hoch auf dem Igel liegende Schnee entfernt und darunter der

Igel munter vorgefunden.

Leider war der Schnee zu dieser Zeit so hoch angelmiift,

dass er alle zum Abzeiclien der Igcllager gesteckten »Stücke be-

deckte und die Igel nicht auffinden Hess.

Man kann daher nicht mit Bestimmtheit sagen, dass diese

Einzelbeobachtung des Erwachens durch Kälte auch für andere
Igel gilt.

Es könnte sein, dass die Kälte, obgleicii zur Sommerszeit
nicht im Stande , die Thiere in Wintersclilaf zu versetzen , ea

doch im Frühjahre d. h. am Ende der Winterschlafsperiode zn

thun vermochte.

Desshalh wurde im Frühjahr zur Zeit, als die meisten Ziesel

eben kaum zu schlafen aufgehört hatten, die Kttlte zum Zwecke,

den Winterschlaf bei ihnen hervorzurufen, angewendet.

Es wurden den 25. März Nachmittags die Ziesel Nr. 2. 6,

18, 19 und 22 draussen in die Luft von -| (J^ Temp. gebracht.

Obgleicli die Temp. während 48 StuTidon zwischen -f- •»^ u"d 5^

schwankte, war keines von den Thicren in Winterschlaf verfallen,

trotzdem zu diesen Versuchen absichtlich sehr verschiedene Thiere

genommen wurden, und zwar sowohl solche, welche vor Kurzem
noch geschlafen hatten, als solche, die bereits längere Zeit wach

waren. Der Versuch ist jetzt wiederum ganz so negativ aus-

gefallen, wie früher im Jahre 1872.

Was den Einfluss der E^älte auf die Ziesel wahrend der

Periode des Erwachens anbelangt, so wurde beobachtet^ dass,

wenn die Kalte auf die Thiere im Beginne des Erwachens bei

einer Edrpertemp. von circa + 4® applicirt wurde, manchmal
die Beendigung des Erwachens, resp. die Erlangung der normalen

ElSrpertemp. des Thieres verzögert wurde, dass dagegen die Ap*

plication der Kalte an erwachenden Zieseln zur Zeit» wo sie eine

hShere K5rpertemp. zeigten, etwa 4- on kekiem metWehsn
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Einflüsse anf die Verlangsamung des Erwaohena re^. der Er-

lau^ng der normalen Körpertemp. war.

Gelegentlich des Einflusses der verscliiedenen Temperaturen
auf die Winterschläfer will ich hier interessante Tliatsachen er-

wähnen, welche den Einfluss der Sonnenstrahlen ant' die Winter-
achläfer zum Gegenstand haben.

Zufällig fielen einmal Sonnenstrahlen auf einen erwachenden
Ziesel. Dabei wurde beobachtet, dass, obgleich die Lnfttemp.

meist H- C. nnd nnr sehr knrze Zeit (einige Minuten) + Idf*

war, jier ^esel nngewöhnlich rasob erwacht war nnd seine nor-

male K5rp«rtenip. erreicht hatte. Bei ihm ist die Temp. von

-i- 7JBfi .wftlurend V/t Stunden anf + 9&® gestiegen.

Ein Slmlicher Einfluss der Sonnenstrahlen wurde auch bei

dem Erwachen eines Myoxus drias beobachtet, bei welchem
die Temp. des Körpers während 36 Minuten von + 12^ auf + 27o

gestiegen war, und bei welchem ein starkes Zittern , welches

in Krämpfe und in eine Art Tetanus überging, eintrat. Die
Lnfttemp. überstieg dabei nicht -f 10".

Die Krampte wurden nur durch die eingeleitete künstliche

Respiration gestillt.

Zu den Abkühlungsversuchen der Thiere mittels der kalten

Luft, durch welclie die überraschende Thatsache entdeckt wurde,

dass die Warmblüter eine Abkühlung ihres Körpers unter den

Gefrierpunkt des Wassers überleben können, ist wohl noch eine

Sache zuzufügen, nämlich, dass die Grenze der tödtlichen Ab- '

kühlong dieser Thiere noch nicht erreicht ist und dass also noch

Hoffnung vorhanden ist, eine tiefere Abkühlung mit Erfolg ver-

Sachen zu dürfen.

Da die meisten Eigenschaften der Thiere in engem causalem

Zusammenhange mit einander stehen, so liegt der Gedanke nahe,

dass, wenn die Winterschläfer eine so starke Abkühlung ihres

Körpers zulassen , diese P^rscheinung so wie deren iirsachli<'iift

Bedingungen mit denen des Winterschlates eng verbunden sind.

Die Resultate der Abkühlung der Wintersc hlafer geben uns

tiie Andeutung eines neuen Weges zur Erforschung des Winter-

schlafes.

üeber dtn sosuaerUehen WJaterschlaf.

Als Anhang zu dieser Abhandlung will ich eine Reihe Be-

obachtungen über Erscheinungen des Winterschlafes anführen^

T«h. 4. tkri.4Mi. Om. M. r. Bd. ZY. 14
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welche mehr oder weniger von der Temperatur abhangig sind

und also hierher gehören.

Ich will nämlich das interessante Kapitel des so zu be-

nennenden sommerlichen Winterschlafes, d. h. desjeni-

gen, welcher zur Sommerzeit vorkommti berühren.

Nach dem gewöhnlichen Vorkommen des Winterschlafes snr

Winteraseit nnd dann nach den bisher immer misslnngenen Ver-

snchen, den Winterschlaf zur Sommerzeit durch Kälte künstlich

hervormrufen
,
gab es wohl genügend G-rund, dass man dem

Winterschlafe, ohne ihn nSher sn kennen, doch eine Eigensokaft;

snschrieb, nftmlich eine gewisse PeriodicttSt in seinem iäntreten

sn seigen, welche Periodicität nicht sowohl an die Sfllte oder

sonst etwas, als an die Jahresseit des Winters gebonden w&re.

Ich sehe hier Torlänfig von einigen weiter sn erwihnenden
zweifelhaften Ausnahmen davon ab nnd spreche nur gans im
Allgemeinen, an die fibergrosse Mehnsahl der wintersohlafenden

Thiere der Erde denkend.

Bis jetzt ezistiren nur einige wenige Andeutungen fiber den

Winterschlaf der Thiere während des Sommers, nnd dieser Schlaf

bezieht sieh zumeist auf solche Thiere, bei welclien das Phänomen
des Wiiiter.schlat'fH selbst bezweifelt, wenigstens nicht hinlänglich

bewiesen ist. (Schnecken, Krocodile.)

Ueber die zur Sommerzeit regelmässig schlafenden Warm-
blüter und zwar über den Taure auf

j
Madaga srar, welcher seinen

Wintersclilaf anstatt im Winter zur Sommerzeit abhalten soll,

existiren Angaben, welche ihrerseits so oft widersj)rochen worden

sind, dass sie füglich nicht mehr als unbedingt zuverlässig gelten

können.

Aber von den uns näher bekannten und beobachteten höheren

Winterscliläfern, wie Igel, Hamster, Ziesel, Fledermaus u. dgl.,

ist der Winterschlaf immer zur Winterszeit nnd niemals zur

Sommerszeit beobachtet worden.

Der einzige Ausnahmefall des Winterschlafes eines solchen
Winterschläfers zur Sommerzeit, welchen ich in der Literatur

beschrieben fisnd, bezieht sich auf ein Alpen-Mormelthier. Diese

Angabe rührt von VolenÜn her.

Das Aileinstehen dieser Beobachtung nnd dann der Mangel

der präcisen Angaben, ans welchen man schliessen soll, dass das

beobachtete Knrmelthier sich wirklich im Wintsrschlalb vorfand,

zwangen mich von vornherein, das Faetnm mit vieler Bcseive
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aufzunelimeii
, welches ausser von Valeniin von keinem Foisclier

beobachtet und sogar von Valentin (so viel iok weiss) nur ein
einziges Mal gesehen worden ist.

Meine früheren Beobanhtungen an Zieseln (Spermophilns
citillus) in Breslau, welclie während des ganzen Sommers von
1872 hindurch alle immer wach waren und nur im nächsten
Herbste in Winterschlaf verfielen, haben noch mehr dasn bei-

getragen, den beobachtelen Fall Volenim'B 'a«f einen Irrthum,
welcher sehr leicht bei solchen Beobachtungen yorkommen kann,
snrficksoflihren.

Wie war ich aber fiberrascht, als ich mit eigenen Augen
im tie&ten Sommer Ziesel im Winterschlafe sah, welcher Schlaf
nidit nnr aus den seltenen Athmnngen >) des Thieres oder ans
irgend einem einzeln genommenen Symptome, welche den Winter-
schlaf charakterisiren (wie das Mhervon mir detaillirt erwähnt
ist) constatirt wurde. Zwei Jahre hintereinander im Jahre 1875
und 1876 sind bei mir die Ziesel (Sperm. guttatus und Sperm.
brevi cauda), welche im Winter zur Beobaclitung de.s Winter-
schlafes und zu Gas-Analysen gedient hatten, zur Sommerszeit
^ Winterschlafe so liiiufig vorgefunden worden, wie das hei

einigen Zieseln nur im A\'inter zu sehen ist.

Ich will hier nicht alle die zahlreichen , aber doch einige

beobachtete Falle von diesem Insher seltenen and sonst sonder-
baren sommerlichen Winterschlaf anführen.

OppTPn <las Frühjahr 1875 sind von den circa 30 beobachteten Zieseln immer
weniger and weni>f«r in <len Winterschlaf verfallen, so dass gegen den 20. März
von den vielen Zieseln alle wach waren, mit der einzigen Ausnahme von Nr. 7,

velther nooh von Zeit sa Zeit im Schlafe sich befand. Später vom 27, März bis

nm 16. Aprfl wsr aoliOB k«iii einziger von den Zieseln mehr im Schlafe, obgleich

die Teinp. der Luft ?«m -f 6i bie -|- i)9 d»Ar «ehr gftnitig vav.

Den 16. April frflh bei einer Lnfttemp. ven + 16> wurde der Ziesel Nr. 23,

velch«r schon lange nieht mehr im Schlaf and Jelit sehr fett war, in wahrem
Winterschlaf vorgefunden. Er lag zusammengerollt mit gesehlossenen Augen, seine

Haarf »tranbtpn sich und er machte bald eine Athmnng in 3 Minuten, bald eine

Athmung wa-hrend 2Vt Minuten. Seine Körpertemp. nm lUUhr 35 Min. bei einer

Lofttemp. von -j- 150 gemesaen, zeigte -j- 160. i>m Thier hatte dabei die Augen

>) Ich will hier aaftthren, dass dieSteppen-lfnxmelthiere bei mir im Sommer
•Dcb manchmal nur 12 Athmansen per Minate machten, aber dabei keineswegs

•ich im Winterschlafe befanden.

Gelegentlich des A rctomys bobac will ich hier erwähueu, da.ss bei ihm

die Augenlinae ebenso wie bei Spermuj.hiliis citillus, Spermoi<h. guttatus und

S^moph. brevi canda eine weingelbe Färbung besitzt.

14»
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immer geschlossen. Gleich darauf fing der Ziesel Nr. 23 an za arwadiaB, indem

in seinen Vorderpfoten charaktaristische Zuckangen sich zeigten.

Um 11 Uhr 10 Min. war die Temp. des Thieres -(- l*^"- hatte soeben

die Angen aiit't^eniacht, es biss and wurde büse. Der Kopf des Thieres SO dieser

Zeit war kaum warmer, als der untere Theil des Körpers.

Um U Uhr 20 Kiiu war die Temp. des l^erei 4- ^* Um IlUbr 90 Min.
' war dieeelbe 260. Dae Thier sitterte nnd war bös. Um 11 Uhr 40 Hin. war die-

elbeM
Die Temper. der Lnft am Bnde des ^ersnehei leifte noch immer -)- 1^** C!.

Bis znm 20. A])ril war ich abwesend , aber ee wvrde mir mitgetheiU, daia

mehrere von den Zieseln im VVinterschlafe waren.

Den 26. April früh bei einer Temp. des Zimmers von -\- 11^ wurde der

Ziesel (Nr. 23) wieder im WinteracUafe vorgefimden, indem «r bald 1 Athm. in

IVi Min. baM 2 Afhm. in 1 Min. machte. Den 27. Aprfl war der Zieael Kr. 28

nm 4 Ulir Haohm. nooh aeUafend. Abende nm 7 Uhr wnrde er waoh Torceftanden.

I
Den 8. Mai bei einer Temp. des Zimmers von -(- 17,5" warde einer der

astrachanischen (Sperm. brevicauda) Ziesel Nr. o'l im Winterschlafe vergeAuident

indem er während 2 Min. keinen einzi|:;eu Athemzng machte.

Den 9. Mai früh bei einer Lnfttemp. von 17,5" war derselbe Ziesel Nr, 31

noch im Schlafe, indem er bald 1 bald 2 Athm. (sehr kurz dauernde) in 1 Minute

maehte. Um 2 Ulir den Tagee bei einer Lnfttemi». von 2],&* war dae Thier no«h

im Sehlafe. Um 6 Ulir bei 21,^ Lnfttemp. Ung dae Thier sn erwachen an mit

allen Symptomen» welche diese Periode begleiten.

Den 12. Mai früh bei IQO wnrde derselbe astrachanische Ziesel Nr. 31 im

Winterschlafe vorpefunden, indem er zwei sehr rasch hintereinanderfolgende Athm.

während 2 Min. machte. Abends am 0 Uhr bei -|- Lnfttemp. war das Thier

noch im Schlafe.

Den 13. Mai früh bei 10* Lnfttemp. war der Ziesel Nr. 31 noch im Schlafe.

Um 4 Uhr bei 20,G<^war er ebenso noch schlafend. Abendsnm 9 Uhr wnrde er wach

vorgeftinden.

Denselben 13. Mai früh wnrde ebenso der Ziesel Mr. 17 im WlnterseUalb

vorgefunden, welcher gegen 5 Uhr Abends erwachte.

Den 20. Mai früh bei IGO Lnfttemp. war derselbe Ziesel Nr. 31 im Schlafe

vorgefunden. Abends bei IS*' L, T. war er noch im Winterschlafe.

Den 21. Mai bei einer L. T. von zwischen 150 and 19^ war der Ziesel Nr.

81 noch immer im Wintwsehlafe.

Den 22. Mai froh bei 181 L. T. war der Ziesel Mr. filnoehimSohlafe. Abends

bei 4* ^ Lnfttemp. wurde er wach vorgeAuden. '

Den 25. Mai froh bei 18» Lnfttemp. wurde derselbe astrachanische Ziesel

Nr. 31. im Winterschlafe vorgefunden. Abends nm 5 Uhr bei einer Lnfttemp.

von 220 war der Ziesel Nr. .^1 noch im Schlafe. Den 26. Mai früh, hei IH« ],. T.

war das Thier noch im Schlafe. Lm 2 Uhr bei 210 Lnfttemp. war das Thier noch

im Schlafe indem es bald 1 bald 2 Athm. in 1 Min. machte. Die Athmoogen

'

jedes einseln waren sehr knndaaerad. Abends am 10 Uhr bei 4* 20^ L. T.

war der Ziesel Nr. 81 noch im Sehlafe.

Den 27. Mai bei 170 L. T. war der Ziesel Nr. 31 noch im Schlafe (also den

dritten Tag.) Beim Tage bei einer Lnfttemp. von 180 xind Abends nm 10 Uhr bei

4- Iti« L. T. war das Thier im bohiafe. Das Thier hatte sehr einseialiene FiaolieB.
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Dea 28. Hai bei 13* L. T. wurde der Ziesel Nr. 31 wach vorgefunden.

D«a 88. Mai firtk M laiLnfttemp. ward« dtrZiM«! Nr. niBWlnterscUafe

TorgtAnden. Beim T«ge bei einer Teoip. der Luft von 18*, war das TUer noch im

Schlafe, wnrde aber Abends nm 10 ülir bei 4- 16* Lofttemperator wach and mvater

ors^Ainden.

Pen 30. Mai früh bei 18* Lnfttemp. wurden die Ziesel Nr, 26 und Nr. 31

im Winterschlafe vorgefunden. TTm 12 Uhr des Tages bei 2(>o L. T. ting der

Ziesel Nr. 26 zu erwachen an, während der Ziesel Nr. 31 noch im Schlafe blieb and

noch weiter schlief.

Den 81. Kai war der Ziesel Nr. 81 bei einer Temp. der Lall «wischen 17*

and 81* C. iauner im Sddalte.

Den I. Juni firflh war der Ziesel Nr. 31 wach Torseftanden.

Vom 1. Jnni an war es einige Tage sehr heiis, und es worden keine Ziesel

im Winterschlafe vorjrt'fiindpn.

Dea 12. Jnai bei 180 Lnfttemp. wurde wieder derselbe Ziesel Nr. 31 im .

Wiuterüchlafe vorgefunden.

Den 18. Jnni firflh bei einer Lnfttemp. von 19* war der Ziesel Nr. 81 noch

im Schlafe nnd machte 1 Athm. wfthrend Silin. Um 10 Uhr fMh bei 80* LnfHemp.

machte das Thier 6 Athmnngen wahrend 1 Min. Um 6 Uhr Abends machte das

TUer eine Athm. während 4 Min. Die Temp. der Loft, 10 Cent. Aber dem Thlere

gemessen, zeigte -\- 21» C.

Don 14. Juni bei 19* L. Temp. war «b^r Ziesel Nr. 31 noch im Schlafe und

machte bald 1 Athm. in 3 Min. , bald A Athm. rasch hinter einander folgend.

Die Augen des Thieres waren immer geschlossen.

Um 18 Uhr des Tages bei einer LnlUemp von 88* war der Ziesel Nr. 81

noch im Schlafe, machte 1 Athm. p. Min. nnd leigte eine Kftrpertemper. yon 81,8*.

Bei Messung seiner Körpertemper. hatte das Thier die Angen zu, Hess etwas Urin,

und 1 Minute später begann es mit dem Kopfe zn zucken (zu erwachen), welche

Zncknng:en periodisch, aber nicht continnirlich anftraten. Der Kopf und der äbrige

Korper mit der Hand g:epriift, zeij?t»'n sich gleich warm.

Um 12 Uhr 5 Miu. war die Temp. des Thieres noch immer 81,8*. Das

Sachen am Kopfb war fhst continnirlich. Das Thier stand anf seinen vier Beinen.

Die Athmnngen, welehe fireqaenter geworden, waren wegen d«r Znchongen des

Thieres nicht zu zAhlen.

Um 1 2 Uhr 10 Min. war die Temp. des Thieres 81,9*. Znchnngen wie vor-

her. Die Augen noch immer zn.

Um 12 Uhr 15 Min. war dl." T. mi». den Thieres 22,ö». Das Zittern des

Thieres war wie früher ; es hatte die Augen geöffnet.

Um 18 Uhr 80 Min. war die Temp. des Thieres 84!*. Das Thier Hess Urin.

TOS sich. Ks aitterte noch.

Um 18 Uhr 86Min. war die Temp. des Thieres 88*. DasZittem war schwichor
lad seltner geworden. Das Thier spazierte f twas.

Um 12 Uhr 30 Min. war die Temp. des Thieres 29''. Ks spazierte.

Um 12 Uhr Min. war die Temp. des Thieres 31,5»^. Das Zittern hatte

Mlgehort. Das Thier machte 80 Athm. per Min.

Um 12 Uhr 40 Min. war die Temp. des Thieres 84*. Das Zittern hatte anf-

fshSri Das Thier machte 80 Athm. per Min.

Um 12 Uhr 46 Min. war die Temp. des Thieres wieder 34*.
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Die Temp. der Laft zoigte am Ende dos V^Tsnclies -|- 22,5*.

Der Ziesel Nr. 31 zu diestr Zeit gewogen zeigte 257 gr.

Den 18. Jaiii war noch eia anderer (als Nr. 31) astrachauischer Ziesel im

Viat«nc1ilAfe vorgefunden» In wdclieni Znstande er bis zum 19. Jnni TvrbUeb.

Den 80. Jnni frflh bei einer Lnfttemp. von 18> wurde der ZieeelKr. 22 Ton

240 gr Gewiebt nnm eriten Ifole diesen Sommer \m Winterscblafe vorgefunden.

Er machte 1 Athm. während 1 Minute und zeigte eine Körpertemper. von iH r»»».

Trotz der 1^ iinruhipnn^ dnrch Messung der Kdfpertemp, war der Ziesel Nr. 22

im Winters('hlafe verhlifben.

Den anderen Tag, den 21. Juni früh, bui einer l^ultteuip. von 170 war der

Ziesel Nr. 22 noch im Schlafe. Um 3 Uhr 20 Min. war der Ziesel bei einer T.

von 20,6* noeh im Schlafe , macbte 2 kurzdanernde Atbm. per Wn. und seig^
eine KSrpertemp. von 19,2\ Er batte dabei die Angen immer an.

deich darauf begannen die Zuckungen (des Erwacbens)am Kopfe d«>s Thieri's

Um { Uhr 25 Min. zeigte das Thier eine Körpertemper. von 19,4^. Die

Zncknngen am Kopfe kamen nur periodisch vor. Der Kopf und der Hintertheil

des Körpers schienen für die Hund gleicher Temp. zu sein.

Um :i Uhr 3ü Miu. war die Teuip. des Thieres hi,S\ Am Kopfe waren
periodiscbe Zncknngen an seben. Das Thier batte ein Auge anfgemaebt

Um 8 Uhr 35 Min. 'war die Temp. des Tbieres 20,2». Die Zneknngea am
Kopfe waren fast oontinairlicb. Es batte aueb das andere Ange aa4;eiaaebt.

Um 3 Uhr 40 Min. war die Temp. des Thieres 20 SO. Zncknngen wie vorher.

Um 3 Uhr •!.') Min. w^t dieselbe 22'*. Ziicknnpen idum. I m 3 Uhr 50 Min. war

dieselbe 24°. l)ie Ziukiin'^eu sind sclttiu r f^cwordLMi. Das Thier liess UAn. Üm
3 Uhr 5ö Min. war dieselbe 28^. Um 4 Uhr war dieselbe 32*.

Die Temp. der Lnft am Ende des Versuches zeigte 22*.

Den 20 Jnni Naebmittags nm 3 Uhr bei einer Temp. der Laft von 17*

wnrde Ziesel Kr. 25 von 260 gr im Winterseblafe vorgefbnden, indem er bald 1

Athm. per Min., bald keine einzige während 2 Min. machte. Die Temp. des Thieres

zudieserZeit gemessen zeigt»? 18'. Bei dcrMes.snng der Körpertemperatur hat da.-»

Thier seine Aujr«'n anfj;f»nmcht und stt lltcn sich Zcichf'n seines Erwachens ein.

Mit der Ilaiid gefühlt, waren der Kopf und der übrige Körper des Thieres gleich

temperirt.

Um 8 übr 6 Min. war die Temp. des Tbieres 18,2*. üm 8übr lOKIn. war
dieselbe 18,6». üm 8 Uhr 15 Min. war dieselbe 19*. Zittern am Kopfe. Bs spaaiert

trotzdem. Um 3 Uhr 20 Min. war dieselbe 20,6^; es bewegte sich und giug. üm
3 Uhr 25 'Min. war dieselbe 220. Zitterte wenig. Die Atbmongen sehr rasch. Um
3 T'hr .'U> Min. war dieselbe 24,50 Das Zittern war sehr gering. Um 3 Uhr 35

^lin. war dieselbe 270, Es machte circa 120 Athm. per Min
;

das Zittern ist nur

periodisch. Um 3 Uhr 4o Miu. 29,50. Es machte 120 Athm. per Minute. Um
8 übr 45 Min. war dieselbe 81«. Es macbte 120 Atbm. per Minute, üm 8 übr

60 Min. war dieselbe 31,69. Es maobte 180 Atbm. per Minute. Üm 4 übr war

dieselbe 320.

Die Temp. der Lnft am Ende des Venaches zeigte -f IT*-

Den 2<i. Jani früh bei einer Lnfttemp. von 170 wurde der 270 pr wiopend«

Ziesel Nr. 2t) im Winterschlafe vorpefnnden. Nachmittags um 4 Uhr 35 Miu. bei

einer Lultteuip. vuu 170 war das Thier noch im Schlafe, hatte die Augen so and

zeigte eine Kfifperlimp» von 19*.
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Nach der MeüJiiuig HttiAerKörpertemp. hatte dasThiur za urwachou beguuaun,

Uni w smh eia Aag» MAnehto tad ZktUm am Kopfo nad iai Yoidoaa Tkeile

Ktrpert seigto.

Vm 4 Uhr 40 Hia. vana ichoa die beidea Aiif«B «fba aad daa Thiar,

wdekes zitterte, zeigte eine Körpertemper. von 19,S*. Um 4 Uhr i5 Min. war

die Temp. des Thieres 20'». Um 4 Uhr 50 Miu. war dieselbe 21". Ks spazierte

Um 4 Uhr 5.j Min. war dieselbe 22^'. Zitterte noch immer. Um 5 Uhr war dieselbe

23,5*. Daü Zittern wurde seltener. Um 5 Uhr 5 Miu. war dieselbe 26 1>.

Zitterte sehr wenig. Um 5 Uhr 10 Min. war dieselbe 280. pntzt sich. Um 6 Uhr

15 Kia. war diesdb« 30,6*. ün 6 Uhr 90 Mia. var diMalb« 88,6*; fraii Waisea

aad patita aich. Un 6 Uhr S6 Mia. war dieaolba 88i. Um 6 ülir 80 Mia. war

dieaelbe 330. Es machte 72 Athm. per Minate.

Die Temp. der Lnft am Knde des Versuches zeigte ll*»,50.

Den U. Juli früh bei einer Temj». dfr Luft von IhO wurde der aatrachauischo

Ziesel Nr. 31 von 270 gr Gewicht im Wiuterschlat'e mit 2 Athm. per Minate

getroffen.

Die Tanp. des Thierae an 8 Ubr 10 Mia. aeigta 20JBß. IMa Angaa waraa

Bas TUar flag bald darauf an sn erwachea.

Um 8 Uhr 20 Min. war die Temp. dea Tldarae 80,5*. Die Angaa. wardaa

beide «ines nach dem anderen anff^emacht.

Um 8 Uhr 25 Min. war die Temp. des Thieres 20,5''. Zittern am Kopfe.

Um 8 Uhr 30 Miu. war dieselbe 21'*. Es liess Urin. Um b Uhr 40 Min. war

dieselbe 84«. Um 8 Uhr 60 Min. war dieselbe 88». Um 8 Uhr 56 Min. war die*

selbe 80*. Daa Thier maehte 80 Atbai. per Miaote.

Die Temp. der Laft am Bade dea Yersacbea aeigta aocb iauaer 18*.

Den 18. Jnli bei einer Temp. der Lnft von 19* wurden, wie glelcb folgt, viele

Toa den Zieseln, welche am selben Ft-nster standen, im Winterschlafe vürf;t'fnii<Ion.

Ziesel Nr. 28 von 222 gr Gewicht zeigte keim- .\thmnngen wiihrcml 2 .Mi-

nuten, hatte die Augen zu und zeigte eine Rurpertemp. von -|- 20,5*. Gleich da-

raof machte das Thier die Aagen auf und tiug an za erwachen.

Zieaal Kr. 87 war im WiatereoUafe, maehte 1 Athm. per M3a. aad laigta

«iae K8rp«rlamp^ vaa + SR Bald aaah der Meaiaag dar Kftrpertamp. liag das

Thier aa aa erwachen. Es wog 223 gr.

Ziesel Nr. 26 von 201 gr Gewicht machte keine einzige Athm. während

einer Minute, zeigte eine Körperterap. von -f ^^1^* Dabei machte das Tlüer die

beiden Augen auf und fing an zu erwachen.

Zieaei Kr. 31 (astrachanischer) von 207 gr Gewicht war im Wiuterschlafe

it mgemachtaa Aagen, mit laltea anftratmidaa Athamzttgen getrolfoa aad laigta

siM Kdipertomp. Toa 80,81. Die Aagea behielt das Thier sa und yerblieb weiter

im Wiatarwhlalik

Ziesel Nr. 26 von 198 gr Gewicht war Im Winterschlafe mit seltenen Ath-

mimgen getroffen nnd zeigte eine Körpertemp. voa -f- 810. Das Tiiier aiaahte die

Augen aof and ting an zu erwachen.

Ziesel Nr. Id von 199 gr Gewicht war im Wintcrschlafe, machte eine Ath-

>nas wlhread 8 Min. und zeigte eine Körpertemp. von
-f-

20,80. Bei der Mess-

ias seiaer XAiparlempaiatBr maehte daa TUar die Aagea aaf aad flag aa aa
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Ziesel Nr. 23 von 237 gr Gewicht, im Wiuterschlale , hatte bei der Mes-

sung seiner Körpertemp., welche -f zeigte, die Augen zu. Das Thier blieb

weiter im Wintenchlafe.

Ziesel Nr. 29 von 828 gr Gewiebt war im WiatencUefe und zeigte eine

Körpertemp. von -r 20,6^. Bei der Uessimg seiner KArpertemp. liess dns Thier
etwas üria Ten sich, bielt aber die Angen immer «i and blieb weiter im Winter»

schiefe.

Die Temp. der Lnft am Ende der Beobachtongen dieser Ziesel war noeb

immer -f 19«.

Den 22. Juli bei einer Lufttemp. von -|- 18* wurden folgende Ziesel im
Winterschlafe getroffen: Nr. 3, Nr. 17, Nr. 20, Nr. 27, Nr. 28 and Nr. 31 (der

astraebaniscbe). Der schlafende Ziesel Nr. 81 sab einem todten Tbiere so limlicb

(längere Zeit ohne Athem> nnd andere Bewegnngen), dass ich ihn lange Zeit aa-

rfibren mnsste, bis er einen Atbemsng machte nnd meine Tinscbnng erwiee.

Die Ziesel) welche in sommerlichen Winterschlaf verfielen,

waren alle sehr fett. Wie früher erwähnt, pflegen die Thiere

auch beim Beginne des winterlichen Schlafes sehr fett zn sein.

Nun könnte man sagen, falls (lie;^fs Ffttwerden beim Be-

ginn (Ip.m soninieilichen WinterscIilatVs nicht auch regelmässig

Ix'ohaclitet worden wäre, da.s.s die Fettansamnilung und der B('<i;inn

des Winterschlafes im Herb.ste nicht in causalem Zusammen-
hange stehen, sundern zwei zufällig zusammen treffende Erschei-

nungen sind, um so mehr, ak die Fettzuuahme zur Herbstzeit bei

Thieren fast Regel ist.

Das beobachtete Auftreten des sommerlichen Winterschlafes

nur nach vorausgegangener Fetizunahme liefert uns demnach
eine Andeutung, dass der erste Anstoss zum Winterschlafe vom
Fette ausgeht, und dass das herbstliche Feitwerden der meisten

Thiere ein Ueberbleibsel des bei ihnen vorhanden gewesenen
Winterschlafes ist.

Um die Arbeit nicht unnütz anschwellen zu lassen , will

ich hier nicht alle im Sommer 1875 gemachten Beobachtungen
des sommerlichen Winterschlafes der Ziesel erwähnen, bei welchen

Thieren der Schlaf zur Sommerzeit fast ebenso häuHg eintrat,

als zur Winterzeit.

Ich habe einige Beisj)iele der Erwachungsperiode und andere

Details absichtlich angeführt, um zu zeigen , wie sehr der som*

merliche Winterschlaf dem winterlichen ähnlich ist.

Dass der sommerliche Winterschlaf die Thiere nicht hindert

auch in dem zunächst folgenden Winter in denselben Znstand

zu ver&llen, beweist dieThatsache, dass unsere Ziesel im niohsten
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Winter (1875^76) ihren Winterach laf wie gewülinüch abgehalten

haben.

In dem darauf folgenden Sommer von 187<> kehrte der som-

merliche Winterschlaf bei denselben Zieseln zurück Diesen som-

merlichen Winterschlaf habe ich dem Herrn Dr. August Bunge

aus Dorpat und Anderen demonstrirt. Wie ich theils erfahren,

theils selbst gesehen habe, haben die übrig gebliebenen Ziesel

(im Jardin des Plantes zu Paris) auch regelmässig ihren Winter-

sehlaf im Winter yon 1876 und 1877 gehalten, welcher Schlaf

demnacli von dem gewesenen sommerlichen Winterschlaf jeden-

falls wenig beeinflusst war.

Die angeführten Beobachtungen Über den sommerliehen

Winterechiaf der Ziesel zeigen genügend, dass die Art und Weise
des Schlafes, die Daner desselben, die Periode des Erwachens

und auch die fibrig^ Ersoheinnngen dieses Winterschlafes ganz

ähnlich sind denen des Winterschlafes dieser Thiere während des

Winters.

Die Beobachtungen, dass die schlafenden Ziesel im Sommer
durch warme Luft (bis zn -f ^ 0.), anstatt gleich zum Wecken
gebracht zu werden, im Gegentheil noch weiter im Winterschlaf

yerblieben, zeigen die Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit eines

sommerlichen Winterschlafes der Ziesel im Freien. Wenn also

die Ziesel im Freien im Sommer während t'iiiig»!r Tage (wie das

manchmal vorkommt ) sich auf der Erdobertläche gar nicht zeigen,

um Nahrung sich zu holen, so lässt sieli die Saohe dadurch er-

klän i). dass die Thiere zu dieser Zeit wahrscheinlich in somraer-

lichtem Winterschlaf sich befinden; die in ihren Tilichcrn in der

Krde heiTschende külilc Temp. unter -J- dürfte Wülü diesen

Schlaf noch besonders begünstigen.

Um einen besseren Ueberblick über den Winterschlaf zu ge-

winnen, habe ich gesucht, meine Beobachtungen auf wo möglich

m»'lir. rt> Thierspecies auszudehnen. Es wurden desswegen von
luir zahlreiche Beobachtungen über den Winterschlaf an ver-

schiedenen Thieren und ans verschiedenen Ländern angestellt.

So wurde der Winters(dilaf untersucht bei Zieseln (Spermo-

phüus citillus) aus Oberschlesien
,
Spermoph. guttatns aus süd-

nusischen Steppen *), Spermoph. brevi cauda aus der Umgebung

*) Gelegentlich will ich hier eine lieiiit'rkim^' cinn halten. Die Ziesel (Sper-

nophiliu gnttatus) , welche bei Uerru Bagaicd imd bei uioineiu Hruiler Georgias

ll^rvitii gefksgen wurdeo (sieh« die Aüher« Abbsadliiug), ^tiud, obgleich sie in
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von Astrachan und bei Siebensclüät'ern (Myoxus driafi) aus aüd-

russischen Wäldern.

Aussor diesen in dieser Arbeit mitgetheilten Beobaelitungen

lif'sitzt' icli iKH'h ein p:rosses noch nicht publicirtes Beobachtungs-

3latt'rial Uber den Winterschlaf folf2:(»ndf*r Thiere : von Hamstern '
)

(Cricetns frurnentarius), welclic theils in Sachsen, theils im Klsass,

thcils in Südnissland p^efanpjen worden waren . von Steppen-

Mnrmelthicren ( Arctomys bobac) ans den Steppen der Donischen

Kosaken, von Igeln verschiedener Länder (Deutschlands, Oester-

reichs und Sädrosslands) und von Siebenschläfern (Myoxas glifl)»

welche in siidrussiachen Wäldern sich aufhalten.

Aber alle die angestellten Beobachtungen trotz ihrer grossen
Anzahl erlauben noch wenige oder gar "keine allgemeinen ^ d. h.

für alle Winterschläfer gültigen Schlüsse anÜBUstellen.

Im Gegentheil, je mehr die Resultate dieser Beohachtaxigen

mit einander yerglichen werden, desto sahlreioher treten die

Unterschiede bei verschiedenen Winterschläfem hervor. IMese
jede einzelne Thierspecies kennzeichnenden Unterschiede sind oft

derart, dass sie die den meisten Thierspecies angehörenden Winter-
schlafsmerkmale umstossen , indem sie bei einigen Thieren total

fehlen, bei anderen sogar im entgegengesetzten Sinne hervortreten.

So z.B. felilte (las immerwährende (xesehlossensein der Allgen

wälireiul des Winterschlafes, welches bei Zieseln ausnahmslos

den Winterschlaf begleitet, häufig bei Myoxus drias.

Die Lautlosigkeit der Thiere während des Winterschlafes,

welche eine ganz allgemeine Gültigkeit für alle höheren Winter-

schläfer zu haben schien, bfisste ihre Bedeutung ein, nachdem

vinvr .S|H'/i<'s ;:i'liurt'n. ducli It-iclit vtm i!iiuiiul«n' untfrschi'idbar, indem die von

Hvrra BugaieJ) mehr htahlgraaer Farbe und die von meinem Brnder etwas braun-

lieft wanm. bei welekes letitefen die kaffoofarbigen Fleekea uiter dea Aagea

mehr an SpermophUna Orytbrogenaa erinnern.

IMese Unteradiiede, welche ao leieht in die Ani^ Helen, atnd nm ao mehr

intereaaantt als die Thior«; an Orten sich befanden, welche in keiner grossen Knt-

ffrnnni; von einander (circa IM) Kilom.) gel»'<ren sind, and das» ihre Wohnorte

durch keine besonders unaberwindlicbe UinderniMC, wie etwa hohe Barge oder

(HMse Flüsse, getrennt sind.

*) Was die Hamster betrifft, so wurde li< olia<;htet. dass alle Thiere (öStück),

welche unweit von Strassbarg in Enzheim getaugeu wurden, in ihrem schwaraan

Bmallleckea (in der Mitte deaaelbeu) eine waiaae liai» neigten, wogegen bei

aiamtlicben Hamatein (808tflek) welaba in Saobaen gefimgaa wudan, diaaarStrai«

f«n ftUte.
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der Hamster wahrend des Winterschlafes einen lanten Sohreii

welcher an das Schreien des Thieres aus Aerger eiinnerfe, ana«

geetossen (was öfter von mir beobachtet wurde).

Die nun noch übrig bleibende, für alle Winterschläfer als

allgemein geltende Eigenthümlichkeit, nSmlieh der Umstand, dass

die Thiere wahrend des Winterschlafes keine Nahmng an sich

nehmen, moss darnach Torsichtshalber nicht ab eine unfehlbare

betrachtet werden, da man ffiglich noch befttrohten kann, dass

ein Thier sich prüsentire, welches anch dieses Merkmal widerlegt

Der nun erwiesene sommerliche Winterschlaf hat eben nicht

wenig znr Vorsicht gegen die Aufstelinng allgemeiner Normen
des Winterschlafes gemahnt, indem er die dnrch des Alter ge-

heiligte Annahme, der Winterschlaf sei eine Anssehliesslichkeit

des Winters, umwarf.

Der Breslauer Botaniker Ferd. Cohn sagte bei seiner Vor-

lesung^, als die Reihe an die Rose von Jericho CAnastatica

ierucliuiitica) kam, folgendes: Die Rose von Jericho ist

er:?tens keine Rose und wächst zweitens niemals bei .Tfricho.

Fassen wir alle unsere Kenntnisse über den Winterschlaf zu-

sammen und ziehen besonders (Jen sommerliciien Winterschlaf

und unsere volle Uukenntniss des gewöhnlichen Schlafes in Be-

tracht, so gelangen wir immer mehr und mehr zur Einsicht, mit

wie viel Recht man (jetzt noch) sagen kann; „Der Winterschlaf

ist erstens kein Schlaf, und zweitens hat er gar nichts mit dem
Winter zu thun,*'

Mit diesen wenigen Worten resnmirt sich klar und kurz

die gegenwärtige Lage der Lehre über den Winterschlaf. Ist

es mir gelungen, durch diese Untersuchungen eine Anregung zu
geben . die Lehre über den Winterschlaf auf einen neuen und
frochtbaren Boden zn bringen, so ist der Zweck dieser Arbeit

etreicht.



lieber deD Eiofloss einer dilTnseu Hirnembolie

auf die

(*eiitrH des Vagus und der vasomotorischen Nerven.

Von

GOTTilAKI) BASTGEN
«OS Wittlich (filiempnoMMi).

(Hit Tafel m.«Bd IT.)

Nachdem viele Jahre hindurch die Wirkniig des Gehirns

anf die qaergestreiften Mnekelfasem von berühmten Fonchem
wie HUHg, .FHtocA, Schiff, Magendie, BrawnSiqmofd mm Gregen-

stände ihrer sorgfUltigen üntersachnngen gemacht and die

Frfichte dieser Arbeiten in klassischen Werken TerSffentlioht

worden waren, hat man im letsten Jahrsehnt seine Thftti|^it

mehr den nicht minder wichtigen Muskeln des sympathischen

Systems sngewendet und die Besiehungen darsulegen gesucht, in

welchen dieselben sa den einzelnen Theilen des Gehirns stehen.

Die verschiedenen. Methoden der Zerstörung, der Isolimng, der

chemischen, mechanischen oder elektrischen Reizung, die man an

diesem Zwecke in Anwendung brachte, lieferten verschiedene

Resultate, eine Verschiedenheit, die Folge der Insulte war,

welche die empfindliche Gphirnmasse bei ihrer Blosslegung erdulden

musste. Den sichersten Weg, genauere und übereinstimmende An-

gaben zu erzielen, fand man darin, dass man das Gehirn durch

gänzliclien Abschluss der Blutcirculation ausser Ernährung
setzte und die danach auttretenden Störungen auf's Genaueste

be(>])achtete. Letztere Aufgabe wurde bedeutend erleichtert durch

die Erfindung und Vervollkommnung der sog. Registrir-Apparate,

Instrumente, die die Veränderungen und Bewegungen der zu unter-

suchenden Organe auf einem Papierstreifen genau aufzeichnen. Ab-

gesehen von der Zasammenpressung des Gehirns durch Eintuhr-

nng fester, flüssiger oder gasförmiger Körper in die Schädelhöhle,

sowie von einer schnellen Hotationsbewegung der Versuchsthiere

nnd daraus entstehender Blutanhäufung im Gehirn, abgesehen

femer von der localen Kältewirknng, von einer Zermng an den

Carotiden mit folgender Obliteration der Arterien an der Gehim-

basis, abgesehen endlich von der Campression der abfilhrendeB
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Venenstämme, kann man jene Anämie hervorrafen erstens durch

rnterbindiing der anleitenden Arterien oder sweitens dnrch In-

jektion von obliterirenden Substanzen in dieselben. Die erstere

Methode*, die am bfinfigsten angewendet und von den meisten

Physiologen fBr ein sicheres Mittel gehalten wurde , die Blut-

circulation im Gehirn ToUständig zu hemmen, hat jedoch in letzterer

Zeit geseigt, dass sie ihrem Zwecke durchaus nicht grttndlich

genug entspricht Nachdem schon Biekat*)^ Ehrmam% Mosm^),

/o6er^), Vulpian^), Pamm^) beobachtet hatten, dass trotz Ligatur

der art. carotides resp. der art. carotides et Tortebrales keine

totale Himanämie erzeugt wurde» glaubte Sigm, Mayer ^) diesem

Fehler dadurch zu entgehen, dass er die art. subclavia sinistra,

carotis sinistra uiul den trune. brachio-cephalicus der Kaninchen

fest unterband. Coutj/^) dagegen nennt aucli diesen Ab.scliluss

des Blutes unvollständig, da die art, intercostales et lumbares

durch Anastomosen längs des Rückenmarkes ihr Blut zum Ge-

hirn senden könnten. Die zweite Methode durch Injektion von

obliterirenden Stoffen den Blutziifluss vom Gehirn abzuschneiden^

wird desswegen für die vorzüglicliere gehalten, weil die dnrch

die Versuche von Duret ^) a.n der Convexität und durcli die Kut-

deckungen von Heubner an der Basis des Gehirns nachgewiesenen
sog. Endarterien nach ihrer Verstopfung kein anderes sauerstoflP»

reiches Blut durch Anastomoeen erhalten können. * Dies Verfahren

wurde daher auch hei unseren Versuchen in Anwendung gebracht

ond swar unter möglichst genauer Beobachtung aller Cautelen,

^6 solche empfindliche Experimente erfordern. Vor den Ver-

sQcben wurden die Thieie stets durch Aether oder Chloroform

tief betftubt Die Lähmung der willkürlichen Muskeln durch

*) B, Unten. Illwr Leben tnd Ted.

^ S, Unten. Iber d, Antale des Oehiras, Stnesb. 1868.

i) rirritazione del cervoUo per anemia, exir. de rimparfciale t» XII 1878.

Academie de m^decine et Gaz. nuiHcale 1840.

*) Le<;ons sur le Systeme nerveujt p. 4'A.

•) Panum, erwähnt von Kussmaul und Tenner.

Sitzaugsber. der kaiscrl. Akademie der Wissenschaften, Wieu, 73. Bend,

m. Abtb. p. 86

•) Arehhree de Phjddofie, 1878, Parin. CMy« j^tnde lelsftive 4 rinlL de

l'iae. ior les nnedee ete.

*) Recberches anatom. snr In circ. de rencephale. 1874.

Heubner; die luct. Erkrankung der Hinuurterien, Leipzig 1874.

>) cf. VulpiCMf leyouM sur l'emboHe 1875.
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Curare wurde nur dann vorgenommen und künstliche Respiration

unterhalten, wenn es sich um die Eliminirung einer bestimmton

Erscheinung an einem einzelnen Organe handelte. Bevor ich in-

dessen zu der Erklärung unserer Versuche übergehe, fühla ich mieli

gedrungen, meinen hochverehrten Lfdirern, HH. Prof. v. Hcrgmann
und Dr. Kunkel tiir die vielfachen Anweisungen und Unterstützungen

hei dieser Arbeit, sowie Hrn. Prof. Fick für die Uebprla.s.sung de-»

Laboratoriums und seiner Instrumente meinen wärmateu Dank
aussusprecken.

Welche Störungen von Seiten des Herzens und der Gefässe beohaehtH

man nach cinei' diffusen Hirnembolie?

Die Herriohtnng zu unseren Versuclien war folgende: Zuerst

wurde das Eymograpbion in Stand gesetst; dasselbe besteht be-

kanntlieh aus der ^Äfommel und dem Manometer; erstere wird

durcb ein Uhrwerk in Bewegung gesetst, und die Geschwindigkeit

ihrer Umdrehung kann durch eine Stellschranbe vermehrt oder

yermindert werden; um dieselbe sn bestimmen, wurde vor jedem

Versuche eine Linie markirt, die genau den in 10 Sekunden durch*

laufenen Weg besmchnete. Als Manometer wurde ein langes Glas-

rohr benutzt, das oben spitzwinkelig nach unten umgebogen und

an diesem Ende mit einer dünnen Kautschukmembran verschlossen

ist; diese sell)st steht in unmittelbarer Berührung mit einer Hebel-

vorrichtung, auf welclier jede Erhöhung des Druckes im Innern

der (ilasröhre durch Vermittlung der sich vorwölbenden Membran

übertragen wird, und welche diese erhaltnen Bewegungen durch

einen Zeiger auf der Trommel aufzeichnet. Die Glasröhre ist in

ihren zwei oberen Diitteln mit Wasser, unten aber mit einer

Lösung von doppel kohlensaurem Natron gefüllt, das die G-erinnung

des Blutes verzögern soll. Hatte man vor dem Versuche die Null-

linie gezogen, so konnte man aus der erhaltenen Curve nachher

den Druck auf folgende Art berechnen: Das Manometer wurde mit

einer ü-förmigen Röhre in Verbindung gesetzt, die an einer Seals

befestigt ist; die Si ala selbst hat in der Mitte ungefähr den Null-

punkt und nach oben und unten von demselben die Angabe der

Entfernung in Millimeter. Das eine Ende der Röhre wurde durch

einen Gummischlauch mit einer Flasche yerbunden, deren Stopfen,

luftdicht schliessend, von drei Köhren durchbohrt war; diesweite

dieser Rohren verband ein Gummischlauch mitderHebelvorrichtoqg
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des Kymographion, indess das dritte Rohr und sein Schlauch be-

natst wurde, um Luft einzublasen. War die U-fönnige Glasröhre

bis znm Nullpunkt mit Qaecksilbor gefüllt nnd aaf der Troinnud

die Nulllinie gezogen, so musste ein Einpressen von Luft in die

flaaehe mit gleicher Kraft den Hebel in Bewegung aetsen und
daa Queokailber in der offenen Böhre in die Höhe treiben , die

Differenz der Queckailberhöhe in den Schenkeln der Eöhre also

genau dem Wege entsprechen , den der Hebel auf der Trommel
inrQoklegte. Es wurde auf dieae Art eine ganae Reihe von aolchen

Beetimmungen gemacht und aus ihnen der Druck in der Oarotia

berechnet. Die Aufsuchung und Bloslegung der a. carotis dextra

in dem Zwischenräume awischen m. sternohyodens und m, stemo-

cleidomaatoideus, sowie ihre IsoUnmg von den sie begleitenden

Herren und Venen wurde leicht und ohne erheblichen Blutverlust

ausgeführt, soweit die Versuche an Hunden stattfanden, indess

bei Ziegen wegen der starken Entwicklung mehrerer Aeste der

a. thyreoidea zur Reinhaltung des Operationsfeldes mehreremale

eine Ligatur angelegt werden mus.ste. Die (/arotis wurde sodann

in einer Entfernung von ca. 5 cm zweimal zugekl*'ninit und mit

Cauülen versehen, von denen die im centralen Ende eingeführte

mit dem Kymographion verbunden , die im peripheren Ende

eingebunden« dagegen zur Injektion benutzt wnrde. Der Ver-

schluss dieser einen Arterie dürfte wolil keine grössere Be-
deutung haben, als höchstens den Druck von 5 bis 10 mm Queck-

silber zu vermehren, sofern nänüich das Thier, wie bei unsern Ver-

suchen, wenigstens 10 Minuten nach der Unterbindung in Euhe
gelassen wurde.

2. Vernum Eia mitttlgroMer Hand, dvoh A«tk«r stomlieliM bttinbt, seigta

It Mia. nadi dw UatofMndiiaff d«r Owollt eineo noraaleo artorieUeo Drack von
80aini Ufr : der Pols warbti mäsaiger Völle ziemlich freipu ut betrog 2U0 Schläge

in der .Minat« ; alsdann wnrd»; in das distale Knde der Carotis eine heftig geschüt-

telte Mischung von lu ccm j^ewöhalichem kaltem Brunnenwasser und 4 ccm Oli-

ven«! injicirt. Unmittelbar darauf begann der Druck zu steigen, indess die Puls

*shl normal bUeb. 30 Secunden später betrug der Druck löO mm iig ; der i'uls

lag u, aiA BD iFwltagMiimi ud.Tolhr sit w«fd«i, 40 Bw. ntäh der I^jeetieB

««r dMT DnMk gjUidi 160 wa Hg lad dio PnimU 10 fir 1 Jüanto bMmhiMt.
Im VctkMf« dar mltta Miaala itias d«r Draek Ws mT 216 mai Hg, wobei ar

eia« periodische SpaoniingsdiffereQZ bis zu 35 nun Hg xeigte, während der Puls

•or mehr r><> Schlage zählte. Darauf wurde der Versach unterbrochen. Ausser

den beträchtlichen, mit dtr liespiratiuu syuchronen Druckschvs aiikimgeii, die wohl

anr der mechanische Eüekt der Saug- resp. Druckwirkung des athmeudvn Tbora
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sind, zeigte die Corvo eiuigv Muiu Intermiüsiuaen im üerzuchUge, die b«i starkea

DrucküteigerimgeQ öfter beobachtet werden ').

IT Vtriuch. (cfr. Curve I). Ein« junge Ziege, ca. 4 Wochen alt. dnrck

Aatliar and Chloroform betiabt, xeigte 12 Min. naeh der Zaklemmaag der ^arotli,

nm 10 Ubr 11 Min. eine Pnlesalil voa ca. 260 aad elaea arteriellen Dmck tou

70 nm Hg. Um 10 Uhr 19 Min. ii^icirten wir ca. 15 ccm einer Emulsion au
20 gr Brnnnenwasser trnd 10 gr Olivenöl mit etwaaNafer. biearbea., aaf 30*&. «r-

w&rmt and beobachteten

10 Uhr 20 Min. 13 Polsschläge in je 5 See. 100 mm Hg Dmck
10 , 20>/s , UVi Palsschlage 160 „

10 . 21 » 11 , 260 „
10 » SlVt »IS • 180 »
10 » 22 , 20 , 00 »
10 , 221/, „ 22 , 36 9
10 „ 25 „ 24 , dO „

worauf ein Gerinnsel die Caniile verstopfte.

JJL Versuch. {c(t. Curve IIa. u. IIb..). Eine junge Ziege, ca. 4 Wochen alt und

4,5 Kilogr lehwer, dnrab Aetber und Chloroform tief betAubt, hatte mm 5 Cbr

86 Min., d. h. 16 Min., naeh YeraehlieaeaBg der Oaiotis einen arteriellea l>r«ek von

65 mm Hg and eine Palefreqnena von 16 Sehligen*). Miaige Secnndea wor 6Uhr
50 Min. i^jicirten wir in's Gehirn 3—4 ccm einer Emulsion, die aus gleichen ThellfU

Seifeuwasser und Olivenül bereitet und auf 300 R. erwärmt worden war; derltrack,

den wir dabei anwandten, war nur sehr gering.

Die Curve zeigte nuu folgende Resultate:

b Uhr 50 Min. 16 Polszahl 100 mm Hg
5 , 61 . M . IW , ,

6 , 68 , 10 , IdO . ,
8 » — « . 8 n 160 f, »

6 „ 10 „ 12 „ 130 , „

Ein eingetretenes Gerinnsel nöthigte tum Unterbroclien des Versiichts. Die

})fubacht«te Pulsverlangsamung und Druckerhöhnng , wenn anch einander /ieuilich

entsprechend, erfolgte jedoch nicht in einer stets ansteigenden Linie, sondern öfter

nach enietandea kleine Senknngen mit pltttilichen Erhebongen ; die beaeiehneten

ZahloB nnd abgaldldeten Carvea stellen nnr dii|]enigen aaf der Trommel erhaltenmi

Aagabea dar, die eben im Oronea nnd Ganaen den Gaag dar Störangan am deat*

liebsten wiedergeben. Wir sehea, daii bei diesem Versuche die Veränderungen

im Gefässsystcm bedeutend langsamer von Statten gehen, und glauben den Grund

dafür in dem Umstände suchen zn nitissen. dass wir erstens ntir 3 — 4 ccm Fltissig-

keit iujicirteu, die vielleicht zn fein emnlgirt theilweise die CapiUaren durchdriageo

konnte; aweiiens hatten wir unter einem niedrigem Drucke injicirt, als in der

Oarotia beetaad. Dadareh konnte im Btatitiom im dnet arter. Williaii der ein-

dringenden I^jeetionamasM eiaen etiriteren Draek eatgegeaoetaen, eo da«

der grftiete TheO der EmalaioB in die ausserhalb des Schädels abgehenden Aeste

dar Guotii aiftena eindriagea muate aad vahrMiheinlioh aar dar kleiaete Thett

1) Sitzungsberichte der kaiserl. Akadeaiie d. WiMenachaften, Wien, Baad

66. Id72. Abhandl. von Knoil.

>) Die Paltxahl entspricht der Zeit von 6 Secanden.
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nn dem Arteriellen Blatstrom in einige Gehirnarterien mitgerissen wurde. Nach
•istB Un 6 Uhr 1 Minute zur Zeit des hüchsten Druckes and der grussten Puls-

wlng>Mui]is, Mifgeir«t0ii0n asphyktischftn AalUlt wkm vir dM Tkiar tioli

«Mar xuck «rholen und Pol« ndDniek den aormalttii EigentliflBlichkiiiton immsr
wAn kramen. Dieser stniltohe StlUstend der Seepintion rflkrte von einer er-

raUn tiefem Chloroformiraug her, wie daraus herrorgekt, da^s die während
einiger Zeit fortgesetzte kiinütlichi- Atlinnnij,' die Störung zum Schwinden brachte;

denn es ist wohl nicht anztiuehmen. dass eine durch Kmbolie bewirkte I.ähnuujs?

des AthmangüceutTam s so schnell rttckg&o^ig gemacht werden kann. Wir beach»

taten täm
6 Ukr 10 Min. IS PaliMiUice 180 Mm Hg
• » 80 . 16 . 105 , .

6 n 27 , 17 . 90 , ,

worauf eine zweite Injection von ca. 6 com der erwähnten Emulsion unter An-
wendung eines stärkeren Druckes in die Carotis gemacht wurde. Unmittelbar da-

rauf sank die Pulstreijucnz aul' 10 in T» SL-cunden. indess il.-r Jiruck auf 15<» mm Hg
stieg; 1 Minnte spater betrag die Tuiszahl nur mehr U in 5 See, der arterielle

Bfiek dagegen wer gleiak einer Qneekeflbeniale Tim 150 am ond erreickte ertt

IVi MiA. epftter aeinen hdakatan Stand ven 806 am. Die geuiekaete darre ergab

ÜBlgeade ZnUen:
6 IJhr 28 Min. 10 Pulaaeklige 160 mm Hg
6 • 28Vt • 9 n 170 u n

6 * 30 « 19
ff

205
ff *

6 n 82 n 25 n 140
j»

6 84 n 34
II

110
ff n

6 • 85 V 87 * 96 n n

6 « 86 « 16 a 66 9 •

e II 87 n 8 • 60 • 9

6 n 38 n 6 25 »» 1

Die Entstehung eines Gerinnsels gestattete nicht, den Yeranok bis so Ende
d, h. dem Tode des Thiercs weiterzuführen.

IV. Versuch wurde au einem kleinen üuude, ca. 2 Vi Jahre alt, gemacht,

dem ane Yeiaehen eine sa eoneentrirte Merpbinm-Ldanng belgebrackt worden wer.

X>ement8precikend seigte der Pole aobon vor der I^jectioa, oa. 18 Hinntea nack der

Saklemnrang der Oarotis, eine Mbr niedrige Zakl. nftmlick nnr 6 Scklige in 5Se-

ennden, indess der Druck in der Arterie ca. 130 mm Hg betrag. Darauf wurden

10 ccm ß**
to KochsalzlöHUng von I5()0 [; , worin IJ ccnj"Lycop<Mlinni -Sporen diluirt

waren, unter massig starkem Druck in das iiuriphere Hude der Caruti.s elugespritzt.

Darauf sank sofort die l'ulsfrct^ueuz auf 3 und eine halbe Minute später auf 2'/|

Seklftge in je 6 Seonnden, der arterielle Dmck dagegen stieg auf 200 resp. 290

mm Hg. Der Yerraeh mnaste bier wegen einer Störung am Manometer ontor-

kioeben «erden.

An* diesen Vennclieii eirgibt aick nun, dase eiaige Seonnden

nacli Beginn der Injektion von obliterirenden Substannen ins Gk-

biin der arterielle Blntdmck zu steigen beginnt und im Verlaufe

Ton ca. 2 Minuten seinen kScbsten Stand erreicbt; diese Brock*
T«tea4. 4. t^y^-m»^ Qm. X. V. XV. le. 15
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Steigerung lieferte in uusern Fällen Zahlen, die sicli zum normalen

Dnwke TOldelten, wie ^) ^fj
^- ölefelueitig mit dieser

StSnuig an den Gefässen wurde eine allmähliche Vermiadroiig

der HersBoliläge beobachtet» ao swar, dasa die Pnlsfreqxienz nach

Ablauf von ca. 2 Min. nur 0,25 resp. 0,53—0,39— 0,48— 0,00

der normalen Pulszahl betmg, Indees die letztem Venmche leicht

zu dem Schlnase verleiten könnten, dass Dmckhöhe und Pole-

freqnenz einander annfthemd proportioBal zeieiit man also ihr Ver-

hSltoias etwa durch die Gleichung auzdrOckea kSnnte:

d:d = p':p « 1:1,

wobei d und p die Werthe des normalen, d' und p' die des ver-

änderten Druckes und Pulses bezeichnen würden, liefern die ersten

Versnche entgegengesetzte Resultate, da in dem einen. Falle

(Vers. I) d' = 1,6mal zu klein, in dem andern Falle (Vera. II)

d' BS fast 2 mal zu gross sein wfirde. Ferner muss bemerkt werden,
dass die Herzverlangsamung meistens um einige Secunden epSter,

im Yersuoh III sogar um 40 Secunden spSter eintrat als die I^ck-
steigerung in den GktSesen, dass letztere Störung sogar im Ver-

such IV die erstere um ca. 90 Secunden überdauerte* UiigefShr

S Minuten nach der Injection gehen jedoch diese Erscheinungen

zuröck und zwar so, dass nach einer gewissen Zeit ein Augen-
blick kommt, an dem die Circulation des Thieree ihren normalen
Stand wieder erlangt zu haben scheint; dieser Zeitpunkt ist aber

für jede der beiden Störungen ein andrer: während nämlich der Puls

in Versuch II und IV schon nach 1 resp. VI2 Minuten zur Nor-

malzahl gestiegen war, gebrauchte der Druck l* ^ resp. 3 Minuten,

um seine Normalhöhe wieder zu erreichen. Anstatt jedoch von

jetzt an stationär zu bleiben, steigerten sich diese Eigenthüralich-

keiten immer mehr, so dass der Druck stets tiefer sank und gegen

Ende des Lebens fast Null war; die Pulsfrequenz wurde in den

nächsten Minuten ebenfalls erhöht, dann aber allmählich immer

geringer, bis der Tod eintrat. Die Versuche zeigen also deutlich,

dass eine diffuse Himembolie zweierlei durchaus verschiedene

Störungen am Herzen und an den Gefassen hervorruft, nfimlich

eine erste Periode mit Vermdirmig des arteriellen Bmckes
und Verlangsammig des Pulses und

eine zweite Periode mit Vermindmng des Blutdmekes und

fieschleunigui^ des Pulses.
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Sehen wir miii naeb, ob die Setnltate unserer Verenelie

mit den Ergeibniaeen andererExperimente überemetimmen. Couty >)

hnäj daas bei fiunden, von denen die meisten durch Curare

gelähmt waren und künstlich athmeten, nach der Injektion von

Lycopodium-Sporen oder Luft sofort, der Druck in den (iefässeu

bedeutend stieg; gleichzeitig damit, oder vielmehr um einige

Secunden später verminderte sich die Zahl der Pulsschläge, indess

die Differenz der systolischen und diastolischen Spannung das

normale Maass überschritt. Darauf folgte eine Herabsetzung des

Druckes und Beschleunigung des Herzens. Diese Erscheinungen

waren in den einzelnen Versuchen nicht von gleicher Dauer, so

zwar, dass, wie auch bei unsern Beobachtungen, dieselben zwischen

1 und 10 Minuten schwankten, je nachdem mit stärkerem oder

schwäcberem Drucke mehr oder weniger Sporen injicirt wurden.

Couty wies nämlich nach, daas in dem einen Falle dieselben bis

zum Biickenmarke vorgedrungen waren, indess die Embolie sich

im andern Falle anfs Gehirn beschränkte. £r stellt daher fol-

gende Sätae auf:

L*obstraoiion. de tont Tene^pbale par nne embolie ezpM-
mentale dt^termine constamment dans la circnlation g^närale denx

ph^nomkiea inunediate: 1** «ne angmentatbn de la teneion ar-

terielle raiment inosem»^ 2<> on ralentieaement du poule avec

aAcndssement de Tamplitude dee OBOÜlaljons de la colonne mer-

Cttrielle. — La tension augment^e k la prämiere p^riode, est di-

minuee a la deuxieme; le coeur ralenti a la premiere pcriode est

accelere ä la deuxieme.

U, Wodurch wordeti jene Störungen des ge8<muiUen Ge/äassjfstems

korvorgeru/m^

Bevor wir auf die Erörterung dieser Frage näher eingehen,

Wüllen wir zuerst jener besondern Umstände gedenken, die mit-

gewirkt haben , den Druck in den Arterien sowie die Arbeit

des Herzens bis zu einem gewissen Grade zu alteriren: 1. Die

Anwendung von Chloroform, Aether und Morphium; wenn diese

Betäubungsmittel auch auf der einen Seite ihrem doppelten

Zwecke so ziemlich entsprachen : nämlich dem Thiere die Schmerzen
zu ersparen oder wenigstens zu lindem, sowie die störenden

0 (My AnUtm dt phyiiilogie loo. eil.
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Mnskelbewegiiiigeii xn eliminiien, so amd sie doch in Besng auf

die Arterieiispaiiiiiuig und Pnlsfoeqnens nieht oline "Rinflnss,

2. Die Respiration wird dnroh die Narkotica and die Wirknng
der Embolie aof das Athmnngscentmm bedeutend verSndert, was
natürlich die Herz- nnd Gtelitesninskel-Thätigkeit nothwendig be-

eintrSchtigen mnss.

Was nun die in der ersten Periode beobachtete Erhöhung

des arteriellen Blutdruckes betrifft, so kann dieselbe abhängig sein

1. von der Häufigkeit und Stärke der Herzschläge. Denn ein

physiologisches Gesetz sagt: .,Je höher der arterielle Druck,

am so seltener die Herzschläge und omgekehrt.^ In der That

ist schon a priori ansonehmen, dass, je geringer die Zahl der

Herzcontraktionen ist» um so bedeutender dieselben an Intensität

sein müssen, vorausgesetzt, dass die Ernährang des Herzens nicht

beeinträchtigt wird. Dass wir aber diesem ersten Faktor nor

eine ganz untergeordnete Rolle beilegen dürfen, das beweisen

die Beobachtnngen, dass der Drack stets za steigen begann,

ehe noch die Polsverminderang bemerkbar wurde. Femer wenn
man vor der Injektion oder während der Daaer der ersten PeiMde
dem Thiere beide n. Tagi dnrohneidet,^) so zeigt die Corvo dorchaos

keine PolBverlangsamang, sondern zuerst eine normale^ dann eine

vermehrte Pobfreqaenz, indess die Bmoksteigerttng sich dnrchans

nicht von derjenigen der ersten Versnche onterscheidet^ Dagegen
dfirfte die beobachtete YergrÖssemng der Droekeehwankwngen
ihren Hauptgrund in der Verlangsamung des Herzens haben,

indem in der länger dauernden Diastole die Arterien einen grossem
Theil ihres Inhaltes in die Venen treiben und das Herz mehr
Biut aufnehmen kann, was nothwendig eine Steigerung der

periodischen Spannuugsdiit'erenz sammtlicher Arterien hervorrufen

muss.

Die Druckerhöhung der ersten Periode kann zweitens von

der Veränderung der Blutmenge abhängig sein. Wir haben schon

erwähnt, dass nach den Angaben von Sigm, Mojfer die in Folge

des Yerschlosses einer Carotis und daraus resnltirender Blut-

vermehmng im arteriellen System entstehende Druckerhöhung

höchstens 5—10 mm Hg betoagen dürfte. Ferner hat MoS90

bewiesen» dass die Vermehmng der Spannung in den Arterien

*) efir. die xa diesem Zwecke angeeteilUa TeriBokt.

L^iyi i^uu Ly Google
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BBcli der ünterbinclnng einer Carotis drei- bis viermal beträcht-

licher ist, als nach Unterbindung der beiden aa. iliacae, woraus

man, da letztere doch sicherlich eine bedeutend grössere Menge
Blut als die Carotis führen, schliessen darf, dass die mechanische

Wirkung des Gefässverschlusses nur sehr gering zu schätzen ist;

ebenso hat Mosso gezeigt, dass die Ligatur säramtlicher Gehirn-

arterien nur eine sehr schwache Wirkung auf den Blutdruck hat,

wenn die Gefässmuskulatur durch grosse Gaben Curare gelähmt

war. Mayer fand, dass nach Lösung einer 5 Minuten dauernden

Ligatur der 4 Hirnarterien eine zweite Unterbindung derselben

dnrcliatts keine Veränderungen des Druckes mehr hervorbrachte.

Unsere Versuche endlich beweisen, dass während der ganzen

Zeit Yon der Anlegung der Ligatur ])is znr Injektion die Span*

nmg in der Arterie gleich blieb, höchstens um einige Millimeter

schwankte, indess sie sofort nach der Injektion bedeutend stieg.

Ans diesen Beobachtungen geht hervor, dass wir den rein mecha-

nischen Effekt eines Gefitsadietrikts-Abechlnsses bei der Erklärung

unterer Stibrongen yemaoUIMgen kSnnen.

Die Erhdknng des Bmekes der Carotis kann drittens bedingt

sein dnreh eineVerengemng des Strombettes. Gontrabiren sich nam-
lieh die Arterien im gansen Körper, so steigt der arterielle Blnt-

Inick: denn erstens wird dnrcb die Contraktion der G^efasse deren

Bhit geschwinder snm reckten Henen getrieben , nnd es erbült

das reehte nnd seenndSr das linke Hers in der Zeiteinheit mehr
Bhit; swaitens bewirkt die Verengernng der kleinen Arterien Ter-

mehrte Widerstände am Ende der arteriellen Strombahn; das

Ißssverhältniss zwischen der in der Zeiteinheit austretenden und

in die Arterien eintretenden Blutmasse wächst hierdurch bedeutend,

folglich auch der Druck des Blutes in den grossen Arterien.

Drittens endlich wird durch die Zusammenziehung der Gefäss-

muskulatur die gesaramte Blutmasse auf einen l)eträchtlich hleinern

Raum beschränkt und zusaramengepresst ; die Spannung des Blutes

niuss in Folge davon nach den Gesetzen der Mechanik steigen

und zwar um so mehr, je grösser die Kraft ist, mit welcher die

Arterienwände auf ihren Inhalt drücken. Um daher die durch

unsere Versnche nachgewiesene Drucksteigerung erklären zu
können, müssen wir die Veränderungen studiren, die in der Ge-
fässmuskulatur vor sich gehen* Die motorischen Nerven fttr

letztere haben bekanntlich ihren centralen Ursprung in einer

beschränkten Stelle des Gehimsi dem sogenannten (a^efassnerven-
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centmm. Nadi Owßjannikow ^) lidgt dasselbe bei Kaninchen
1—^2 mm unterhalb der Yierhügel nnd 4— 5 mm oberhalb des

calamus scriptorius, Ji&ch Budyr •) in den pednnciili cerebri, nach
andein noch hiUier im Grosshirn. Von hier gehen die motorischen

(ietassnervenfasern Anfangs im verlängerten Marke und Kückeu-
niarke abwärts und verlassen dasselbe in den vorderen Spiual-

wurzeln, um sich den rami coinmunicantes des n. sympathicus
anzuschliessen Dieses (jefässnervencentrum ist in einer bestän-

digen schwachen Erregung: denn wenn man das Rückenmark am
Halse sowie den sympathirus durchschneidet, sieht man alsbald

sich alle Arterien erweitern und den Blutdruck sinken. Trotz-

dem ist es aber auch noch einer weiteren stärkeren Erregung
fähig, die bei unversehrtem Rückenmark und sympathicus Ver-

engerung sämmtlicher Arterien zur Folge hat. Diese letztere

Ersoheinnng ist aber mit den Störungen ganz indentisohi die wir

bei nnsem Versuchen am (lefasssystem beobachtet haben. Injek-

tionen yon obliterirenden Stoffen in die iüraarterien bewirken

also eine Erregung des Gefiwsnervencentnun's mit folgender Oon-
traktion der Gefassmuskolatiir. Wir wftrdea nun erwarten müs-
sen, dass bei einem zn diesem Zwecke angestellten Versuche nach

der Dnrchtrennnng des Bfickenmarkes in der Höhe des 1. Hals-

wirbels diese Gontraktion naohl8sst nnd eine Erweiterung des

Strombettes stattfindet. Unser erster Versuch an einer jungen
starken Ziege von ca. 6 Kilo, bei welcher 1 gr IVo Corare-Löe-

snng«) in die vena cmralis injioirt und kfinstliche Bespiratüm

unterhalten wurde, (cfr. in. Curve) lieferte folgendes Resultat:

WfChrend der Blutdruck 8 Minuten nach erster Zuklenunnng der

Carotis bei einer Pulszahl von 10 Schlägen in 5 Secnnden eine

Höhe von 95 mm Hg hatte nnd in Folge der Injection von 10

ccm Lyeopudium-Mischung aul' 125 mm stieg, iudesa die Zahl der

i) Arb. it. d. J.eipz. physiol. Anstalt 1872, VI pag. 21,

») M«ilic. Centralbl. 18G4, Nr. 35.

») Ftck, Comp. d. Physiol. 1874. pag. 241.

*) Dil kein»' Aiiirahon darüber bekannt waren, wieviel Curare eine Ziege

vertragfu kann, \viu<len V'Tsuchawei.se in Intervallen von je 5 Minuten jedesmal

0,2ö gr. 1 o/o Ourare-Luäuug iujicirt, wobei »ich eine Dosis von 1 gr als nuthig er-

wies, am die Athmiing8>Hiukelii tn lihmen: ferner sei bemnrkt, dan die veu
doraalis pedis , die gewdhnUeh bei Händen benntet wird, wegen ihre« engen Ln>

meni die EinfBhrang einer Cantle nicht gestattete, weMhnlb die eniniUi aif-

gesnelit weiden nniete.
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Herzcontraktionen 8 in 5 See. betrug, fiel er unmittelbar
nach Durchtrennung des Rückenmarks auf 90 mm H g

»

als aber jetzt die klalfende Wunde mit nassen Schwämmen com-

prirairt wurde, um die Verblutung aus den verletzten aa. verte-

brales zu verzögern, wirkten Druck und Kälte als Reize auf die

Nervenfasern der Gefässmuskulatur erregend ein und steigerten

den Blutdruck auf 145 mm Hg; als nun die Schwämme wieder

entfernt worden^ sank derselbe rasch zu einer sehr geringen Höhe,

wobei es jedoch fraglich bleibt, ob dies nickt seinen Hauptgrand
in dem colossalen Blutverlust hatte. Der zweite Versuch wurde
aa emem mittelgrossen Hunde von 8 Jahren gemacht : (cfr. IV.

Gnrve.) Nachdem in tiefer Cloroform-Narkose die Traoheotomie

gemacht und die art» carotis mit 2 Ganülen versehen war, wurden
mn 8 Uhr 10 Minnten l,d gr 1% Gnrare-Löanng in die vena dor-

salis pedia iajieiri. NachUhmung dw wiÜkBrliohen Mnakeln nnd
Euüdtiuig der kOnatlichen Respiration gingen wir sehr vorsich-

tjg nnd stumpf sondirend swischen orista occipitalis externa und
tuberculum posterius atlaatis in der Mittellinie ein und legten

ohne Blutverlust die memhrana ohturatoria postioa blos. Sodann
wurde 9 TJhr 68 Min* eine Normalourve gewonnen, die 17 Puls-

nhUige in 6 See und einen Brook von 80 mm Hg. seigte. Da
es nicht gelang, einen Arterien-Haoken unter dem Rückenmark
dorehsuführen, durchtrennten wir es mit einem spitzen Skalpell,

olinc eine erhebliche Blutung zu bewirken. In Folge davon
sank sofort der Blutdruck auf 40 mm Hg, während die Puls-

frequenz gleich hoch blieb.

Als nun um 10 Uhr 12 Min. 6 ccm einer Lösung aus gleichen

Theilen Lycopodium-Pulver und P>o
oo Kochsalzlösung injicirt

Wurde, sank der Puls auf 9 Schläge in 5 See, der Druck da-

gegen, anstatt zu steigen , verminderte sich um 20 mm und im

Laufe der nächsten 2 Min. um weitere 15 mm, so dass 2^
'2 Min.

nach der Injektion derselbe nur mehr 5 mm Hg betrug. Da-

l)«i wurden die systolischen Erhebungen so schwach, dass sogar

das leiseste Anliegen des Hebels an der Trommel genfigte,

^ Bei der Eröffnnn^ der membr. obtnr. post. entleerte sich eine kleine

VnfTP Cerebrospinalflüssigkeit ; dann aber konnte raan dentlich sowohl ein milder

Systole des Herzens synchrones schwaches Steigen als auch besonders ein in erster

.Uaie durch die Respiration bewirktes stärkeres Uervortreteu der Flässigkeit be-

•licktoa. — Offl auk dvm Tod« ym^mommm» Astopde eigtb eine ToUitindig«

UmiwinMiid—g dM BflokauMika.
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um seine lit'wegungt'ii zu unterdrücken. Wir inussteii dalirr die

Curve unterbrechen, obschon das Thier noch 35 Min. Ifbte , und
begnügen uns zu sagen , dass der Druek alhnälilig fast Null

wurde. Wir glauben . dass dieser letzto Versneli besonders be-

weisend für unsere Behauptung einer Erregung des (xefä.ssnorvpn-

Centrums ist, obgleich Couty fand, dass nach der Trennung de.s

kenmark's allein trotz der vorgenommenen Injektion keine
Druckvermindening eintrat; aas diesem Dilemma sucht er sich

beraaBZnziehen , indem er annimmt, dass die Gefassmu.-^^kulatnr

ausser durch Vermittlung des Rückenmarks ancli noch durch

irgend einen der Gehimnerven mit ihrem Centmm verbandeii seL

Die in der ersten Periode beobachtete F¥k'VerUmg8a$mmg
kSnote bedingt sein:

1. Durch eine verminderte Erregung der im Herzen selbst

liegenden Ganglienzellen. Da jedoch bei unsem Yersachen die

Thiere stets noch athmeten resp. bei eintretender Asphyxie sofort

künstliehe Respiration eingeleitet wurde, ist kein Grund vor-

liMiidf'n anzunehmen, dass die vielleicht veränderte Blutmi.schnng

einen verlangsamenden oder sc Iiwachenden Einfluss auf die Herz-

muskulatur gehal)! haben könnte.

2. Es ist erwiesen, dass im Rückenmarke einige Fasern ver-

laufen, die am Halse aus demselben austreten und zum sym-
pathischen Grenzstrange übergehen^ von welchem sie an verschie-

denen Stellen sich als sog. rami cardici nervi sympathici ab-

zweigen. Die Erregungen, welche auf diesen letztem zum Herzen

gelangen, snmmiren sich einfach zu den im Herzen selbst ent-

• stehenden Erregungen nnd werden die Thätigkeit des Herzens

beschleunigen. 1) Da man nach Durschneidnng dieser Fasern meist

eine dauernde Herabsetzung der Herzschläge beobachtet hat,')

dürfte man wohl annehmen, dass diese Fasern in einer beständigen

schwachen Erregung seien.

Um nun die beobachtete Verlangsamung des Pulses zu

erkliirrn, müsste man annehmen, dass im Geliirn eine Lähmung
dieser Fasern erfolge, was doch der früher aufgestellten Hypo-

these einer Reizung geradezu widersprechen würde. Wir stellen

daher auch jede Vermittlung dieser r. cardiaei n. sympath. ent-

>) Fick, Compend. d. Physiol. 1874. pag. 239.

*) ühle-Wagner, Mg. Pathol. 1876. pag. 224.
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schieden in Abrcle; im Gegenthfil müssen wir glauben, dass dio

Xervencentren derselben im Gehirn durch die Embolie erregt,

eher eine Pulsbeschlennigang unterhalten, die jedoch nicht zum
Ansdmeke gelangen kann, weil dnroh die Embolie irgendwo

günstigere und mächtigere Bedingungen für die Pnlsverlang-

ttwinTtg erfüllt wurden.

Die Verminderong der Herzschläge kann, drittens abhängen

yon einer atfirkem Erregung des n. vagns. Dieser Nerv empfiBogt

bekanntlich von n. acoessorius Fasern, die wahraeheinlioh ihren

ürspruDg im yerlängerten Marke haben ; diese Fasern stehen mit

den Hersganglien in Verbindung, und ihre Erreg^g verstärkt

die daselbst befindlichen hemmenden Vorrichtungen. Diese

Erregungen die bis zu einem gewissen Grade unter normalen

Verhältnissen immer vorhanden sind und den n. vagus in einem

beständigen Tonus erhalten, kl^nnen sowohl an Ort und Stelle

der Centren selbst entstehen, wie auch von allen Gegenden des

Cerebro-Spinalorgans auf die Ursprungstellen der Fasern über^

tragen werden.

Es wird daher die Injektion von ()l)literin^iiden Stoffen durch

das peripliere Ende einer Carotis selir geeignet sein, um imdehirn

allenthalben al?J Reiz für die Krregung dii'ser Vagustasern zu

wirken, und zwar selbst dann, wenn ihr Centrum im verlängerten

rke nicht direkt bedeutend alterirt ist , wie denn auch von

vornherein naidi den anatomischen Verhältnissen anzunehmen
ist, dass das verlängerte Mark, da es sein Blut von den aa. ver-

tebrales aus erhält, durch eine Embolie der Carotis nur sehr

wenig, vielleicht gar nicht betroffen wird. Daher erklärt sich

auch wohl, dass wir bei unsem Versuchen ^rotz Einführung einer

grossen Menge von embolischen Substanzen niemals einen voll-

ständigen Stillstand des Herzens herbeifuhren konnten, während

Weber, und Budge solchen in Diastole nach einer starken elektri-

sehen Reizung des vagus auftreten sahen. Um nun die Richtig-

keit dieser Behauptung zu beweisen, machten wir folgende zwei

Versuche.

Eine jnngB Ziege, darch Chloroform and Aether tief betftabt, seigte 9 Hin.

waA Bialegiitf dtr CmHQo im die Guotie eine PoIsmU von on. SS Sdillgen in

F) S c. lind oinen mittleren arteriellen Dmck von 90 min H?. 4 Min später, am
3 Uhr 12 Min. wurden 3 ccm Lycopodinm mit (5 (Iramm (i*/^ Kochsalzliisnnp ge-

mischt, in das Gehirn injicirt, worauf alsbiild der Hlutdruck auf 14«> mm stieg

and die Polsfrcqueuz auf 11 sauk; um 3 Uhr i'J Min., ala das Mauonu ttir einen

Dtnck Yon 160 wm Hg nud 10 Paliachläge notirtc, wnrdeu beide vagi, die vorher

uiQui^uü üy Google
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mthon hUntgAtgi and angeieliBflrt wana , icIimII dorelucludttea. Im

Xomaate wurde der Pols enorm beachleamg^ , m dast er iwiichen 24 and S6
SeUXgon in 5 See. schwankte; der Dnick dag^a wnrde im Lanlb der nfichsten

Hinote noch nra ca. 20 mmHg erhöht, woranf er in sinken begann und diezweite
Periode ihren Anfang nahm. Die Respiration wnrde darauf immer seltner, der Drock
sank bedeotend and die Herzschläge worden schwächer njid nnregelmisais« bis

3 Uhr 25 Min. der Tod eintrat, (cf. Carve HI).

Mindw beweisend, ja flwt widenpreelieiid war der swelte Tenoeh, (eflr. TV.

Oorve) aa einem Ueiaen Haade voa einigea Jalirea aagestdlt, derdarek 0,08 MocpliiuB
und stete Einathmnng von Chloroform in so tiefer Narkose gehalten wnrde, daas d<r
Puls nm 4 U. 48 H. nur 8 Schläge in 5 See. zeigte ; der arterielle Druck da^^n
hetrng 130 mm Hg. Die Dnrchsrhncidung der beiden vagi nm 4 Tl. 50 M. hatte

eine kltMUf Beschleunigung de» l'ui.s*'S zur Folge , lies« jfdooh den Drnck utiver-

äudert. Die 4 Uhr 54 Miu. vorgenommene Jnjektioa vou 4 ccm der bekauntea
Lyco|)odiaai-Mifle]inag bewirkte folgende Störungen:

Palsiahl ia 6 See. Blatdrack

die Curve

4 mir 48 Xia. 8 180

4 , 60 m 18 130 *

4 , 54 m 18 190 9

4 „ 541/2 n 8 205 9

4 „ B5V, n 8 205 m

4 , 66 n 11 800 n

4 n 86", w 11 170 9

4 . 67 m 10 160 9

4 , 671/,, 11 188 9

4 . 58 II 18 188 9

6 n 4 n 11 134 n

chdem jetst wiederom 4ccn obiger Mischaag ii^ieiit wordea i

5 Uhr 5V, Min* 11 140 mm
5 » 6 » 19 176 9

6 n «V, 7 180 9

ß . 7 9 6 910 9

ß » Vk •

» 7 210 9

6 , 9 9 8 220 9

6 , 98 9 12 145 9

6 , 26 9 12—10 125—190 n

5 , 31 n 19 75 n

ß »88 9 19— 8 96-946 9

6 ,84 9 19—10 99—810 9

6 ,86 9 16—18 80-900 9

5 „ 37 n 15—14 66-^120 V

Wir sehen hier trotz Dorchsohneidaiig der beides Tagi eine

Palsverlangsamung eintreten und zwar jedesmal , wenn der

Brack in den Arterien über 175 mm Hg steht ; im Uebrigen aber

seigi der Pols eine siemlich konstante Begelmässigkeit , indem

er zwischen 10 and 12 Sohlfigen in 6 See aohwnnkt Ohne jo-
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BA8TQEN: EiufluM einer diffuen iiirnemboUe. 235

dock die aufgestellte Behauptung widerrufen zu müssen, dass die

Piil.sverüiidrruiigen von einer Erregung de?i Vagusoentrunis ab-

hängig seien, konnte man annehmen, dass ähnlieh wie im Herzen

Xervenenden sich befinden , die bei einer grossen Spannung des

Blutes im Herzen gereizt werden, diese Erregung auf der Bahn
des vagus eentripetal zum Gehirn leiten und von dort durch

Uebertraguüg auf die Vagus- und Gefässnerveucentra sowohl

eine Verlangsamung des Herzens
,
wie auch eine Herabsetzung

des arteciaileu Druckes bewirken, dass — ebenso auch im Her-

zen Nerven-Endapparate liegen, die durch einen Druck von ge-

wisser Höhe erregt werden and diese £rregung direkt auf die

dort befindlichen Hemmangs*Vorrichtungen übertragen. Für diese

letztere Annahme sprechen besonders die gegen Ende des letzten

Vexauohes (von 5 Uhr 26 Minuten bis 5 Uhr 37 Minuten) gemachten

Beobaohtiuigen, dass nach dem Auftreten der Bespiartion8-St5r>

ungen und dyspnoischen Beschaffenheit des Blutes cloniscke und
tonische Krämpfe der gesammten Muskulatur sich einstellten, die

hinnen 5 See. eine Erhöhung des Druckes bis auf 200 , 210 und

sogar 246 mm Hg und eine Yerlangsamung des Herzens bis zu

8 Contractionen zur Folge hatten. Ich könnt» nirgends Angaben
darüber finden und vermag auch selbst nicht zu entscheiden, ob

diese kolossale und fast plötzliehe Drucksteigeruug lediglich die

Folge der Zusammenziehungen aller Muskeln ist, die ihr Gesammt-
blut au.< den Arterien und Venen austreiben, oder ob, was mir

wahrscheinlicher dünkt, gleichzeitig damit ein Krampf der Ge-

fössmuskulatur eintritt und eine zweite Bedingung für die stär-

kere Spannung in der Carotis liefert. Soviel scheint mir aber

gewiss, dass die dyspnoi.^clie Beschrtrt'enheit des lilutes nicht einzig

und allein die Piilsverlangsamung bewirkte, — denn in diesem

Falle müsste dieselbe annähernd gleich sein, - sondern dass

liauptsächlicli die enorme Drucksteigerung die Verminderung der

Herzschläge bedingt. Jedenfalls müssen wir Uermunn ^) Recht

geben, wenn er sagt, dass „die Kenntnisse dariiber bei weitem

noch zu mangelhaft sind, um den ganzen Mechanismus übersehen

SU können."

Die Ansicht, dass die Erscheinungen der sog. ersten Pe-

. riode auf einer £rregung der Gehimmasse resp. der Centren des

vagus und der vasomotorischen Nerven beruhen , wird von den

0 GmndriM 4«r Phydologie, Bwlin 1877. puf. 82.
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236 BAST6EM : Einflass einer diffaeen Hirnembolie.

meisten Physiologen getheilt, indess nnr wenige, wie SehiJ^t Mo'
Icschott, Arloing nnd Tripier^) dieselben für eine paralytische halten«

Es ist nämlich durch zahlreiche Versuclie erwiesen, dass das

Aufhören des Blutzuflusses in den Organen immer zuerst ein

Stadium der funktionellen Erregung hervorruft. — Ciuirrot hat

auf die ( 'ontrakturen aufnieiksara gemacht, welche in den Glie-

dern nach Obliteration ihrer aa. nutritiae auftreten und VuJpian -)

hat beobachtet, dass nach Jnjectionen von Lycopodium gegen

das Rückenmark heftige Convulsionen der hintern Extremitäten

erfolgen; in Analogie dessen darf man wol schliessen, dass durch

Embolien auch die höher gelegnen Theile des Nervensystems, also

da« Gehirn, in ein Stadium der Erregung versetzt werden können.

Wir haben oben gesehen , daas auf diese erste Phase der

funktionellen Erregung Verändernnu^en auftreten, die geradezu

entgegengesetzter Natur sind, nämlich Vermmdenmg ä€B BlMtd$^iick9

und Bescldemigung des Uersens bedeuten.

Was er^e betrifft, so könnte dieselbe bedingt sein 1) von
einer Vermindrung der Blntmengen. Man^önnte sonSchst denken,

dass bei nnsem Versnoben während der langen Pause , die zwi-

schen Aufsnohen der Carotis und Auftreten der Erscheinungen

der zweiten Periode liegt, ein bedeutender Blutverlust entstan-

den sei; doch war dies durchaus nicht der Fall, da jedes bln-

tende GefSss sofort unterbunden und die Wunde einige Zeit mit

kalten Schwämmen oomprimirt wurde. Unwahrscheinlich ist fer-

ner, dass in der Zeit der Erregung durch die Gontraktion der

Arterien das Blut grösstentheils in die Venen getrieben und hier

zurfickgehalten wurde.

Die Druckverminderung könnte 2) abhängig sein von einem

Schwächerwerden der Herzkontraktionen, die dann Hand in Hand
ginge mit ihrer Hesclileunigung. Ks ist allerdings nicht ganz

zu leugnen . dass di«' durch die .Injektion hervorgerufenen Stör-

ungen der Resj)irati<)n eine allniäliliclie Vermehrung der Kohlen-

säure resp. VeriiiiiuhM'ung des Sauerstoffs im Blute nuthwendig

herbeifüliren und dadurch secundär die Funktionsfähigkeit des

Herzmuskels herabsetzen werden. Dies wird selbst dann nicht

ganz vermieden werden können, wenn künstliche Respiration un-

terhalten wird , da eine solche den individuellen Verhältnissen .

1) Costrllmt 4 Is phyt. d. n. vsgnM (Anh. d. PhjiioL 1871).

t) Le^ Mir Im TOt.-iMt. t II, pac. IM»
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BASTGEN : Eioflna datr diflum Hinembolit. S87

der einzelnen Versuchsthiere nicht genau angepasst werden kann
Immerhin aber dürfen wir diesen Faktor der Druckverniinderunp^

nur sehr gering anschlagen, da wir bei der Aaakultation keinen

Nachlass des Herztonus beobachten konnten.

Endlich 3) kann die in Rede stehende Veränderung ihren

ünmd haben in einer VergrÖssemng des Strombettes. Erweitern

sich nämlich sämmtliche Arterien und Venen im ganzen Körperi

so sinkt der arterielle Blutdruck. Denn erstens werden durch die Er-

weitrung; der G^fSsse die Widerstände in der arteriellen Strombahn

yerminderti wodurch das Missyerhältniss zwischen der in der Zeit*

einheitaus denArterien austretendenund in dieArterieneintretenden

Blntmaase und folglich anch der Drnek des Blntes in den Arterien

Terringert wird; femer werden die weiteren Ckfössen in ihren

geräumiger gewordenen Bahnen eine grosse Blntmenge znrftok-

halten mfissen, welche nicht mehr zum Herzen zurückkehren

kann lud so der Blntcircnlation entzogen wird. Abgesehen

endlicli von der bestSndigen Bewegung des Blntes nnd der Un-
gleichheit der WiderstSnde in den einzelnen Tbeilen der Strom-

bahn, können wir das ganze Gefasssystem als eine geschlossene

Flüssigkeitssäule betrachten, die in Folge der Spannung der Gefäss-

wande zu gewissen Zeiten einem ganz bestimmten Druck ausge-

setzt ist, welcher Druck sich auf alle Theile gleichmässig zu

vertheilen strebt und die Resultante aus allen auf die Flüssig-

keit mit verschiedener Kraft wirkenden Druckwerthe ist. Wird
ein Theil dieser Kräfte in Folge derRelaxation der Gefässwände

geringer, so wird nach einem bekannten (lesetze der Mechanik

der Druck im Innern der Flüssigkeit ebenfalls vermindert. Soviel

bis jetzt aber bekannt ist . gibt es keine eigentlichen nervi und

musc. dilatatores , deren Einrichtung der Art sein müsste , dass

sie durch ihre Contraktion die Erweitrung des GetasjRlnmena

bewirken könnten« Wir müssen also den Grund der inRede stehen-

den Beobachtung in einer Veränderung der bereits geschilderten

Qefassmuskulatur suchen und zwar in demAufhören nicht allein

jenes Tonus, der durch die Erregung der ersten Periode bewirkt

wird, sondern auch desjenigen, der stets unter normalen Ver-

hSltnissen Torhattden ist. Wir schliessen daher, dass diese zweite

Fhaee von StSmngen bedingt ist durch eine Paralyse des Ge-

fissnerveneentnuns; die Leitnngshahnen desselben jedoch , das

Bückenmark nnd der Sympathions, werden dnrch die Embolia

nicht alterirt» wie anch die glatten Muskeln der Arterien nach
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888 BASrOKN: Biaflnn eiaer diAwa IWniMalxliit,

wie vor erregbar bleiben, voransgesetzti dass die Respiration

fortbesteht. In der That beobacht(.>ten wir denn auch bei dem
pag. 232 beschriebenen Venache folgendes: 5 Minaten na^h der

Injektion, der 6 ccm Lycopodinm-Mischiingy also zn einer Zeit,

wo nach den früher gemachten Beobachtungen wohl die zweite

Phase der Störungen begonnen haben mnsste, ftbten wir durch

Anfressen von kalten Schwfimmen aufs RückenmaiA för knrae

Zeit einen Beiz aus, wobei sofort der Druck in der Carotui um
dnige mm stieg, zum Zeichen , dass die GtefSsswSnde sich etwas
contrahirt hatten; da nämlich durch Curare die willlcürliclMn

Muskeln gelähmt waren, ist es nicht statthaft, anzimeliiBeii,

dass diese Vermehrung des Druckes durch die Contmktion
der Muskeln bewirkt wurde, welehe das in ihnen enthaltene

Blnt auspresste und in die grossen Arterien trieb. Diesen

Versuch wiederholten wir noch viermal während der folgen-

den 20 Min., wobei wir joilesmal dasselbe Resultat erhielten.

Wir dürfen daher wohl mit Keelit behaupten, dsss die Vermin-
«lerung des Druckes in den Arterien die Folge einer durch die

Embolie bedingten Paralyse des (xet assnerveneentrums ist.

Was nnn die zweite Veränderung der Herzpulsation , näm-

lieh ihre BcschleuniijHny betrifft, so könnte dieselbe abhängen

1) von einer Verminderung des Reizes, der den Herzganglien in

der Zeiteinheit zuHiesst, mag derselbe uun im Herzen sell)st ent-

stehen oder auf den Bahnen der r. cardiaci n. sympath. vom

GIchim aus hingeleitet werden. Doch ist darüber zur Zeit noch

keine entscheidende Antwort zu geben. Nach Fkk >) soU die

Periodicität der Erregung des Herzens wahrscheinlich dadurch

bedingt sein, dass ein bestimmter Reiz stetig auf die Ganglien

des Herzens einströmt, dass aber hier Hemmungs-VoirichtuDgen

sind, welche den Reisstrom gleichsam aufstauen, ao dass er sich

in einselnen Schlägen entladen muss. Ein solcher Apparat wird

also, voiausgesetit, dass die Hemmungs-Yonichtnngen dieselben

bleiben, um so häufiger Entladungen geben, je mehr Beis in der

Zeiteinheit zur Wirkung kommt Darüber aber, worin eigentlich

dieser Reis für das Herznenrencentmm besteht und welcher Art

derselbe ist, haben wir bis jetzt noch keinen Anfeehluss. Es

ist uns daher auch nicht möglich, mit Sicherheit anzugeben, ob

und in wieweit die in Rede stehende Beohaohtnng die Folge

1) Coiupuud. a. Physiol. 1874. pag. 238.
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BASTGSN: UbAim flatr difhMn Hifnomboli». 2d9

«iüfir Yemehnuig d«r Henreise ist Jedenfalls aber dfirfen

nur aanelmieii , dass das Blat bei beständiger Respiration mit

Eintritt der zweiten Periode der StSmngen noch nicht so

hochgradig yerfindert ist, um eine so bedeutende Pnlsbeschleu*

niguDg erUitrett sn können.

Die Erhöhung der Pulsfrequenz kann 2) bedingt sein durch

das Aufhören des Reizes , der für gewöhnlirh vom Gehirn aus

auf der Bahn des n. vagus den Hemniungsvorrichtungen des

Herzen s zufliesst. Es ist nämlich durch unzählige Versuche

bewiesen, dass Durchschneiden der beiden vagi unmittelbar eine

Vermehrung der Contraktionen zur Folge hat. Man könnte

glauben , dass die Leitung durch die Embolie irgendwo unter-

brochen and es daher unmöglich sei, dass die Erregang, ob-

gleich im Vagns-Centnim vorhanden, zum Herzen gelangen

nnd dort hemmend wirken könne. Doch widerspricht dieser

Annahme eine Beobachtung, die wir bei den pag. 223 und 234 be-

schriebenen Versuchen machten: Wenn wir nämlicrh nachDurch-

schneidnng des yagus dessen zum Herz führendes Stück reizten,

trat jedesmal eine Verlangsamung des Herzens ein, die wieder

nachliess, sobald der Beiz zn wirken anfhiJrte. Indem dadaroh

bewiesen wurde, dass der vagus noch funktionsföhig ist,. können

wir nun mehr eine LShmung, einen paralytischen Zustand jeites

Centrums als die Ursache unserer Störung ansehen.

Die in den letzten Minuten des Lebens wieder eintretende

und allmälig bis zum Tode zunehmende Verlangsamung des

Pulse.s ist nicht die Folge einer erneuten Erregung des Vagus-

centruras, sondern lediglich verursacht durch die Ernährungs-

störungen, denen das Herzgewebe dadurch ausgesetzt wird, dass

das Blut, wegen des durcli den geringen arteriellen Druck bedingten

langsamen Strümens, nicht meiir hinreichend decarbouisirt werden

kann.

IIL Worin besteht eigetitlich der Beiz für die Storun§en der Ge*

foBsnervenr md Vagmseentra^

Um diese Frage beantworten zu können, ist es nöthig, zuerst

einen Blick auf die Art und Weise der Gefässvertheilung im Ge-

hirn zu werten. Dasselbe wird bekanntlich von 4 grossen Arte-

rien mit Blut gespeist, den beiden a£L carotidea int und verte-

biales , welch' letztere nach ilirem Purchtritt ins Bückenmark
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240 fiASTQKN: Einflius einer AUham HixnemboUe.

am hintern Ende der Varolsbriicke sich zur a. basilari.s vereini-

gen, iini wiederum an deren vorderem Ende sich in die aa. rom-

municantes posteriores mit den aa. carotides int. in Verbindung

zu setzen, die selbst durch Vermittlung ihrer Aeste, der aa. corporis

callosi, deren aa. communicant. anter. mit einander anastoniosiren.

Auf diese Art wird der sog. circalas arteriosus Willisii gebildet»

der das chiasma, tuber einerenm und die Corpora mamülaxia ein-

scliliesst nnd bestimmt ist, bei etwaigem Verschluss einer der

grossen zuführenden Arterien das Grphim vor Blutleere zn be-

wahren. Doch wie dieVersache von Heubner <) gezeigt haben, welche

Angaben einige Zeit später von Dwret^) bestätigt worden , ist

di^r Gefasskranz, vom Herzen gerechnet» durchaus nicht die

letzte Bahn, innerhalb deren ischämischen Gebieten auf col-

lateralem Wege Hülfe geleistet werden kann. Wir müssen hier

zwei Bezirke anterscheiden, die darchzwei ganz difPerente Modi
der Verzweigung der Hanptstämme in kleinere Stämme chsrak-

terisirt sind : den Basal- and Eindenbezirk. £rsterer geht soweit,

als die Hauptstämme über weisse Substanz der Basis hinlaufen,

letzterer beginnt, sobald sie aaf die Hirnrinde oder vielmehr auf

die sie überziehende äusserst gefässreiche pia mater übertreten.

In ersterem gehen die Gefässe ab. etwa wie die jungen SehÖsslinge

an dem Fusse eines Baumstamnu's, nur in vielmehr dem rechten

sieh näherndem Winkel, in letzterm verzweigen sie sieh wie die

Aeste des Stammes. In ersterm treffen sie nach kurzem Verlauf

auf ihre Ernährungs-Gebiete und haben jede ihren besondern

Bezirk al?* Endarterien ; in letsterem münden sie zunächst in ein

feines Kanalnetzwerk, von dem ans in völlig anderer Richtung

erst die capillären Gefässe in's Gehirn eintreten. Im Rindenbe-

zirk verzweigen sich also die von den Hauptstämmen abgehenden

Aeste zuerst im Subarachnoidealraum
,

später in der pia selbst,

gablich, ihre Zweige iüerbei natürlich fortwährend vermehrend,

und sind diese innerhalb der pia etwa millimetergross geworden, so

commonicirt der Gefässbaum der einen Arterie durch die man-

nigfachsten Aeste mit dem Gefössbaume der andern; es bildet

sich so ein über die ganze pia verbreitetes Netz, dessen einzelne

Bühren also von allen Arterien her versorgt weiden künnen, so-

1) Die laetifche Erkrankong der Hirnhantarterieu, Leipzig löT i. pag. 170 IT'

>) Recherches anatonu aar la circalat. do l'eaoepiiale. Arch. d. Phjr^ioL

1874. II ter. TLJai.paf.6iC
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wie v'on diesem Netze auch Flüssigkeit in die grossem luihren zu-

liickzutreteii verma<(. wenn dureli Verstopfung u. s. w. <lie Druck-

verliältnisse sich ändern. Von diesem Netze zweigen sich nun

wieder kleinere Getasdbäumchen ab die immer noch in der pia

bleiben, also noch parallel der iürnoberüäche yerlaofen und erst

von diesen gehen nachher in senkrechter Eichtnng die capilhiren

Gelaase in die Hirnrinde ein. Niemals aber wird von dem Ge-

filasnets dieser Rindenpartien des Gehirn's und der Markweisse

auch nur ein einziges Gefässnetzchen im Mittelhirn versorgt,

sondern das Mittelhim und die grossen Hirnganglien erhalten

ihr Blut aus den Zweigen, die unmittelbar hinter dem circ. arter.

Willis, von den panptstammen abgehen, so lange dieselben über

weisse Substanz verlaufen, also noch nicht in den subarachnoi-

dealen Raum eingetreten sind. Und zwar gehen diese Zweige von
ihren Aeaten in rechtem Winkel ab nnd haben dann keine Anasto-

mosen mehr mit einander, so dass jedem dieser kleinen Gkfäss-

chen ein abgegrenzter Bezirk innerhalb der Ganglien zukömmt
in der Art, wie die Milz- und die Nierenarterienästo derartige

ündbezirke versorgen.

Fragen wir nun nach der Art des Reizes , der bei unsem
Injektionen die Störungen ])e\virkte. so müssen wir zuerst die

Tt^niperatur der injlcirteii Fliissl«jkeit berücksichtigen; denn es

i^teht fef»t, dass die Kälte, wie sie äusserlicli a[)plit irt eine Anä-

mie der Haut hervorruft, ebenso und noch vielmelir auf die Ar-

terienninskuUitur und deren Nerven einwirkt und einn starke

Contraktion ihrer Wände verursacht. Wir hatten jedoch bei

unsern Versuchen stets die Flüssigkeit vorher im Wasserbade
anf Bluttemy)cratnr erwärmt und dürfen daher diese erste Art

des Reizes ausser Acht lassen. Damit ferner die Injectionsraas.se

keinen chemischen Reiz ausüben könnte, — denn es wäre immer-

hin denkbar, dass reines Wasser einen solchen auf die empfind-

lichen Gehirnzellen ausüben könnte, — wurde eine 6^/00 Kooh-
aalzlösoBg benutzt, da solche den thierischen Geweben am we-

nigsten nachtheUig ist. Auch die directe mechanische Erregung
der betrefPenden Centra im Gehirn ist nicht anznnehmen etwa in

dar Art, dass die obUterirenden Stoffe unter einem ziemlich star-

ken Druck plötzlich in den sich verengenden Gefassen eingekeilt

wQrden and dadurch eine £rschiltterang des Gehirns hervorbräch-

ten, die für jede einzelne Embolie zwar gering, aber durch die

g;roB8e Menge derselben immerhin eine betirächtliehewerdra könnte.
T«rt«ia. d«r pkyMni. Qm, S. r. XV. Bd. |0
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Es bleibt uns daher niclits anderes übrig als die Ursache d*'V

beobaehteten Erscheinungen in Störungen der Circulation zu

suchen, die durch unsere Injektionen sowohl im Basal- wit* au<^b

Kindenbezirk hesvorgerufen wurden. Die Lycopodiura-Sporen von

ziemlich rundlicher Gestalt, die sieh ein wenig dem Tetraeder
nähert, und einem mittleren Durchmesser von ca. 26—30 Micro-

millimeiem , durchströmen zwar einzeln sehr leicht die mittel-

dicken und kleinen Arterien , können aber die Capillaren nicht

durchwandern, da letztere im Gehirn höchstens einen Durchmes-
ser von 8 |i haben. Es wnrden also in nnsem Versuchen eine

zahlreiche Menge Embolien künstlich geschafPen, theile aller-

kleinste sogenannte capilläre, insofern die Sporen einzelii in die

Gefössverzweigongen eindrangen, theils gröberoi umfangreichere,

wenn viele Sporen mit einander verklebt ein grösseres Aest-
chen verschlossen. Den Hirngebieten des Basalbesirks^ die

diese Arterien versorgen, kann von anderwärts kein Blut zu-

strömen, da ja ihr einziges Zuflussrohr verstopft ist. Durch die-

sen plötzlichen Schlnss der Gefftsse wird den nervösen Elemen-
ten die Zufahr des arteriellen Blutes abgeschnitten, was sofort ihre

Funktion aufs schwerste beeinträchtigt. In der That sprechen

dafür, dass die Auiiniie es ist, welche l)ei unsern Vers\iclien auf

die Vagns- und Gefässnervencentra störend einwirkt, die von

S. Malier '
) in Prag angestellten Experimente. Genannter Forscher

hat nämlich durch Unterbindung sämnitlicher zum (Teliirn tuli-

rendcn (Icfasse l>ei KaninditMi eine totale Anämie des (Tchirn s

hervorgerufen und darauf eine btMleutende Steigerung des arte-

riellen Druckes constatirt. ähnlich wie auch wir dieselbe beobach-

teten. Ferner hat Brown- Scquard -) gezeigt, dass die Ligatur der

a. mesenterica genügt, um in den Eingeweiden heftige Contraktio-

nen hervorzurufen, und lange Zeit früher hat Hallt r si hon eine

ähnliche Erscheinung nach Unterbindung der Bauchaorta be-

schrieben.

Aber auch der Eindenbezirk ist bei der Frage nach den

Ursachen der geschilderten Vorgänge nicht ganz gleichgiltig.

wiewohl die Centra des Vag^ und der Gefässnerven im Basal-

besirk liegen. Zwar sind die capiUären Embolien an der ganzen

i) S. Mayer, loe. eil

*) ExperiiMiital MMareh. applied, etc. 1868.

>) Vebw di« Bevegniif dM BIvtes 1758.
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Convexitiit de.s (Teliirns für uiis»»rn Fall wenifj^fr wii-liti*^. ohfj^ltiii;!!

iiirii hier nicht ganz zu leugnen ist. dass. ähnlicli wie Geniiiths-

be\segun|:^pn von ihrem hrdier im Gehirn gelegenen Sitz auf das

Herz und liie Gefässwände einwirken, so auch Circulations-Stor-

ungen iu jenen Theilen den Puls und Blutdruck beeinträchtigen

können. Ein Theil der Sporen, in grösserer oder kleinerer Menge
mit einander verklebt, wird im Anaatomosen-Netzwerk der pia

mater und des Sabarachnoideal-Haumes , ja vielleicht schon

froher in einigen der grössern Arterien-Stämmchen sich einkeilen

and eine Druckschwankung. hier in negativem, dort in positivem

Sinne hervorrufen, die ihre Wirkung aufs Gehirn nicht verfehlen

kann. Es wird nämlich einen Moment nach der Verstopfung

noch die centrifugale Blntbewegnng fortgehen, es wird in den
Arterien, Capillaren und kleinen Venen so lange noch das Blut
aich bew^en, als die Spannung daselbst höher ist, als in den

grossen Venen. Da nun kein Blut nachrückt, so entleeren sich

die betreffenden Gefuse und der Pia- und Gehimbezirk wird einen

Moment lang bleich werden. Aber nur einen Moment, denn hier

kommt eben der Umstand in Betracht, dass wir es mit einem

Kanalnetzwerk zu thuen haben welches von vielen Zuflussröhren

gleichzeitig versorgt wird. Bei Verstopfung einer solchen Röhre
wird deren Lei.stuiig alsbald von der andern übernommen. Denn
mit der Verstopfung einer Arterie muss in den übrigen Arterien,

namentlich derselben Seite eine collaterale Drucksteigerung ein-

treten. Diese wird zu einer verniebrten Spannung auch in den

betretienden Piabezirken, viel leicht auch den zugebürigen Hirn-

bezirken führen, aber sich eben dadureh rasch ausgleichen . dass

dieselbe die neue Leistung mit übernimmt . den von der ver-

stopften Arterie im Stich gelassenen Pia- und Hirnrindenbezirk

Diit Blut zu versorgen.

Wichtiger aber als diese kurz dauernden Druckschwank-
ungen sind für uns die Hyperämieen in Folge der zaiilreichen

papillären Embolien in beiden Bezirken. Dadnrcli n<ämlich, dass

sehr viele der kleinsten Haargefösse verstopft und für den Blut-

strom undnrchgängig werden, werden die Widerstände an einem
Theile der arteriellen Bahn bedeutend vermehrt; die nothwendige
Folge ist, dass in dem ganzen, dem linken Herzen zugelegenen

^«ifiunsystem, also sowohl in dem Anastomosen-Netzwerk der Pia
wie auch in den grosseren Arterien eine beträchtliche Erhöhung
^ Blutdruckes und eine üeberf&llung der Q-eflässe entsteht, die
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nun ihrerseits sofort din in den perivaskulären und ppicerebralen

Räumen hetindliche Lymphe zu verdrängen suclit. IJieteii nun

auch die Subaraehnoideal-Räunn' und di»* in Vt-rbinduiig; damit

stehende Rüekgratshöhle ein Cavum von erheblicdier Grösse dar,

in weh lies die Lymphe entweichen kann, so ist doch der Druck,

aut' den die Cerebrospinal - Flüssigkeit gebracht werden kann,

ohne die Circolation im Gehirn EU störetti ein nur geringer und
daher bald erreichter.

In nnaeren Yersnchen, in denen eine grosseMenge obliteriren-

der Stoffe injicirt wurde, dürfte es sehr wahrscheinlich sein, dass

die Lymphe nicht hinreichend Platz schaffen konnte fßr die sich

erweiternden G«fösse, vielmehr dass sie selbst nnter einen ziemlich

hohen Druck gesetzt wnrde und nach allen Seiten hin sich

gleichmSssig yertheilend, am meisten die Venen und dünnwan-
digen Capillaren beeinträchtigte. Denn da das G-ehim selbst

nicht zusammen gedrückt werden kann und die das Gehirn ein-

schliessend^'u Knoehenwände einer Ausdehnung noch viel weniger

fällig sind, wird der in <ltMi Arterien und Lympliiä'umen herrschende

Druck nur an jenen St^lh^n sieh ausg/uleir-hen im Stande sein, wo
dt'r mittlere Druck gei inger ist. Da nun nach physiologischen

Gesetzen der T^lutdrudc den Arterien zu dn\ Venen immer
niederer wii'd . so wertlen geradt* die ('\tpillaren und Venen es

sein, die. einer ('oni})ressi(>n mx h fähig, jt^tzt zusaunnengedriickt

werden. Aehnlieh wie bei den .Incarcerationen der Hernien nach

der besonders von Lossni vertheidigt^'n uml dun h Experimente

erläuterten J^rklärnngs-Methode das zuführende Darm.stück selbst

die Ursache ist für die Verstopfung resp. Zusanimensehnürung

des abfuhrenden Rohres. f?o auch selien wir hier, dass die strotz-

enden und stark überfüllten Arterien .*^ich selbst die Thore ver-

engen, und schliessen, durch welche ihnen Erleichterung geschafft

werden könnte. Mag nun auch immerhin der hohe Druck schon

an und für sich die Funktionen des Gehim's stören und beein-

trächtigen, der grosste Schaden erwächst ihnen aus dem Mangel

an sauerstoff^ichem Blute, das die Capillaren nicht mehr durch-

strümen kan|i. Daraus dürfte die Störung abzuleiten sein, die

wir beobachteten. Die acute Herabsetzung und Hemmung des

Kreislaufs im Schädel ist der Reiz für das vasomotorische wie

das Vagus-Centrum.
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der Ourven.
(cCr. pag. 224. II. Versuch.) Sine junge Ziege, ca. 4 Wochen alt, hfttte 12

Baeh der ZaUmniaong der Garotii, mn 10 Uhr 11 Min. eine Palssahl

von OL 860 und einen arterieUen Draek Ton 70 mm Hg — 10 Uhr
19 Min. Injektion von 16 oem von Aqn. fönten, nnd Ol. olivw. C^:l)>

von 300 ß.

a-b lOh 11 m Palu 250 Dnick in der Carotis =t 70 nun Hg
c-d 10h 20 m » 150 n 9 9 lt>0 , ,
e-f luJi 201 2 m n im n n l«>o „

g-ii lÜl« 21 m n » » n 215 „ „

i-k 10h 2lVa m « 816
II n 180 , «

l-n 10h 88 m n 240 n n 9 90 . .

n—

o

m 881/, n n 268 n 9 9 86 , .

p-q IQh 26 m • 270 w 9 9 ^ 9 9

tla. cfr. pag. 884. III. Versnch. Eine junge Ziege, ca. 4 Wochen alt nnd 4,6 kl schwer,

liatte 6 Uhr 35 Hin. nach Verschlicssang der Carotis eine Palssahl

von 15 Schlaffen in 5 Secnnden , nnd einen art. Drnck - mm llf:.

5 Uhr 50 Miu. Injektion von 4 ccm Kmnlsion ans iSeü'euwasser nnd

Olivenöl. 30« R.

a—b ö'i ;50 m Puls 15, arter. Druck = G5 mm Hg
c—d 51» 50 m „ 15. „ „ 100 „ „

e-f 6b 61 m „ 14. „ „ 130 „ ,

g-h 61168 m , la , , 140 n 9

i-k «tf Om , «. , , IflO , ,

1—m eh 10 m , 18. « „ 180 , ,

11h. Um 6 Uhr 27 Hin. wurden wiedemm 6 ccm der gleichen Ennlsion

mit stftrkerm Dmcke iiijicirt; wir beohaehteton:

Gli 28 Pnls 0 arterieller Druck s 170 mm Hg
7-8 6h 30 m n 19

II • 206 9 9

c-C Gh 32 m n 26 9 9 140 9 9
6h 35 m n 27

»» n 95 n 9
6b äG m n 16 n n 65 ' n 9

t

—

% eh 37 m 9 8 it » 60 9 9

6b 37Vi 9 6 9 II 26 9 9

III. cfr. pag. 233 nnd 234. Eine jnnge Ziege seigte 3 Uhr 14 Hin. einen Dmok von

90 mm Hg in der Carotis nnd eine Pnlsfreqnenx von 22 Schlägen in

5 See. 3 Dir 1h Miti. lujtM tion von 3 ccm LycopodiOB* Hisehnng;

3 Uhr 19 Min, Durchschin'idunfr beiiler Vagi.

a~b 3h 14 m Pnls 22 art. Dmck 90 nun Hg
c-d 3h I8t/^ m , 11 „ „ 140 „ ,

e—f 3h 19 m „ 10 „ „ 160 „ ,

g-h 3b 19V4 m „ 24 „ „ 170 „ „

i-k 8h 20 a . 24 , . 190 . ,
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IV. efr. pag. 284. Verracli an einem kleinen Hnnde mit 180 mm Hg. Drnok
in der Carotis and 8 Pnlseoliligen in 6 See. — 4 Ühr 50 Minuten
Dorchschneidung der beiden Vagi. 4 übr 64 Min. Iqjeetion von 4 ocm
Lycopodiom-Miiichnng.

4b 49 m Pnle 9 arter. Dmok 130 mm Hg
c—d 4h 54 m 1 12 » n

e—f 4h 55 m
T)

H n 205 «

g—h 5h U m
II

12 n 1»
138 r

i—k 6k 6 » IS « N 140 » n

1—m 6k «/t m n 7 S 180
1» u

n—0 6l> 7 n 6 » 810 »

p—q 6I> 9 « 8 » II 820 »
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Heber die Eiiwirkaog 4e8 Lichtes «if deu

Narciiaatiettüiiilliis.

Von

A. ZIMMERMANN.

Die Bnitknuspen von Harcliantia nnd Lnnularia sind be-

kanntlicli vollkommen symmetrisch gebaut, und es ist bei ihnen

lediglich von Süsseren Agentien abhängig, an welcher Seite die

Wurzelhaare auswachsen. Ihr Thallus ist hingegen dorsiventral

und besitzt eine anatomisch ganz verschiedene Ober- und Unter-

seite, v<»n denen die erst'^re dureh die eigentliiiiiiliclien Spalt-

öffnungen, die letztere durcli die Wurzelhaare und hlattähnliehen

^rebilde hinreichend eliarakterisirt ist. Es wird je(U)( h auch hei

ihm, wenn er ans der lirutkiiospe hervorwächst, nur von äusseren

Factoren bestinniit, welche Seite zur Ober- und welche zur Unter-

seite werden soll.

Es ist nun die Aufgabe der vorliegenden Arbeit, nachzu-

weisen, in wie weit das Lieht bei diesen beiden Vorgiijigen mit-

wirkt. E.s ist zwar bereits im Jahre 1871 eine ausführliehe Uuter-

**uchung über diesen Gegenstand von W. Vfcffvr veröffentlicht');

aber ich glaube nach meinen Experimenten die Angaben FfeJfer^B

betreffs des ersten Punktes wesentlich erweitern zu müssen; be-

züglich des letzteren kann ich dieselben jedoch nur durch ein

ebenso einfaches als beweisendes Experiment bestätigen.

Um nun zunächst das Answachsen der Wurzelhaare cn be-

sprechen, so glaubt Ffefer xu der Annahme berechtigt xu aeiui

*) Arbeit, d. bot. Inst. z. Würzbnig. Bd. I. Heft 1.
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dass dasselbe nur insot'crn vom Lichte abliängip; sei, als im Dunk-
len AVurzL'lhaare entweder gar nicht oder nur sehr spärlich ge-

bildet werden. Die Seite, auf der die AVurzelhaare hervorwachsen,

soll nur ilurcli die Lage im Verhältniss zum Erdradius und durch
die Berührungsfläche mit festem Körpern bestimmt sein, und
zwar in der Weise, dass (, natürlich unter Voraussetzung der
unentbelirliehen Entwickelungsbedingongen^) aaf der dem Erd*
mittelpunkte zugewandten Seite sich unter allen Umständen
Wnrzelhaare bilden , während andauernde Berührung mit einem
soliden Körper aach auf der demZenith zugekehrten Seite Wurzel-
haare hervormfen kann. Bezüglich des letzteren Punktes hebt

Pfeffer dann noch ausdrücklich hervor, dass Gontact mit Wasser
niclit in derselben Weise wie der mit einem festen E5rper wirkte

Diese Angaben glaube ich nun dahin eorrigireu zu müssen,

dass nehm (hr SrhwerJcraft und der Ctmtnrtirirhunff (uk/i dns L(<lif

einen hrtrdrfitJiihen Kinßuss auf das Ausiearhsen der Wnrze/l/a'irr

ausiiht, was, wie gesagt, von l'Jejjcr auf das Bestimmteste uegirt

wird.

Die Experimente, durch die ich die Ki<'htigkeit dieser Be-

hauptung unzweifelliaft glani)e beweisen zu kininen . habe ich

einfach in der Weise angestellt, dass ich Brutknospen in soge-

nannten Krystallisirschalen auf Wasser schwimmen Hess, und
diese theils nur von oben, theils nur von unten beleuchtete.

Letzteres wurde dadurch erzielt, dass ich diese Schalen auf einen

aus Draht geflochtenen Dreifuss stellte und einen kleinen Spiegel

darunter und einen grösseren unter geeic^netera Winkel davor

legte. Alles Licht von oben wurde dabei durch einen Cylinder

aus schwarzem Papier, der die Oberfläche und die Seitenflächen der

Schale umgab, abgehalten >). Auch wurden diese Versuche um eine

grösstmögliche Helligkeit zu erzielen, alle an einem geöflbeten

Sfidfenster ausgeführt Die nachherige Prüfung der Brutknospen

musste, da es mir besonders auf die ersten Anlagen ankam,

') Eine ihnlicbe Methode wurde zwar anch bereits von Pfeffer anf;«'wandt

(cf. 1 c. p. 87), aber nnt panz andt-ren Rcsaltatcti. DtTririind dif>i«r Verschied.-n-

• h'-it 'liirfte vielleicht darin zu snchen nein, dass der >?entunt«'. Autor mit zu s. hwatliera

Lichte operirte. Wenigatens glaubt »ich Herr Prof. Dr. J» v. Sachs, nach einsr

mfladlich«n Hittkeflang , aaf das Bestiminteate su erinneni, dast jedenfklli der

grftaat« Theil aaiiier Yertiiolia an daii NordfeiuterB d«a bieaigan LaboratoriiUBS

anagefUirt warde.
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aimmtlicli mit dem Mikroskope vorgenommen werden , und swar
geschah dies, um die Brutknospen leicht umdrehen zu können,

stets in der Weise, dass ich dieselben zwischen 2 Deckgläschen

legta Um die individnellen Yeraohiedenheiten zu eliminiren,

worden natSrlich stets eine grösse Ansahl von Bmtknospen bei

jedem Versnche verwandt.

Es ist nun klar, dass wenn die ^«^er'sohen Angaben richtig

ssin sollen, es ganz gleichgiltig sein muss, ob ich nor von unten

odsr nur von oben Licht snliess, dass dann stets — wie dies

auch von Vfeffw behauptet wird (of. die Anmerkung) — nur auf

der Unterseite Wnrselhaare hervorwachsen dürfen. Dass dies

jedoch keineswegs der Fall ist, mag ans folgenden genaneren

Baken hervorgehen:

Am 19. Mai wurden zahlreiche Brutknospen bei kaltem,

aber klarem Wetter unter Mittag in der beschriebenen Weise
auf Wasser gesetzt, und zwar so, dass sie nur von unten her

Licht erhielten: narli 21 Stunden wurde dann an 12 derselben

die Zahl der ausgewaehseiien Wurzelbaare festgestellt, diese er-

gab in Summa 39 auf der Uber- und 4 auf der Unterseite; es

hatte also im Mittel jede Brutknospe 3.3 Wurzelhaare auf der

Ober- und 0,3 auf der Unterseite gebildet. Nach 10 weiteren

Standen gaben lO andere im Mittel auf der Oberseite die Zahl 9,

anf der Unterseite die Zahl 2,2 und endlich nach 22 weiteren

Standen 11 andere ebenfalls im Mittel 9,5 auf der Oberseite und
2,9 anf der Unterseite.

Ein ähnliches Besultat ergab ein am 20. Mai angestellter

Versuch^ nur w^r während desselben der Himmel nicht so klar

Bnd namentlich am folgenden Tage ganz dicht bewölkt. Es
wurde hier aber noch insofern ein Controlversuch angesteUti als

ich andere Brutknospen ans denselben Körbchen von unten ver-

dankelte und von oben beleuchtete* Bei diesem Versuche hatten

n«eh 24 Stunden von den letsteren 29 im Mittel 6,8 Wurzelhaare
Auf der Unterseite auswachsen lassen, und nur eine hatte auch
auf der Oberseite Wurselhaare gebildet: diese hatte 13 auf der

Unter- und 4 auf der Oberseite. Von denen dagegen, die von
luiten beleuchtetf von oben aber verdunkelt waren, hatten 16 im
llitfcel 2,7 auf der Oberseite und 2,3 auf der Unterseite gebildet

Um nun aber noch darüber ins Klare su kommen, in wieweit
bei den bisherigen Versuchen die Dunkelheit der Nacht mitgewirkt
batte, wurden am 25. Mai schon um 4 Uhr morgens wieder^ in
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derselben Weise eine grosse Anzahl von Brutknospen ausgesät

und dann noch an demselben Tage zwischen 7 und 8 Uhr Abends
untersucht. Da die Temperatur an diesem Tage bis auf 25 C.

stieg, war es in der That auch schon möglich eine grosse Anisahl

von Wurzelhaaren deutlich zu erkennen: es waren von den von
unten beleuchteten im Mittel 5,3 auf der Ober- und 4,4 auf der

Unterseite gebildet, wobei <li'^ Anzahl der zur Zählung benntsten

Bmtknospen 29 betrag. Von denjenigen dagegen, die nur von

oben Licht erhielten, waren im Mittel von 20 Bratknospen 3,7

anf der Unterseite aufgewachsen , nach oben hin hatte nnr eine

2 Wnrzelhaare getrieben. Es zeigt sich also, dass in der That
das Hervorwachsen der Wnrselhaare nicht allein vom Iiichte

abhangig ist, dass vielmehr noch andere finssere Factoren — and

in unserem Falle wohl nnsweifelhaft die Schwerkraft — be-

stimmend anf dieselben einwirken. Dass aber das Licht einen

bedeutenden Einflnss auf dieselben ausübt, geht ebenso be-

stimmt aus denselben hervor, und es ist bei allen Versnohen
noch besonders zu berücksichtigen, dass die nach oben auswachsen-

den Wurzelhaare nicht nur der Schwere ent^gen wachsen muss-

ten, sondern auch h()rhst walirsclieinlü li noch dadurch im Nach-

theile waren, dass sie in die — allerdings feuchte — Luft hin-

einwachsen inussteu, während die andern sich direkt ins Wasser
herabsenkten.

Bevor ich dies Tliema verlasse, will ich nur noch bemerken,

dass die hier angefahrten Versuche mit Marchantia-Brutknospen

gemacht wiirdfii. dass aber nach anderen Versuchen, die ganz

ähnliche Resultate ergaben, auch die Bratkuospen von Lunularia

ganz dasselbe Verhalten zeigen.

Gehen wir nun su dem zweiten der beiden oben erwähnten

Punkte, der Orientirung der aus der Brutknospe hervorwachsen-

den dorsiventralen Sprosse über, so bin ich hier allerdings in

der Lage, die von Ffeffcr aus anderen Experimenten abgeleitete

Regel, dass die organische Oberseite derselben stets auf der dem

Lichte zugekehrten Seite entsteht, vollkommen zu bestätigen,

und zwar ebenfhUs durch Wasserculturen. • Kur konnte ich bei

denselben nat&rlich kein reines Quellwasser anwenden, sondern

bediente mich einer NährstofflSsnng von 0,1«^,3 ^/o. Auch hier

war es mir möglich durch intensive Beleuchtung ganz andere Bo*

v-nltate zu erlangen als die von Pfeffer angegebenen. Dieser ssgt

lieh In dieser Besiehun^:

Digitizcd by Googl



gmifKRHAMM: UebcT d. fiinwirkttiig d. Lichte» auf deu MarchaatMnthAUas. 251

„Brutknospen . wek lif* auf Wasser schwimmend cultivirt

Warden, treiben auffallend schmale bandtorraigo Seitensprosse.

— I>ie Oberse'te der auf Wasser gebildeten Sprosse von Mar-

cbantia ist durch die Unfähigkeit Wurzelhaare erzeugen zu können

nnd stellenweise vorhandene Intercellolarsäume sehr wohl ausge-

zeicknety doeli liaben sich bei meinen Coltaren niemaU Spalt-

öfFnangen gebildet; übrigens habe ich mir auch keine besondere

Mfihe geigeben, deren Bildung zn erzielen^.

Nach den neusten Untersuchungen von Sad^t^) ftber diesen

Gegenstand, konnte es nun schon an nnd fttr sich kaum zweifel-

haft erscheinen, dass diese Abweichungen vom normalen Bau
lediglich der mangelhaften Beleuchtung zuzuschreiben sind, und.

es schien wahrscheinlich, bei intensiverer Beleuchtung günstigere

Resultate 2U erlangen. In der That gelang es mir nun auch

auf tliese Weise, aus zahlreichen Brutknospen sich Pflänzchen

entwicklen zu sehen, die alle Ditferenzirungen eines normalen

Marchantia-Thallus zeigten, und eine Breite von 2—3 mm er-

reichten: nur zur Bildung von irgend welchen Fortpflanzungs-

oi^nen habe ich es zur Zeit noch nicht bringen können. Die

Spalt<jffnungen lagen hierbei, wenn nur von unten Licht zutrat,

stets auf der dem Wasser zugekehrten Seite und die Wurzel-

haare und Blattgebilde auf der entgegengesetzten. Dass bei Be-

leuchtung von Oben her die Spaltöffnungen sich auch bei Wasser-
culturen stets auf der Oberseite bilden, ist selbstverständlich.

Es ist also auch hiermit ein neuer Beweis dafür geliefert, dass

das Licht bei der Ausbildung eines so hoch entwickelten Thallus,

wie der einer Marchantia, eine so hervorr^nde Bolle spielt.

Bsverhielten sich fibrigens auch in diesem Falle Marchantia
und Lunolaria vollkommen gleich.

Schliesslich sei noch bemerkt, dass diese Erscheinungen un-

«weifelhafb den inngst von Leif(/ch^) an Farnprothallien constatir-

ten Thatsachen an die Seite gestellt werden müssen, die eigent-

lich die Veranlassung meiner Untersuchung waren. Nur haben
wir es bei den Farnprotliallien bei Weitem nielit mit so differen-

zirten Gewebesystemen zu tlinn , und es scheint au<'h noch in

sofern eine Verschiedenheit zwischen diesen und den Lebermoss-

<) Alk d. bot LMt s. W«nb. Bd. II, p. 236 f.

«) er. Flon 1879 Nr. SO.
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sprossL'ii zu bestellen, als letztere iinch den vorliegenden Be-

schreibungen, wenn ihre Dorsiventralität einmal ausgebildet ist.

keiner Umkehr mehr fähig aein sollen, und nur bei ihrer

Ausbildung aus der Brutknospe die Orientirang der Ober- nnd
Unterseite von äusseren Faotoren abhängig sein soll, während
die Farnprothal Iien zeitlebens einer Umkehr fähig sind, ja sogar

nach Prantl ^) auf Ix lden Seiten sogleich Archegonien bilden

können. Ob es jedoch unter geeigneten Bedingen nicht doch viel-

leicht möglich sein wird, auch einen Lebermoos-Thallns zur Um-
kehr zn bringeni möchte ich vor Vollendung der bereits begönne-

nen Versuche unentschieden lassen.

Die vorliegende Arbeit wurde im botanischen Inatitat zu

Wfirzbnrg ausgeführt, und ich ergreife hiermit die Gelegenheit,

Herr Hofrath Brot Dr. von Sacks f&r die freundliehen fiaih-

schlage, die er mir im Laufe derselben gütigst ertheilt hat,

meinen verbindlichsten Dank auszuspreehen.

Wurzburg, Juni 1880.

1) Bot Zeitung 1879, p. 719.

Literarische Anzeige.
Wie e^liiihrt man ein neugeborenes Kind? rnenthohrlicher Wegweiser fnr

Mütter aller .Stämlt*. Gearbeitet von Dr. med. üennann AlbredU. Bern

bei R. Costeiioble IHT'J.

Die anter diesem Titel erschieneue Schritt mu:>s alleu Müttern auf das An-

gclegentUelist« WKt AnsehaAmg empfohlen werden. Es ist bekannt, wie ausser-

ordentUcli hoch, ja in manchen Gegenden geraden erachreckend der Tod unter

den kflnstlieh emfthrten Kindern anfrlnmt; ea nnterliegt keinem Zweifel mehr

dasa eine Hanptnrsache dieser grossen Sterblichkeit eine fehlerhafte Ernährongs-

weise ist. Wenn auch die Aerzte im Allgemeinen einig sind üb* r ilie besten

5I« th(Ml<'ii (lor Kinilereniiihrmit:, so .sind doch diese Anschauimgcn nocli nicht ins

Volk gedrungen, Erstere werden aber meisten.*; erst gerufen, wenn das Kind

achon erkrankt and bereits verloren ist Es ist daher absolat nöthig, dass die

Krgebniaae der Wiaaenaehalt in einer klaren, nicht nnveratiadliehen Wdae darge-

legt werden, daas die Mütter edbst wiaaen, wie aie ihre Kinder in emihrea,

haben nnd wie sie dieselbe vor Erkrankung schfltsen. Diea iat aber dem Ter

faaser in aaageieichneter Weiae gelangen.
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I. Sitzuiis: den 13. Decemher 1879.

Inbalt. Kossbacli: l'v\uv Cewühnnug au Gifte. — Fraisse: Ueber Zähne

bei Vögeln. — Aul'uahmen.

1. Kacli Eröflhang der Sitznng dnrch Herrn Kohlraasch theUt letsterer

mit» dass die Horrcii Dr. Gad, Assistent am physioloL'isc lien Institute zu Wttrz-

borg nnd SecreUIr Streit in Kissingen als Mitglieder der Gesellschaft anfge-

aommen sind.

2. Ein Schrefben des Herrn Dr. S o n d o r e -ji; p e r in Sanct (Jallon, worin der-

selbe seinen Dank für die Ernennang zum correspoudireudeu Mitglied der Gesell-

schaft ansspricht, wird vorgelegt.

3. Herr Russbacb: über Gewühnnng an Gifte. Es gibt Gifte, auf welche

der Organismus mit der Zeit weniger reagirt, der Art, dass er schUesslich selbst

das lOO&che der am Anfkng «nlässigen Dosis ertoigt, ohne einen sichtbaren

Schaden an erleiden. Es sind dies hanptsiehlich Pflansengifle; von Hineralgiften

hat man bisher nnr der arsenigen Säure dies zugeschrieben; doch bezweifelt Herr

Rossbach die Richtigkeit dieser Annahme. Die Ursachen dieser Gewöhnnng sind

bis« jetzt noch nicht untersucht; einzig Christison sprach die Vermnthung aus,

der Magen erhalte vielleicht nach längerem Gennss eines Giftes die Kraft, dasselbe

n zerstören, ehe es in die Blatbaha gelange; diese Hypothese ist unrichtig, da

lieh ancli nach lange fortgesetstem Oennss der ITachweis des Oiftes in der Bfait-

bsha lUren lisst. Folgendes sind die von Hm« Rossbaeh gemaeliten Beobaclit-

aagen: Anfföllig ist es, wie schnell man sich an manche heftige Gifte gevdhntf

bekannt ist in dieser Hinsicht speciell, wie schnell der Nicotingennss ertragen

wird, nachdem er bei den ersten Rancbversnchen oft die sclnversteii Krs(^heinnngen

l»er%-orgerufen hat, wie schnell fi rner eine (imvöhuung an den (iennss der Alcoholica

eintritt. Entsprechendes hat der Vortragende in der Praxis für das Morphium

iMobaehteC Fttr dat Atropin gelang es in Yenaclien, welche in seinem Institnt

tcfkuiil. d. pbj««-acd. Om. If. 9, XY. Bd* (Bitsnngdieriehtie). 1
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durch Hrtt* von Anrep angestellt worden, naehxnweisen,' dass Mch dieses Gift

schon nach 6^10 Tagen einen Theil seiner Wirkung verliert. Nicht alle Organe

verhalten sich fibrigens hinsichtlich der Gew5hnnng an dasselbe Gilt in gleicher

'Weise. Bei manchen Organen tritt keine Gewdhnnng ein; es bleibt die Reaction

der Pnpilku, der .Speichelnerven auf Atropiii nnverfindert, nur insofern kann man

auch hier vielleicht von einer Gi wuhuuug sprechen, als dioselhe - I'npillenliihniung,

Speichelfluss — nach fortgesetzter Einverleibung des (iittes weniger lauge anhält.

Auch hinsichtlich der schlafmacheudeu Wirkung des Morphiums lässt sich fär die

ersten Zeiten des Genusses venigstens das gleiche behaupten.

Bei anderen Orgaoen tritt im Verlauf der chronischen Tergiftnng eine 7er>

änderung der Reaction ein. Die Beschleunigung der Herzthitigkeit bleibt bald

ans bei fortgesetztem Atropingennss. Die ursprünglich der primären Beschleunigung

des Pnlses zu (irimile liegende Lähmung des N. vajrns besteht gleichwohl fort; die

schwächende Wirkunji; hat sieh indessen auf den Herzmuskel fi>rti:e pflanzt, so dass

dieser nicht mehr schneller arbeiten kann. Die scheiuburo (jewuhuung iii hier

eine Aenderang der Reaction.

Endlich gew6hnen sich manche Organe in der That an die Gifte; bekannt

ist das Aubleiben d«r ttblen Wirkung auf den Hagen und Darmkanal bei fortge*

setztem Nicotin- oder Morphimn*Genuss. Gerade solche Substanzen, bei welchen

dieser Theil der Erscheinungen schwindet, werden leicht zu Gewohnheitsgiften.

Die wirklirhe ( i rwöhnnii^ an ein Gift hat indessen ihre Grenze: gleichgiiltig

ob die Giftgabe aUuiahlig oder schneller in die Hübe steigt, endlich kommt ein

Paukt, wo wieder eine giftige Wirkung auftritt Auch ruft eine ungewohnt grosse

Dosis des Giftes stets aufs neue die ursprünglichen Yergiftungssymptome hervor.

Ein Hund, der an Atropin bis zu einer Tagesdosis von 1 Gramm gewämt war,

2eigte, alH ihm plützlich 2 Gramm gcnicht wurden, die gleichen Symptome, wie

ursprünglich bei Genuss von wenigen Centigrammen. Während so bei manchen

Organen die Keaction abgeschwächt wird, erscheinen l)ei sehr lan^'eni, auf Jahre

fortgesetztem Giftgenuss manche Theile. welche ursprünglich sclu inbar wenigstens

nicht reagirten, wesentlich ergritfen. Bekannt sind die in späteren Stadien ein-

tretenden Symptome von Ncuralgieen, Schlaflosigkeit, die Hautansschlftge, die

Albuminurie der Morphiophagen, die Psychosen der Gewohnheitstrinker, die Katarrhe

der Gewohnh. itsiaiirher. Ein längere Zeit an Atropin gewöhnter Hund wurde

apathisch, verlor den Appetit, magerte ab u. s. f. Es ist bemerkenswerth, dass

dieses Ergrilfensein des (iesaniinf-<.)rganisnins nur bei continnirüeher Steigerung,

nicht bei Fortgebraueh einer sicli i,'leirliljl,ibeuden Dosis eintritt; let/.tore That-

äache erhellt aus der Unschädlichkeit mässigeu Trinkens, Kauchens u. s. f. Aus»

setsen des Genusses eines einmal gewöhnten Giftes in dem Stadium, in welchem

jene allgemeine AiTectionen einmal eingetreten sind, ruft schwere Erscheinungen

hervor, die, wie das Delirium der Morphiophagen in das Gebiet der Psychosen

IhUen kiinnen. Der Entwöhnung geht eine schwere, intermediäre Krankheit voran.

Iiarin manifestirt sich die merkwürdit,'ste Erscheinun«; bezüglich der

(ieuoliiniiii^ an (Jitte, in der Tli.itsaeiie, dass letzter»- mit der Zeit für die normale
Fuuctjon des Organismus uuthig werden, dass das Wegfallen des Giftes eine

Störung aller Functionen, eben jene Intermedi&rerkranknng bedingt. Das Gift

zum Nahrungsmittel etwa fihnlich einem Salse geworden; ja, es wird dem Ocga-

nismus nöthiger als vielleicht andere NfthrstolTe, weil es kttraer festgehalten wird.

Das Gifbnolekftl tritt gewissermassen an die Stelle irgend eines der normalen BeiMt

L.iyi.i^uu Ly GoOgl
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der F'Tniente, wf-kho im normal funktionirendon nr«rani.smn.s dessen Thiitigkeit

^ 'i^t-hou; aus dem Auslallen dieses Reizes bei Aussetzen des Gittes nuigen sich

die ^chnächezQstäude a. s. t. erklären. Neben dem Eintritt des Giftes iu deu

Boraalen Stoffirttchflel mag anok eine nachere Anascheidang deaaelben ana den aich

gewahnenden Organen aar ErkUrang der beeprocbenen Bracheinnngen beitragen.

Dies würde damit ttbereinatimniea, daaaderaneinGiftgewdlinteOrganiemtta immer
schneller neue Dosen des Giftes verlangt. Endlich ma;? auch die Ausbreitunfr der

Atfection auf ursprünglich nicht reafrireudc Org;ane, die weitere Vertheiluuf; der

Giltinenge eine wesentliche, weuu auch in ihrer Ursache unerklärte Vorbedingung

der Gewöhnung au Gifte sein.

S&ur Debatte bemerkt Herr von Rineeker, daas es auffallend sei, wie

langsam der Alkoholgennss im Yergleich an seiner Wirkung anf den Darmkanal

das Nenrensystem ergreift. Aneb im Nenrenayatem aelbat aobeint eine Anabreitnng

der Alkobolwirkuug auf nrsprünglich nicht ergriffene Bezirke stattzufinden. Dies

zeige sich anch in der Einwirkung des Alkohols auf den Charakter; indem Nach-

lissigkeit, .\buahuie des Ehr'^efiihhs früher eintreten, als der Intellekt zu leiden

beginne. Als besonders anfialletid mochte noch die Zahl der plötzlichen Todeslaile

bei Alkoholistmus bezeichnet wardcn.

Herr Michel erinnert an die ünterancbongen von Labor te beafiglichder

Wirkung u. a. des Horpbinm anf das Geflsasystem, die dnreb ophthalmoskopiscbe

Uotennchnng festgestellt wurde.

Herr Rossbach fragt, ob die beobachteten Veränderungen der Gefftssfällung

flicht Folgt-n der Allectiou der ll-'r/.f hati^rkeit seien?

Herr Michel liisst <lies uiientscliiedeu.

4. Herr Fraisse spricht über Zahne bei Vögeln.

Im Jahre 1821 trat J&tienna Geoffroy-Saint-Hüaire mit einer

Efltdeekong vor die Academie der Wissenschaften in Paria, welche ungeheures

Aafimben erregen mnsste; er hatte bei jungen Vögeln ein Zahnsystem gefhndea,

vodarch die von ihm schon im Jahre 1806 bei Entdeckung der MUchzAhne des

Bartt fiwah s anfj:?estellte Verinuthung bestätigt wurde.

tSeine speciell auf diesen Punkt gerichteten Uatersuehnngen wurden lantr»'

Zeit von keinen» Erfolge gekrönt, diMin obgleich er bei einem eben aus dem Ei

WUgeschlupfteu jungen Stranss im Unterkiefer dieselben Rinnen (gouttieres) fand

wie b«m Walfisch, konnte er doch keine richtigen Skhnfollikel entdecken.

Brat im Jahre 1821, als ihm die Gelegenheit geboten wurde, 2 Embryonen
«iass Papageien (Palaeornis torqnatns) im frischen Znstande au nntersnchen, ge*

famg es ihm, in beiden Kiefern eine sehr regelmässige Reihe von Papillen ver-

schi"loner Form nachznweisen, die aber von sehr einfacher Struktur nnd nicht in

ütn Kiefer eiDL'fkfilt waren.

Diese l'apiileu bedeckten luaikige Knoten oder Kerne, — nach seius^r

Xeiamig denen analog, ana welchen sich Zfthne bilden und innerhalb derselben

vwliefea GeOss« nnd Nerven.

Etwa in Form einer Schnur gestellt durchdrangen sie den Knochen, (p^ne-

trtient k travers Tos). Geoffroy entdeckte 17 solcher Papillen anf dem Ober-

kit'f'T, V.] auf dem rnterkiefer ; aber er fand neben den 13 Zahnkeimen im letzteren

üoch Line b'> ri" von \'A kugeligen Gebilden, die ebenso gefass- und nerveiirei. ii

waren, ^so etwa wie die Zahnkeinie des Menschen im 3. Monat des embryonalen

Ubeus bescbaften sind". Geoffroy fand also, dass die Vögel, bevor sie einen

1*
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Hornschnabfl besitzen; Zuhnanlagen haben nnd zwar — wenigstens in dem einen

Kiefer — eine «loiipelte Anlapc wie <lip Säugethier»».

Ca vier') spricht sich über die weitere Umwandlaug dieser Zahnkeime

dahin ans, dasa die Homschieht des Schnabels sich in derselben Welse Aber diese

vaakniären Papillen aasbreitet wie der Schmels ttber den Zähnen der Slngethierer

and gibt m, dass sie den lebten ZIhnen völlig anali^ seien.

Isidore Geoffroy-Saint-ITilaire knüpfte daran noch die Bemerknng,

'Inss der MauRcl von Alveolen nicht als Beweis ir<'!rfn die Theorie sein«'S Vatt-rs

aul^fführt werden könne, da diese ja vi- lin anderen bezahnten Thiereu ani h

I'ehleu und die Zähne der Haifische sogar nur in dem Zahnfleische stehen : das

Fehlen der Wurzeln ist nach ihm ebenfalls nicht als massgebender Einwand xn

benntsen, da mit Ansnahme der Sftngethiere die meisten Zihne der Wirbelthlere

ohne Wnrseln sind, nnd wegen des Horns beruft er sich anf Omitborhyncbna.

Diese sehr exakten Beobachtungen von ^tienne ,6eoffroy -Saint*

Hilaire wurden leider nicht fortgesetzt und sind hente fast ganz der Vergessen-

heit anheimgefallen, da sich Niemand mehr speciell mit diesen Vntersnchnngen

beschäftipte, bis Blanchard im Jahre IHM dieselben wieder aufnahm nnd gani

waaderbore Thatsacheu zu Tage forderte. Hatten die beiden G eo f froy -Saint-

Hilaire nnd Cnyier nnr im ganz philosophischen Sinne nnd nach demdnmaligen

Stande der Wissenschaft eine einigermassen gereehtflBftigte Yergleichnng dieser

Papillen mit den Zähnen der anderen Wirbelthlere angestellt, so genflgte dies

Blanchard nicht, es mnsste Dentin vorhanden sein, wenn es sieh nm Zähne

handeln sollte, — nnd Blanchard fand dies.'s Dentin.

niauohard luit' rsiKlif e junge Papageien und zwar besonders Cacatua rosea

nnd philippinarum und fand hier nach abgezogener Uorukappe Verhältnisse, welche

sn beweisen schienen, dass bei noch nicht ganz erwachsenen Vögeln richtige, in

die Kiefer eingekeflte (enchässies), Zähne vorkommen.

Er beschreibt einen dentUchen Zusammenhang der Zabnpaplllen mit dem
Kiefer, welcher die Zähne zu amspanuen strebt nnd vergleicht sie daher mit den

Zähnen der Reptilien, insbesondere der Chamäleons.

Kr sapt nnn, wenn man ein kleines Stück des Knochens vom T^riterkiefcr

mit den Zähnen Ix-i eim-r Linearvergrössernnp von 300— !5,)0 unter dmi Mikroscop

betrachtet, so erkennt mau sofort die Struktur des Knochens mit seinen Kuucheu-

kdiperohen nnd die der Snbstann, welche hauptsächlich die Zähne snsammensetst,

des Dentin mit seinen parallelen oder ein wenig anseinandergehenden Canälen.

Auch am Oberkiefer hat er ähnliche Lamellen beobachtet, nur in kleinerer

Ansah! und weniger hervor-sprinj^end,

Bestäti(!:t wurden seine Kiitdeckungon noch duroh die Untersachnng junger

eben aasges» lilii|itt»'i- Wellensitticlie.

Er fand hier am Unterschnabel 3 grössere und 14 kleinere Zähne anf einer

Knochenlamelle von geringem Umfang.

Bs gibt nach Blanchard bei gewissen Ydgeln, besonders
bei Papageien, ein wirkliches Zahnsystem, das sowohl duroh

seine Struktur wie durch das Eingekeiltsein in^den Kiefer

(r enchSssement) di.e gewöhnlichen Charaktere der Zähne er-

kennen lässt.

*) Aualyse des travcaux de l'Academie des scieuces, peudant 1 aunee IHJI p. 37.
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Das V*-r.sch\vinden der Zaliiio im späteren Lebensalter erklärt er dadurch,

daüj der Kieierkuocbea durch fortgesetzteü Wachstbum sie allmiihlig volUitäudig

MMkt
Wenn Geoffroy*8aiiit-Hilaire seine Abluuidlaiigeii mit den Worten

«cUiMst:

Si neos ne noas sommes pas abäse, c'est le triomphe de la doctrine des

nna1os:ies. «;o erhobt Ulanchard seinen Fand noch viel kdher nnd bennspraeht

dea ganzen Ruhm für äich.

Ich glaubte, diese etwas längere historische Eiuleitaag oransschiclien za

]BS««en, weil seit jener Zeit diese so hoch interessante Frage keine Bearbeiter

wlir (eftinden hat und aaeh in die Lebr- nad Handbllober der Zoologie mit Aae*

nähme des Lehrbnchs Garns nnd CtorstScker, in welchem sich eine hone Notiz

über Blanchard findet, and des Ilandbncbs der Anatomie der Zähne von

Charles S. To nies, wo die üeoft'roy'sehen Papillen erwähnt werden, nichts aat-

genonmen wnrde, so dass die eben besprochenen Arbeiten heute wohl ziemlich

unbekannt sind.

Meine eigenen Uutersuchuagou sind durchaus noch uicht völlig abgeschlossen,

ich gfarabe jedoch, einige so wichtige Gesichtspunkte ans diesem Thema feschftpft

n haben, dass deren Torllnflge MittheUang nicht gerade als Tcrfirilht aaxnsehen

sein durfte.

Schon vor Jahren fing ich anf den Rath des Herrn Prof. Semper,
aeiaes verehrten Lehrers, .in mich mit dieser Untersnchnng zu beschäftigen.

Ich legte damals den Grund zn unserer l'ai>ageizuclit auf dem Zoologischen

Institut, die uns in letzter Zeit das Material zu ungemein interessauten Arbeiten

lieferte, iiess jedoch die spezielle Arbeit deshalb sehr bald liegen, woU sich bei

anderen Vogelembryonen, die ich nntersnchte, — wie beim Htthachen, der Taube,

dm BaboB, dem Thurm&lken nnd auch bei jfingeren Embryonen der Ente nichts

TOD Zahnaalagen erkennen liess. Auch Tom Wellensittich hatte ich nnr nngftnstige

Stadien in der Hand.

So kam ich erst jetzt wieder darauf zurtick, als Herr Dr. Rrann die Güte

hatte mir einen etwa lU Tage ausgeschlüpften äperliugspapugei zu übermitteln,

SD dem sofort höchst interessante Verhältnisse sich erkennen Hessen.

Das Exemplar war in schwachem Spiritus oonsenrirt und in Folge dessen

etwas maserirt, aber geiade diesem ümstaad Tcrdanko ich es, dass die obersten

HeiBsehichten des Schaabols sich leicht abheben nnd nun gaaa deutliche Zfthne

erkennen liessen. Am Oberkiefer waren 8 derselben an der äossersten Schnabel«

spitze sehr deutlich, wodurch dieselbe pezackt erschien, am Unterkiefer zählte

ich 10; an beiden Kiefern war jedoch, wie sich ans den durch sie gelegten Schnitt-

Serien ergab, eine bedeatead grossere Anzahl vorhanden.

Der Sduabol wurde eatkalkt and dann durch beide Theile separat LIngs

sehnitie gelogt, die so geflllirt waren, dass der mittelste auch genau die mttel''

Haie tnl
Unter dem Mikroscop stellt sich hier nnn schon bei SOOfhcher Vergrdsser'

vag ein sehr eigenthümliches Bild dar.

Nehmen wir einen Schnitt an, der eine solche rapille des Oberschiiabt-ls

genau in der Mitte getroH'en hat, so sehen wir auf dem Knochen des Kiefers auf-

•ttiead eine von vielen Blutgefässen durchzogene Papille, welche von einer Sabstans

tbenogea is^ die aa& im ersten Moment geneigt ist, fQr Dentin an halten. Es
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zeigen sich vieliach gewundene Linien, die ziemlich parallel verlaufen, dann wieder

Pänktchen, die als qnergescbnittene Kanftlchen gedeutet werden künuten, und

icbUesiUch ein« recht scbarfe Orense swischen diesem Gewebe •und den aodi

liftften gebliebenen Theilen der ftneseren Homkappe. Bieee Kappe glelclat unge-

mein dem Zahnbein eities «diten Zahnes, dessen Pnlpa dnreb die vascaläre Papille

vorgetäuscht wird. Bei aufmerksamer Betrachtung erkennt man jedoch sofort die

zellige Struktur nml wird nun keinen Anppiiblirk mehr zweifeln können, das« es

sich um sohr merkwürdig umtrewuiiilt lte llornzellcn, nicht n\u-r um Dentinkanakhcu

handelt. Die Schleimschicht ist um die grossen Papillen herum zu Grunde gegaugeo,

die Ivetten Zellen liegen der Papille direkt an nnd neigen in der Mitte einen mit

Luft erfBUten Raum, der frftber vom Kern eingenommen wurde. An nnneben
Stellen kann man bei kleineren Papillen den Uebergang der SebleimseUen in

diese lafterfüUten Z'^llf'n leicht erkennen.

Durch dies»' Tliatsache wird schon von vorne herein dit^ Deutunp Bl au-

ch ard"s sehr stark angcgriflVn; zur Gewisshoit wird erhoben, dass ein Irrthum

dieses Forschers vorliegt, wenn man beim Wellensittich (den er ja hauptsächlich

untersuch* e) and bei anderen Papageien ftbnliche Verhältnisse vorfindet i}.

Ich konnte nnn anf keinem meiner Priparate eine Spnr von Dentin er-

kennen nnd glaabe berechtigt zu sein, dieBIanchard'acheHypotfaeeeTollstindig

urflckweisen zn können.

Cnvier bthält demnach vollstäudig Hecht, wenn er sagti daia die Papillen

bei Papageien in späteren Stadien von Horn bedeckt werden.

Die Verhältnisse im Unterkiefer sind ähnlich, doch stehen hier die einzel-

neu Papillen gedrängter und hängen an manchen Stellen so mit dem Knochen zu*

sammen, daas sie anaeheinend am Gnmde gans von demselben nmfhsst werden,^
es sind also keine Alveolen vorhanden nnd deshalb sagt Blanehard
nicht zn viel, wenn er von eingekeilten FaplUen spricht, indem er daa Wort enehAs-

s^es gebraucht*).

l'eber die Entwickelang dieser Papillen mdge nnr Weniges noch hinsnge-

fügt werden.

Schon bei verhältnissmässig sehr juugeu Embryonen von Melopsittacus treten

in beiden Kieferrindem Cntisleisten anf, die durch Epidermisihlten von einander

getrennt werden. Sie verlanfen schräg snr Achse des Kiefenrandes nnd nehmen

etwa die Form der bekannten Lamellen am Entensohnabel an.

Am vorderen Rande des T'iitcrkiefers bildet sich eine Reihe von kleinen

ausammenhängenden Papillen, die scharf von derTnipehung abgegrenzt erscheinen,

jedoch mehr nach vorne als nach oben gebogen sind. Allmählich verkürzen »ich

aach die Leisten des Oberkiefers nnd nehmen die Gestalt eines Zahnes au.

Die zwischen den einzelnen Papillen liegenden kleinen donkler gefärbten

Knoten habe ich aoch am Oberkiefer deaWelleaaittigs entdecken können, sie sind

1) Eine grössere Anzahl jüngerer Wellensittiche im Alter von 3—20 Tagen

verdanke ich der Gute des Herrn ApothekerLandaaer dahier, dem ioh an diesar

Stelle nipinrn besten Dank ausspreche.

2| Dcrartigt' Kinkeilungeu kommen auch bei der Hornkappe vor, dif den

Kiefer der Schildkroteu umgibt und die als eine Summe von Horuzähnen za be>

trachten sein dttrfle. Besonders dentUch sah Owen die Alveolen im Kiefer t»b

Trionyx.
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Tcahrscheinlicb nichts weiter, als die erste Aolage d«r Papillen, keineswegs aber

irgendwie mit Zalinkeinipii /n iilentiticiren.

Diese Papillen werdcu ungemein gefänsreich and bedecken sieb mit der Zeit

vdt der oben besproclienea Homlage, welche von Blanehard für Dentin gehalten

vnrde. Dass bei einigennassen maserirten jungen Exemplaren diese Schicht an

den Papillen titsen bleibt, wftbrend die oberste Hornkappe sich leicht abheben

Uaat, ist durch ihre eigenthflndiehe Stmctor bedingt.

Bei älteren Papajreien und zwar bei Amazona wie bei Psittacus melanoce-

phalns nehmen die PapilitMi au LanRo zu, sind al»er st lir weich und Hottiren nach

Wegnahme der Hornkappe in der sie umgebenden Flüssigkeit. En scheint hier

eine Towinigang mit dem Periost stattgeflinden in haben. Bei beiden Speoiet

blieb nicht eine Spar von Horn an den Papillen haften als die Hornkappe entfernt

wurde. Bei ilteren, in Weingeist liegenden Wellensittigen sieht man die Papillen

als rötbliche Streifen darch die überall glatte Hornschicht hiadnrchschimmern.

Wir haben demnach bei Papageien sehr ähnliche Verhältnisse im Schnabel

wie bei den verschiedenen AVasservögeln z. B. Anas, Anser und vor alirin .Merj^us,

nnr dass bei letzteren die Horiizähne nicht noch einmal von einer zweiten glatten

Hurukappe umgeben sind, sundern zum Theil sehr scharf und spitzig das ganze

Leben des TUeres hindnreh als richtige Hormihne fhngiren.

£^ kommen also Homxihne bei swei weit von einander getrennten Ord-

nungen vor, bei Sompf* and bei KlettervOgeln, was eine höchst merkwfirdige Ana"

logie bei den Vögeln fkühmrer Zeitperioden hat. Auch hier sind nur Snmpfvöget

z. B. Ichthyomis, Hesperomis, nnd Klettervögel, Arohaeopteryx, mit Zähnen ge«

fanden.

Nimmt man nnn an, dass diese fossilen Thiere wirklich Urahnen dieser

beiden Gruppen gewesen sind, ja dass «ie äberhanpt nnr mit ihnen nfther ver-

wandt sind, so wird e« gestattet sein, anter anderen Organen anch die Zihne

einer Yerf^eichnng an nnteniehen.

Mit Arehiopteryx ist hier nicht viel anzufangen, denn das nene vollstindige

Exemplar ans Pappenheini l^sitzt nach Carl Vogt nnr 2 Zähne, die man nnr

mit der Loope deutlich erkennen kann: das früher gefundene in London ]>efind-

liche Exemplar hat gar keinen Kopf und man zweifelt noch immer sehr, wie ich

aas persönlichen Mittheilangen des Herrn Prof. Zittel in München erfahr, dass

der aaf derselben Platte gefhndene Kiefer diesem Yogel nnd nicht etwa einem

Pische angehört habe.

Aber anch abgesehen davon, steht Archäopteryx auf eioer so anderen Stnfe

der Entwickelnng, sind seine sftmmtUchen Skelettverhaltnisse so abweichend von

denen d»'r heute lel)enden Vögel, „dass man ihn. wäre er ohne Federn gefanden

worden, wohl eher für »'inen isaurier als für einen Vogel gflialtcn hatte".

Anders ist dies bei den in Amerika gefundenen Odontornithen. Diese &haeln

in ihrem ganzen Skelettban wdt mehr den lebraden Vögeln als den Sanriem nnd

haben in ihrem Skdett nnr einige Anklänge an die letateren bewahrt
Hiemnter rechnet man vor Allem die Zähne. Bei Hesperomis stehen diese

Zähne in einer langen Rinne am hinteren Bnde des Oberkiefers und anf beiden

Rändern des Unterkiefers, so dass Marsh vermuthet»', Hesperornis habe am vor-

deren nicht bezahnten Theile des Olierkieft-rs eine Hornkappe gehabt.

Bei Ichthyornis stehen sie dagegen in richtigen Alveolen und auch nicht

M gedrängt wie bei dem ersteren*
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Alle diese Zähuf sollen mit iSclimflz licdi-tki sein und die vou Uesperornis

zum ThcU itt ilirtiu uutereu Hühhmgeu Ersatzzäbue getragen haben.

Auf d«r einw Seite lutbem wir also bei den heute lebenden Vögeln Horn*

sibnet anf der andern bei foeailen Anfekfirigen dieser Clasae ecbte Schmela-

ailine.

Eine Yergicichung scheint demnach anf den ersten Blick nnmögUcb sa sein

- utxl (Ini h läset sich ein Punkt heranagreifen, der yielleioht Toa weittragendster

Bedeutung ist.

Sehen wir uns die Papillen im rapageienschuabel oder auf dem Üuterkiefer

von Mergus noch einmal genau an, so tlnden wir, dass nor geringe Veränder-

ungen an ihnen stattfinden dttrfton, nm sie im fossilen Znstande als wirkliebe,

eehle ZAhne erseheinen an lassen, Veränderungen, die ebenso kinflg wie apomdlsck
bei den meisten lebenden Thieren der Jetztzeit auftreten, dass ihre Möglicbkeit

bei fossilen Thieren durchaus nicht angezweifelt werden kann:

Die Cut ispapillen brauchen nnr an ihrem insseren Theile zu
verkalken.' 'J

Wird dann dazu das Waclisthum der Kiet'erruuder noch intensiver, so bilden

•iek richtige Alveolen, nnd verkalkt die ohnehin sehon eigenthimliehe Honinekkkt
dicht über den Papillen, so ist anoh fttr den obwfiichliehen Beobachter Dentin

voxliaaden. *

Wird das Thier nun in diesem Stadium fossil, so scheinen richtige Zihne
in seinem Kiefer zu steckt ii und jeilennann wird ohne "Weiteres glauben, dass sie

in tlerdelbeu Weise entstanden sind wie die echten Zähne der jetzt lebenden

höheren Thiere ; dennoch waren dies nur verkalkte Papillen und daher morpho-

logisch mit den in Follikeln gebildeten Zähnen gar nicht zu vergleichen.

Wenn man denErsatazihnen eine «rosse Beweiskraft beilegt, welcheM «fr ak

]»ei Hesperomis gefhnden kat, so mdckte iek darauf nnr "mein vor Knraem erkal-

tenes Präparat eines maserirten Unterkiefers von Mergus Merganser demon-

Strircn, an weickem nach gewaltsamer Entfernung der obersten Hornkappe noch

eine ganze Reihe kleiut-r, rbenfalls hornbedeckt«>r Papillen zurückgeblieben war;

könnten nicht bei den lossileu Wasservügelu ähnliche Verhältnisse Ersatzzäline

leicht vorgetäuscht haben?

Was den Sckmela anbetrifft, so wird seine Anwesenkeit von Marek aller-

dings direct erwäknt, genan kieraaf nntersackt sind die Zäkne der Odontomitken

jedoch keinesfalls, deshalb darf ich wohl an der Richtigkeit dieser Behauptung

zweifeln; nnd sollte auch wirklich Schmelz vorhanden sein, so wird dies meine

Hypothese n4)ch nicht nmzustussen vermögen, denn bei den Hautzahnen der Hai-

fische wird ja auch auf einer einfachen ('utis|)aiiille Schmelz anf^ela>:ert.

Wie sich diese I)in^(> nun in Wirklichkeit verhalten, wird nur durch eine

eingehende Untersuchung der gefundenen fossilen Zäkne an entsekeiden sein, die

loh aufrichtig kerbriwfinseke.

JedenlUls kommen bei den lebenden Vogelarten eckte Zäkne, oder aaek aar

Zahnanlapen nicht vor, es wäre darnm immer leichter möglich, dass fossile Vögel

verkalkte Horuzähne besessen h;itt» n, als dass wirkliche in Follikeln gebildete

Zähne in eiii< r i hierklasse vorkommen sollten, die dieselben sonst nicht besitzt.

Uebrigens soll und kann die Discussiou dieser iTrage den Oduntoruitheu durcbsas

1) Verg. die Zähne von Odontopteryx toUapiou Owen.
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nicht') von ihrer Wicliti;;ki'it rauben, denn in aiiticrtr Bfzi.hung werden s'w strts

nnacgezveitelt alä Uebergangstypeu angusebeu werden miiä^uu; ich will nur duraut

lüiiweisen, daas «iai«lii«a Orgaasystemen besonders aber dea Zähnen nicht eine

ao STOSse Wichtigkeit aaertbeilt werdea darf, vie et gewShaUoli gesohiebt.

Herr Kölliker fragt, ia welcher Weiae dieTapUlen mit dea Kaoehea
Terbnndeii seien ; ob dieselben etwa dlreot der Bciahaat aafilitaea.

Herr Fraisse bejaht diea.

II. Silzong deu 3. Januar 1880.

Inhalt. Semper: Denoastratioa aaatoaiischer Priparate. ~ Rosabach: Aber

eiae aeae Operatloa der KehUcopf^lypea.— BiUiothek-Aagelegenheitea.

1. i>a:i ProtukoU der vuri^en ^it/.ung wurde genehmigt.

2» Herr Hoicathal legt die eingelaollMiea Draokschriftea iror.

8. Die Herree: Dr. med. Schilling la Vlirsbarg and Dr. Fehleisen,
Asaiate&t an der ehirorgisehea Kliaik, werden eraterar Toa Herrn Kohlranaeh,
letsterer von Herrn Urlichs so ordentlichen Mitgliedern vorgeschlagen.

4. Ht-rr Si'mj)t' r dfmonstrirt eine Anzahl zoologischer und anatomischer Prä-

parate, welche nach einer neuen Methode zur trockenen Aufbewahrung ])riiiiarirt

sind. Nach Erliärtuug in Chromsaure-Lüsungen werden die zar Autbewabrung be-

stimmten Objecte iu Alkohol entwässert, danach mit Terpentinöl dorchtriokt nnd

aehlieaaUch getrocknet Die Gewebe werden wihrend dea Trocknens von sahl-

losen kleinen Lnftbliachen darchsetst nnd behalten ia Folge deeaen die Priparate,

ohne merklich an schrnmpfen, ihre ursprflngliche Form, wihrend sie in ihrer

Färbung einen Gyp^-Modellen ähnlichen weissen Ton annehmen. Auf den fertigen,

fast rein weissen Präparaten, die eine lederartige feste Consistenz zeigen, lassen

sich mit Farben zu Lehrzwecken winisoheuswerte Aufzeiclinungeu machen. Die

vorgelegten Präparate sind tbeils ganze Thiere, namentlich einige Muscheln und

lahlreiohe Aaaeliden, daan Eiageweide der erschiedenaten Wirbclthiarartea wie

nah wirbelloaer Thiere; ein Präparat eiaea Katsenaagea aeigt, daaa anoh nach

dem Trocknen die Lage der Theito, ao der Linse, der CiliarfortaAtae n. s. f. eine

Aenderung nicht erHthrt. Ein mikroskopisches Präparat eines nach jener Methode

behandelten Gehirnes dient zum Nachweis, dass auch einfachere mikroskopische

Verhältnisse noch nach dem Trocknen erhalten bleiben, und namentlich nach Car-

miafarbung sich noch deutlich erkennen lassen. Anschliessend legt Uerr äemper
«iaige Präparate, die von Tone Iii in ähnlicher Weise präparirt sind, vor; die-

Mtbea aittd jedenlhUa anf andere Art, wahracheiBlieh daroh dlrectea Anatoocknen

nach Behandlang mit einer wiaaerigen Flflaai^it, entatanden«

Herr v. Kölliker betont zn Gunsten der achr Terwendbaren Methode

namentlich die Möglichkeit, in der von Herrn Semper angedeuteten Weise, die

Präparate durch Bemalen zu speciellen Demonstrationen geeignet zu maihen. Er

erwähnt andrer Verfahren zur Herstellung von Trockenpräparaten naraentlicli ein

vorzüglich conservirtes Herzpräparat der anatomischen Anstalt, das in Italien an-

«•imigt wflfdt.
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Herr Fick hat ein dem letztponannten ähnliches Präparat ilnrch Aasfullen

eines Uerzens mit Talg;, der nachträglich aniigoschniolzen wnrde, erzeugt.

Herr Semper betont, dam wenigstens bei dickwandigen HoUobJectea sein

Terfkbren sieb ebne Torberige AnefBUnng verwenden lasse, dass es sogar gerade

zor Ermittelnng topograpbiscber Verbiltaisse von an H6blen reichen Objeeten

sieb bewährt liabe.

Herr (lufl erwähnt, dass man kleinere Hohlobjecte leicht ilnrch Aofblasen

mit Lnft anch ohne Talj^füllunp in l^raiiehbarer "Weise trocknen kunne.

Herr Sem pur meint, dass letzteres sich recht wohl mit seiner Metbode

combiniren lasse.

5. Herr Rossbaeb: Ueber eine nene Operationsmetbode der Keblkopf-

polypen. Han kennt snr Zeit swei Metboden der Operation von Keblkopf^lTpea,

die intralarsmgeale, bei woleber noter Cnntrole mit dem Keblkopfepieg«! von der

Mundhöhle ans vorgoganjren wird nnd die der Larynpotomie nach voranpe!rangen<»r

ja ojdiylactischer Tracheotomie nnter Benutznng der von T r e n d e I e n b u r c em-

pt'ohleueu Caoule. Das erstere Verfahren iat nan ia manchen Fallen, namentlich

wenn die Gescbwnlst ihren Sitz nahe der vorderen Commissnr der Stimmbiader

bat, sebwer, ja manebmal nnmttgUeb; femer wird die Operation von aossea ber

nidit leiebt von dem Kranken gestattet, ausser wenn scbwere Erstiekongsgoibbr

vorliegt. Das fär derartijrc Fälle von dem Vortragenden empfohh nc Verfahren

besteht darin, dass bei ;:leichzeitiger laryngoskopischer Beleuchtnnj^ des Kehlkopf-

inneren mit einem kleinen Mess'-ri hcn von anssen her die Kfhlkopfwand m'ijrliehst

nahe dem Orte des Tumors durchstochen nnd danach nnter Controle mit dem Kehl-

kopfspiegel die GescbwnUit abgetragen wnrde. Die Methode ist so nngefährlicb

wie jeder Einstich in die Haut. Eine Blntang tritt nicht ein, da grössere OeAsse

überhaupt nicht in dem Operationogebiete sieh finden. Der Kranke mnss nicht so

lange für den Operationsact eingeübt werden, wie bei der intralaryngealen Me-

thode. Die Heilang ist eine sehr schnelle ; bei zwei nach dem neuen Verfahren

von dem V<>rtra>:enden operirten Kranken war schon am Tag nach der Operation

die Wnndi' fre.sehlussen. — Der Vortrai^rende hat vor Ausführung der Operation am

Menschen das Verfahren durch zahlreiche Thierversuche geprüft. Er hebt hervor,

dass «ia wesentUehes Moment an Ghutstea dessdbta darta liege, dass die Boisbar*

keit des Kehlkopfes viel geriager encheiae beim Eingeben von anssea her, als

weaa man voa der MuadbCble ans flbor den sehr empfindUchea Kehldockol hiaweg

vorL' -hen müsse. Die Stelle, welche für die Operation am moistoa ia Boteacbt

knniiiit. ist die (Jepend der vorderen Commissur der Stimmbänder: sie liegt

• iiii^'f mm nnter dt-r Tnrisur des Schildknorpels nnd ist nach l)iirchst»'chuni: der

lauuna mediana leicht zu erreichen. Ausser den genannten Vorzügen spricht die

leichte Aasftthrbarkeit der Operation im Vergleich zor intralaryngealen Methode

an Gnastea der ersterea«

6b Ia aicht öffeatlieher Sitsaag wird Aber dea Vorschlag des Hern Ober-

Bibliothekar Kerl er, wonach die Bibliothek nnter gewissea Modalitäten io

bleibenden Verwahr der Königlichen l'niversitäts-Bibliothek flbergeheu »olle, he-

rathen. Herr Rosenthal referirt über die unter Zuziehung des Herrn v. Köl-

liker stattgefnndenen Herathungen des Ansschnsses. dessen Majorität vorschlägt,

weitere Verhandlungen nicht zu führen, nachdem in letzter Aeusseruug seitens des

Harra Oberbibliothekar «rklirt wcrdoa ist, dass er voa dea Mhor beaastaadstMi

PuaktoB nicht abgehea kttaae. Aa der sich aaschliessoadoa laagoa Debatte bo-
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tlieili'gen sich zu Gansten des Ausschass-Äntrages die Herren v. Külliker,

Bosen tbal, Kankel and Kohlrauscb, der entgegenstehende Antrag des

Herrn t. Biaeoker wird Ton d«ii Herren Hofmann, Eschericli, Sempert
Bossbaeli nnd Wislicentts Terfkeidigt. Herr Semper beantragt» die Ver*

kandlnngen mit der IJniversitAte-Bibliothek mniehtt nur za vertagen, bis eine

andere ron Herrn v. K ö 1 1 i k e r in Aussicht gestellte Möglichkeit der Erwerbung

eines geeigneten Hibliotheklokales sich realisirbar orwirscn habe. Nachdem die

«Itsellschaft mit 8 gegen 17 Stimmen beschlossen hat, zuerst über dt-u Autrag der

Majorität des Aasschusses abzustimmen, wird derselbe mit 14 gegen 10 Stimmen

angeaammen; ein Mitglied entiiilt sieb der Abstimmung. Der Antrag des Herrn

Semper ist damit binflillig. Dnrek Gegenprobe ist sngleieh der Antrag dea

Herrn t. Bineeker, der im Laofe der Debatte ansdrflckltck gegen die Annahme
des Ibjerittts-Antragee Protest eingelegt bat, abgelehnt

III. Sitzung den 17. Januar 1880.

Inlintt. T. Bineeker: Tontellnng eines mikrocephalen Kindes. — K9U
Hkert Ueber den Bau der mensehlieben Lnnge. — Anfiiahmen.

1. Nach ErölBTnung der Sitzung durch Herrn Kohlraasch theilt letzterer

it, dass die Herren Dr. Schilling nnd Dr. Fehleisen zn ordentlichen Mit^

federn der Oesdlschaft aufgenommen sind.

S. Bas ProtokoU der letzten Sitzung wird verlesen nnd nach Anftukme

«incB von Herrn Bineeker gewflnsehten Zusatzes genehmigt.

3. Rm . Bineeker stellt ein lOJihriges mikrocephales Hidehen vor,

welches der bekannten Mikrocephalon-Familie Becker aus Offenbach angehörend,

schon früher einmal den Gegenstand einer Demonstration in unserer Gesellschaft

biMt-te rSitzuup vom 7 Juni und bemerkt, dass, wenn man auch zu dem
jetzt ziemlich allgemein adoptirten Resultat, in der Mikrocephalie nicht eine

Aeessemng des Atavismns sondern eine Folge krankhafter Entwicklung zn er-

hlidcMi, snaiehst durch den Hadiweis aaHlillender anatomischer Yersehiedenheiten

enter dea bekannt gewordenen Hikroeephalen-Gehirnen gelangt sei, andererseits

nicht gelingnet werden könne, dass swischen einzelnen FfiUen öfters eine grosse

Analogie bestehe, so dass dieselben zusammen eine Reihe bilden, in welcher die

11un<;^-lhatt•^ Scbidel- Und Himbildnng unter einer bestimmten Form zum Aus-

druck gelaugt.

Gerade fülle, wie die der Familie Becker, wo von sieben Kindern vier

ihioeephalisch zur Welt kamen, denn Mikroeephalie durehweg denselben Typus
M sieh trigt nnd der selbst wieder mit dem der firtther von Gratiolet be-

•ehriebenen Ffille vollkommen flbeninstimmt, woran noch einige andere dem
Redner bekannte Fälle sich anreihen, weisen auf eine solche Zusammengehörigkeit
liin. Sie repräsentireii sämmtlich jene Form, welche durch eine schinal»» und

flache, nach Rückwärts fliehende Stirn, eine mit dieser unmittelbar 7.usamn>en-

fliessende hochliegende Nasenwurzel und ein bei leicht vorspringendem Überkiefer

nrfiekweichendes Kinn sich auszeichnet nnd die wegen ihrer Aehnlichkelt mit den
*• g. ¥Iad-heads des nntergegangenen mexikanlsohen Astekenvelks mit dem Kamen
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dM'Astekentypns belegt wurde« Aach die fiassere Erachemung dieser kleinen

mikrooephalen Oesohöpfe, vor Allem die meist nngewdhnllche Lebhftftiskeit and
das Yogelleichte ihrer Bewegnngen trigt etvM Charakteristisches aa sieh ud
ebenso lassen sich in psychischer Besiehoag troti bedentender gradaeller Diflis«

renxen manche bezeichnende Analogien aaffinden

Da nun auch die zur anatoniischt-n Untcrsnchunp golaufftpu Scha«lfl und

Oehirue solcher Mikrocfplialoii in vielfachor Beziehung vorwaulrt! V'e rhaltai sse

deatlich genug erkennen litissen (^v. Bischol'f, üratiolet)— nämlich im Gegen»
sats an einem engen synostoUsehen Schädeldaoh and windongsarmen Hemisphirea
eine eompensatorisehe Erweitemng der hänflg noch nnyoUstindig Terknfieberten

Sohttdelbasis nnd eine dieser entapreehend »aberaate Entwickelnng der banalen

i^imgebilde, insbesondere des Kleinhirns, dann des verlängerten Marks und der

Sinnesnerven — so gewinnt hieinit di»- Annahme eines gemeinschaftlicheu Aus-

gangspunktes für (iie.se Furm >\>:r .Mikroci'^ihalie and einer ihr gemeinsamen aua-

tumischen Grnudstürung au Wuhrscheinliclikeit.

Herr Michel hat die Augen des Kindes untersucht. Centrales und

peripheres Sehen erschienen relativ gnt; auch das Farbensehen mnss bis an einem
gewissen Grad erhalten sein; wealgstens erregten alle lebhaften Farben das OefBkl
der Lust. Ophthalmoskopisch Sehnerv nnd Au^euhintergrond ohne anllialleude

Anomalieen. Die l'igmentirung ist eine etwas helle, die Gefässe normal. Macula

lutea differenzirt durch die bekannten, dieselbe umgebenden Lichtstrcifen
;
gorinise

Atrophie der Chorioidea an der .Sehnerv enabgrenzuufr. Die Kefiaetion ist eine

schwach hypermetrope. Die Augenmuskelbewegungen sind lu jeder Hinsicht aU
normal ansnsehen. Nach diesem BeAind mflssen die Basis des Gehirnes, die Yier-

hflgel nnd der thalamns opticns gnt entwickelt sein. Xrinaemng an Gesichtseia-

drttcke scheint nicht zu bestehen.

Bei dem Bruder des Kindes, den Redner früher nntarmicht hat, bestand ein

vorderer Polar - Cataract. Die Coordination der Augenbewegnng war in der Form
eines Nystagmus erheblieh gestört. Die Krkraokong der Linse weist aof anomale

Vorgänge in früherer Kutwickeluugszeit hin.

Herr Riaecker macht neck nachträgliche Bemerkungen über die ver-

dickte, Cretlnenfthnliehe Kepftdiwarte.

Herr Vogt erinnert an Hargaretha Hihler, die ebensowenig cretinanhaft

Wiedas vorgestellte Kind, gleichfalls die Verdichtung der Kopfschwarte aelgte,

anschliessend gibt derselbe eine knrM Darsteilong der verschiedenen Vwmen des

Cretinismns.

Herr v. Ri necker betont nochmals die Unterschiede, die zwischen dem
vorgezeigten Kind nnd den eipent liehen Cretiuen eine scharfe Grenze ziehen.

4. Herr v. K ö 1 1 i k e r lierichtt't na< h einem kurzt-n Hinweis aul triiher

bereits in Würzburg vorgenommene Beobachtungen an Hingerichteten, die sich

indess fast ansschliesslich mit physiologischen Fragen befassten 0« Aber eine Uater-

anchnng des Epithels der menschlichen Lnngen-Alveolen, das bisher noch Niemand

im frischen natargemissen Znstande xa beobachten Gelegenheit hatte. Die Langen

des am 18. December 1879 in WOrzborg hingerichteten HoUeber worden eine

1) Die Berichte Aber Jene Yenndie sind in frflheren Jahrgingea der

flchriftett der Gesellschaft en^altea.
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l^albe Stunde nach dem Tode mit » incr IlüUensteinlüsuiig von (>,<iO<'/o diirih dit»

Bronchien eingespritzt aud nachher in eine ebensolche Lüsung von 0,50/o gebracht.

Hierbei ergab sich «ine Wirkang des Reagens nur anf das Plenraendothel nnd in

dea oberiieUichsten Alveolen nnd swar darcb die Plenra bindnrch. Da an einem

andern Orte ansflUiTlich nnd mit Hfllfe von Abbildungen Aber den erhaltenen Be-

fand berichtet werden soll, so wird hier nar mitpethcilt, djiss das in den Alveolen

befindliche Epithel im W. sentlichen penan dieselben Verhältnisse zeigte, welch©

Teilen z nnter Eberths Leittinjr im Jahre 18r»8 in der Säupethierliinge entdeckt

hat aud die seitdem Fr. E. Schulze und Schmidt t'ur dieselben Geschüpfc bc-

ift&tigt haben. Das beissi, es besteht aveh das menschliche Alveolenepithel ans

einer ganz snsammenhingenden Lage von Pflasterzellen, die Jedoch sweierlei
vesenilich Terschiedene Elemente seigt nnd swar einmal kleinere, kernhaltige»

platte, rnndlich polygonale Zellen mit Protoplasma von 7— 15 u, die ansschlioss-

lieh in den Ma.schen der Capillaren ihren Sitz haben und zweitens grössere, man-

nigfach geformte, anscheiinMn! kernlose, jranz dünne Platten von 22—45 ;a Durch-

messer, die auf den Blutgeta-sseu liegen, aber auch in die Maschen d«-rselben sich

enirecken können. Da bei menschlichen Embryonen von 8 Monaten, die nicht

geathnet haben, nach Hm. KöUiker die Alveolen noch von einem gans gleich-

nilasigen, aiemlich dicken Pflasterepithel aasgekleidet sind, so ist ansnnehmen,

das8 die fraglichen Platten durch Abplattung eines Theiles dieser Epithelzellen

entstehen, wie sie bei der Ansdehnnng der Alveolen nach der Gebart im Znsara-

menhauge mit dem Athmen statthaben muss, für welche Annahme auch eine Be-

obachtung- von F. E. .Schulze über das Alveolenepithel eines im 8. Monate ge-

borenen Kindes, das zwei Tage geathmet hatte, spricht. Wahrscheinlich ver-

scimelxen bei diesem Torgange nicht selten aneh mehrere Zellen miteinander so

grOaseren Platten, wie dies Elens annimmt, nnd wie nach Herr Kdlliker, ge-

fltfltst anf die sehr inregelmissige Form mancher Platten, ansnnehmen geneigt

ist. Diesen Erfahrungen zufolge hat das Epithel der menschlichen Lungenalveolen,

ebenso wie da8jenig:e der Säuger, eine gewisse Aehulichkcit mit F^n'h>th' Iien,

nichts destoweni<;er ist daselbe, wie seine Entwicklang aus dem Entoderma be-

weist, als ein achtes Epithel anznsehcn.

Herr Gad fragt, ob die Versuche von Wittich Aber die Aufnahme von

hidigeachwefelssnrem Katron nicht flir die Sxistens oibner Spalten swischen den

Epithelien spreche.

Herr y« Kdlliker weist daranf hin, wie schwer eine Erklärung jener Re-

Sorptionsvorgänge sei, wie insbesondere ja auch nachweislich mit geschlossenem

Kpithel ausgekleidete (lefnsse selbst rothe Hlntkörperchen durchtreten lassen, dass

daher die schnelle Resorption des indigoschwefelsauren Natron nicht ohne weiteres

die Existenz von Oelfuungen voraussetze.
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IV. SKzuDg deu 31. Januar 1880.

Anhalt. Rotsbftoh: Ueb«r physiologitohe Experimente an einem Hins^rldi-
toten. — FI esc Ii: Ueber pathologische Befände bei Yerbrecheni und
Selbstmördern.

1. Das Protokoll der vorigen Sitzung wird genehmigt.

2, Herr Rossbach berichtet ftber nBeobaohtongen bei der Hinrichtmiir and

an der Leiche" eines Jungen Terbreehers. (In Gemriasohaft mit den Herren

Flesch, Oad, Oottschan, Kölliker, Benbold, Kunkel nad St öhr>.

I. Die ninrichtang fand am 18 December 1879 früh 8 1» bei sehr grosser

Kältf im Frt'ien statt. Der Delinquent bot, als »r in deu Hof vor das Schaffot

gcluhrt wurde, das Bild der furchtbarsten Angst dar; das Antlitz und «lie Lippen

todtenblasa, die Herrschaft über die Maskulatur theilweise aufgehoben ; seine

Extremitäteu hingen schlotternd herab; er masste von 2 Männern geführt werden,

um nicht zu Boden sn sinken, und fortirtthfend knickten seine Ffisse znaammea;
er war sogar nicht mehr im Stande den Kopf ruhig und anflrecht zu halten; der»

selbe flel immer wieder nach vorn gegen die Brust und wurde nnr immer stoss-

weise, halb schleudernd in die Höhe geworfen. Athmung konnte nicht gut beobachtet

werden; nur sah man von Zeit zn Zeit eine tiefe lanjrc:o/,ogene Respiration.

Die Wirkung de« Fallbeils war eine luoiiieiitain'. Iis fiel dcsshalb iler Kopf

genau in derselben Lage, wie rr während des Lebens, aumittelbar vor dem Hieb

gerichtet war, senkreobt und glatt, vom Hals ab zu Boden. Das Gesicht sah nach

unten; es fiel daher auch der Kopf mit dem Gesicht auf die Unterlage; es fimd

aber kein Kneppen des Kopfes statt, kein Yorstttrzen des schwereren SchSdels

nach nnten, sondern gerade als ob der Kopf schon srharf abgetrennt nnd nnr mit

dem Uuni|>f zusammengehalten gewesen und dann losgelassen worden wttre, so fiel

der Kopf herab.

Der 2)chuitt ging scharf durch den Hals; die Haiswiihe], dt-r (Querschnitt des

Bttckenmarks zeigten keine Spur von Splitternng oder c|uctschung, Back«sniarks-

Durchschnitt ganz scharf; ebenso waren der obere Theil des Schildknorpels und

der Epiglottis wie mit einem Rasirmesser durchschnitten.

Beschreibung des Orts d e r D u r c h t r e nn u n g: Der Enthaniitnngs-

schnitt ging durch die Substanz des 5. Cervicalwirbels; der ganze Kahlkopf mit

Ausuahnic des obersten Theils der E]>iglottis und eines schmalen Streifen'* vom

oberen Uaude des Schildknorpels war ganz gut erlialten am Rumpf verblieben.

Der centrale ßückeumarksstumpf hatte eine Lange vun 'J.5 cm.

II. Beobachtungen unmittelbar nach dem Fall des Beils. Der

Rumpf, aus dessen Halsarterien starke Blutstrahlen herrorschossen, blieb, Tom

Moment der KöpAmg an, vollständig bewegungslos, nicht die leiseste Zuckung oder

Lageveränderung war zu beobachten. Es war dies um so flberraschender, v«3

wir siche r «'rwarteten, der Rumpf wttrde in K rümpfe verfallen.

Der im Korb liegende Kopf dagegen und der Halsstumpf machten genau l'/i

Minuten lang Heweguug.-n ; die Beweguiigcii des ganzen Kojites waren regt-lmässig

und erfolgten in immer lauger werdenden Intervallen. Die Ursache dieser Beweg-

ungen war. weil der Kopf auf dem Gesichte lag nnd vor Abhalten eines Itageres

Gebetes nicht herausgenommen werden durfte, nicht direct zu sehen; doch «ate^

lag es keinem Zweifel, dass sie nur von der Auf- und Zubewegung des Kiefers,
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also durch dyspuoiaolie Kiefeibewegangeu (Aaf- nad Zagehen det Mandes) zu Stande

kommen konnten. Dia Zneknngen der Habmnsknlatnr dng^n waren nnregelmftnig.

AI« der Kopf (2]finnten nnck dem Hemnterfallen) ans dem Korb genommen
wurde (die Angen mnssten mit einer Binde verschlossen bleibon)

,
zeigte sich das

Gesicht bewepnn^slos , die Züge waren ruhig, nicht schlart', Unterkiefer nicht
herabhängend; der Mund ti st geschlossen. Die Farbe des Gesichts

var, wie im iLeben, todtenblajis ; keine Cyuose.

Der Rampf neigte aiek anoh beim Abschnallen nnd Einlegen in den Sarg

gaas eehlalt

IIL Hatte der abgeschnittene Kopf noch eine Zeit lang Bewnsstsein?

Unsere Beobachtung, daas der Kopf noch 1> 2 Minaten lang Bewegungen
machte, kOnnte die Vermathnng erwecken, als ob noch Bewnsstsein in demselben

geblieben wäre.

Bei genauer Berücksichtigung aller beobachteten Momente zusammen aber,

and Hinzaziebaug des anatomischen Befundes mnss mau zur Auslebt gelaugeu,

dass in dem Moment der Trennung das Bewnsstsein anfhdrte, ja dass der Kopf
nickt einmal eine, anck nnr momentane Empfindung der Procednr hafte.

Gegen die Annahme, dass das Bewnsstsein den Moment der Trennung des

Kopfes vom Rumpf überdauerte spricht

:

1) der heftige Choc. 2) die atigenblicklicho Anfhebung der Blutcirculation,

3) äer angrnl)lickliche starke lilutaustritt aus den Venen nnd der Abtluss der*'' !- -

broäpiualiiusi^igkeit; dies ist za beweisen durch den Maugel cyauotischer Färbung

im Gesiehte nnd dnrek das Eindringen von Lnffc in die Venen der Pia; dieselben

waren mit grossen, dentiicken, von einander dnrck kleine Blntmengen getrennte,

Luftblasen angefüllt. Die dyspnoiscken Athembewegongen und Mnskelsncknngen
am centralen Halstkeil (letztere wahrscheinlich als Ersticknngskrämpfe aufzufassen)

sprechen keineswegs für eine Erlialtung dos Bewnsstseins, denn selbst der intacte

Mensch liat zur Zeit, wo bei Erstickung solche langsame Athembewegungeu d»'S

Mandes und Kiefers auttreten, schon das Bewnsstsein verloren; geschweige der

«bgesehlagene Kopf.

Es wftre von Interesse zu wissen, in weloker Schnelligkeit das Beil dnreh

den Hals kindurehfSlkrt; vielleicht kann man das spftter einmal feststellen nnd
dadurch berechnen, ob die Empfindungsleitnug eher zum Gekirn kommt, als die

Blutzustnimung abgeschnitten ist.

Wir könui-n also für den Kopf annehmen, dass am ersten das Bewnsstsein
erlischt, das:5 langsamer nachfolgend das Athemcentrum zuerst durch Sanerstoflf-

Buagel und Kohlensäure gereizt, dann gelühmt wird (uach Vjiüiu.) ; andere z. B.

XBflezvermittelnde Ganglien mOgen nock etwas Ünger ansdanern; dafBr scheint das
Bestehenb^iben des Muskeltonns im Gesicht, das Niektherabhingen des Kiefers
sn sprechen ; die bloetliegenden Theile mögen noch eine starke tonisehe Reflex-
Virkong anf die genannten Gesichts- und Kaumuskeln ausüben

Die Bewt gniigslosipkeit des Rumpfes gegenüber den activen Kopfbewegungen
*ar uus sehr aulTallcnd: Dt-r Manirel an AthomlM wegiing des erstcren kann nicht

SKfUleQ, da das liespiratiouscentruui bei dem Kopftheil des Kückenmarks geblieben
var. Aber dass der Schnitt nnd das Freiliegen des peripheren Schnittes keine
«Ugemeiaen KGrperkrimpfe nach sich zog, ist schwer zu erklären. Da ein Thier,
welches wir köpften, sogleich mit seinem Rumpf in Krämpfe verfiel, so scheint
obiges Ausbleiben der Krämpfe für die Schärfe des Schnittes zu sprechen.
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IT. 12 Hinnten Mch der EntliMptiiiig befimd sieh dieLeiehe bereits in der

Anatoinie, nocli gans wann and Arisch. Bei der Entkleidnng seigte sich weder

Urin noch Samen in der Wäsche; Glied schlaff.

V. Stimmhäuder in der bekannten Todesrnhestellnn jr. Es wnrde

sogleich der X. larvnrf'ns rcfnrrt iis dexter freigelept und pereizt. Dir Aryknorpel

rutschte fin kU'iii Avenip im (ianzm nach Aussen, rotirte fernt-r ein klein wenig:,

so dass diu Spitze des processus vocalis etwa 1 mm nach innen, der process. moa-

cnloris noch Tom gingen. Es contnhirten sieh dabei folgende Mnskeln: mute,

thyreo^arytaenoidens int., thyreo- nnd crioo-srytaenoid. extern, und lateral., mnse.

crico*arytaen. postions nnd sehwach der n. ary • arytaenoidens ; in Folge der

schwachen Contraction des letxteren gerieth anchdie linke c. arytaenoidea in eine

schwache Hewepnnp.

Vr. Ks wird die Respiration kiin>tlich durch den Kthlknpt hiniiurch mit

dem lila.sebalg augefacht, worauf wieder mehr Blut aus den llalsgetässeu strumU

VIT. Es werden Reizangsversnohe an dem peripheren Bfiekenmarkseervical-

qnerschnitt vorgenommen.

Reiinng des rechten Yorderstrangs : Hinanftiehen der Scbniter

ff n linken „ Contract. des m. peetoralis m^or.

ff „ Seitenstrangs: Contract. der Hrostmuskeln.

ff „ rechten , Bewegongeu der Scbniter.

„ - linken \ ^. « -

.

„ l rechten / Erfolg.

Yfll. Es wird nnn noch ein zweiter Querschnitt dnreh den untersten Theil

des Brustmarkes (zwischen 11. nnd 12. Brustwirbel) gemacht Bei Berttbmng des

Rückenmarks noch Eröffhnng des Rflckenmsrkskanals, erfolgt keine Hnskelxncknag.

Bas Rfickenmark wird durchschnitten ; sodann wird pereizt

:

Rechter Vorderstrang: Es bewegen sich Penis und Scrotnni.

Linker m Contractinnen des linken Lumbo-sacralis. Hebung

der ganzen linken Kumpfhälfte.

Rechter Seitenstrang: Controetionen der GlutiL

Linker ^ der Rttckenmusknlatur beiderseits.

Linker Hinterstroag. \ ^, „ ,

,

V» f
Ohne Erfolg.

Alle diese Versuche uahnu-n höchstens 20 Minuten in Anspruch. Von jetzt

an wurden noch folgende Versuche gemacht:

8^ 36'. Ks wird der Thorax geöffnet; die Brustmuskeln conirahiren sich beim

Durchschneiden.

Dos Hers zeigt sich bewegungslos; auf eleetrisehe Reizung dagegen

werden theils partielle, theüs allgemeine Herzcontraetionen bewirkt

9 h 40—46^. Weder Gallenblase noch Milz rcagiren auf die stärksten eicctrischen

Ströme, Dagegen ist die Mnsrnlaris des Colon noch electrisch reizbar.

81^49'. Anf Reizunp des rechten Splanehnicus wird der rosaroth injicirte

Dünndarn» blasser und zeipt schwache f'ontractionen.

6^ öS'. Berührung des linken llerzventrikels (in situ) erzengt eine zur Hers-

spitze absteigende peristsltische Bewegung.

9 h 30'. Muskeln des rechten Oberarms perentan eleotriseh direet reizbar,

nicht vom pleius brachialis aus. Auch ist die eleetrische Reizung des

n. medianns erfolglos.
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$*87'. I>»'r blüsgfk'fite ni, l>icei)S ist iHrect friit rn'/.har; es piitsteht. ein»' all-

gemeine Mnskelzuckung und am Ort der Heizung i-in idioinuskiilarer

'Wolst, welcher sich iu etwa 30 Secuuden löst, uhno fortzurücken.

9fc 42*. Ureter nnd Samenleiter reagiren anf eleetrisohe Reisiing.

10 k Beide Heraohren seigen auf locale mechanische Reiznngen peristaltisch

fortschreitende Contractionen nnd bisweilen anf einmalige Reiaong
scheinbar rhythmische Znsammen/iehnng.

lO'' - '. Hautmnskeln reizbar (Gänsfhant).

10^30'. Ileopsoas direct electriscli rt-i/har.

Herr Eeubold bemerkt zunächst, dass in andern Fallen diu Fortdauer

der eleetro-mnscnlftran Erregbarkeit eine I&ngere war. Zar Beortheilung der Frage

iber die Fortdauer des Bewnsstseins sind die einsehligigen Beobachtungen an

Selbstmördern, die ihren Tod dnreh Ethftngen herbeiführten, von wesentlicher Be-

dentang. Bei letzteren ist es nachweislich der Drock anf die ITalsgcfässe, der

das Bewnsstsein schwinden macht, noch ehe der Tod eintritt. Nit; aber kommt
es vor, liass Leute, die sieh in Stellunirfu erhäncen. die die Entfcrnnng desStrickes

gestatten, die Srlilingf selbst lösen, im ( i<-;rcntlieil sind Falle zu verzfiihnen, in

welchen ein unfreiwilliger Tod durch ungeschickte Versuche eintrat. — Der

Wansch einiger Chtmrgen betreib der Feststellung, wie weit d'.r Blntstrahl der

Carotis spritze, liess sich nicht erfBUea, da das Fallbeil das fireie Ansspritxen

hiaderte. Nach anderweitigen Beobaehtangen an Enthaupteten betrftgt die Ent-

fernung 1.3 ^[eter. Bemerkenswerth ist das schnelle Erschlaffen der Mnscnlatnr.

Holleher liess das rrncitix alsbaM fallen, wälirend z. 15. Ertrinkende sich im

Sterben festhalten nnd die ergriffi-nen (Jegcnstände auf lange Zeit nach deTn Tode

festhalteu. — Antfalleud war gleicherweise das schnelle Puusiren des Herzschlages

und der Respiration ; aueh die Bildung derGinsehaut auf electrische Eoiae hat ein

wesentliches Intetesse tu medico forenser Beziehung.

Herr F losch bemerkt — in Ergänzung der Mittheilnngen Aber die Fort-

daner der Erregbarkeit der Muskeln — das» die Todtenstarre bereitü Nachmittags

3 T'hr also 7 Stunden nach der Hinrichtung deutlieh, um 5 Uhr vollständig war;

erst -1 Tage nach dem Tode, auch dann noch nur unter grosser Anstrengung, war

es möglich, dem Körper die Stellungen zu geben, in web lien I>iui;hsohnittt; na-

mentlich einiger Gelenke (in gefrorncm Zustande) vorgenommen werden sollten.

Herr Oad betont im Hinblick auf die angeftthrten. das Erhängen betreffen-

den Erfahmngen, dass bei Thieren Unterbindung der Carotiden die Function des

Grosshims und der Mednlla oblongata nidit aufhebe wegen des Collateralkreislanfes

durch die Vertebral-Arterien. Dass Entleerung der Haargefässe dem plötzlichen

Schwunde des Bewnsstseins bei der Enthauptung zu Crunde liene. glaubt Herr fJ a d

nicht annehmen zu diirfen. da — wie ja auch der Seetionshefnnd zeigt eine

£ntblntuug der Capillaren nicht eintritt. Dies geht auch daraus hervor, dass

Heir Itiehel noraMle Ffillung derAngengefSsse vorfand. Ausser der Desoxydation

des Blutes, welche nur allmälig wirken kann, ist jedenfkUs die durch Choo be-

dingte Ohnmacht heranzuziehen, welche plötzlich eintreten mag. Das Ausbleiben

von Krampfbewegungen am Rumpf läss* vermuthen. dass Hemmnngsfasem durch-

schnitten wnrden, deren durch Sclinitt nn<1 I.nt^zutritt liewirkte Erregung in ihrer

Wirkung alle fibrigen Erregungen überwoir. .\ns dem Vergleich mit dem entgegen-

gesetzten Erfolg der Köpfung der Kaninchen würde der Hinweis darauf zu ent-

nehmen sein, dass beim Menschen das Uemmangsnervensystem stäfker entwickelt

Teriiimdl. A. pbj!i.-iii«d. Ow. N. P. XY. Od. (Sitnmgiberiehto). 2
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ist. Anch Herr 6ad glaubt ttbrigens, daas das Bswnsstsein sofort and frfikor

anffa&re als der Tod eintritt.

Herr Rossbach bestätigt hinsichtlicli der ünterbiadang der Carotideii

die MitthLilnn^L'n il«'s TTerrn Oad. Für das Erhängen müsse rompression des

N. vagQS als Ursaclii- (lt!s aufhörenden Bewtissts<'iiis in Bftracht kommen. T>i*»

Annahiiif den ('}iorks als iiiituiik''tid liei dem Aufhören des Uewnsstseins, wie e«

dorcb (it'hiriiaiiaini'- ciitstflit':, halt Hprr Rossbach nicht für nöthig.

Herr G a d glaubt, dass denn doch eine übermässige Erregimg des centri-

petalen Nerren wesentlich mit dasn beitrage, das Bewnsstsein plötslich Mifknlieben.

Ohne rftnmliche oad seitliche Differenairong der Vorginge im Centralorgan ist ein

Bewnsstsein wohl nicht möglich In der Sturmfloth ftbennftssiger Erregung geht

Jede Ordnung und damit das Bewnsstsein unter. Es könnte nach Abklingen der

Erregungen wieder erwachen, wenn nicht inzwischen die Desoxydation des Blutes

so weit vorgoschritteu wäre, dass aus diesem Grunde das Erwachen unmägUch

würde.

Herr v. Rinecker erinnert an dieVwsneho TonKnssmanl nndTenaer
Aber Unterbindung nnd Compression der Carotlden. Er erwähnt, wie achnell man

durch letztere bei Epileptischen AnfftUe mit Aufhebung des Bewusstsoins hervor-

rufen könne.

3. Herr Fies eh s|)richt: Ueber einige pathologische Funde bei Ver>

brechern nnd .Selbstmönlern.

Et berichtet im Auschluss an den vorangegangenen Vortrag zunächst über

einige pathologische Verinderungcn an dem am 18. Dezember 1879 hingerichteten

HoUeber. Der Schädel desselben wurde etwa 1 Stunde nach dem Tode sor Heraus*

nähme des Gehirnes in der gewöhnlichen Weise eröflhet* Zur Anfbewabrnng ge-

langte nur das Sehädeldach , da der Gestchtstheil zo anderweitiger Verwendung
bestimmt wurde. Das Schädeldach , das möglichst tiefabgetragen war ,

zeigte

eine grösstehänge von 180, eine f;rö-;-<ti' Hreite von 159 mm, mithin einenLängea-

breitenindex , wahrend die gewohnlich angenommen«» Zahl für Unterfranken

80,1 ist. Ks erscheint danach, seibat wenn man die möglichen Fehlerquellen in

Betracht sieht, der Kopf anfEsUend brachycephal. Eigentliche Synostosen waren

nicht vorhanden ; im firischen Zustand erschien allerdings die Sagittalnath weniger

deutlich, namentlich in ihrem hinteren Abschnitt, dooh verlor sich diese Differenz

Im im Trocknen des Präparates vollstündig. Die Schnittfläche zeigt normale Dicke

des Knochen, die Diplo«- schmal aber deutlich. Die änssere (Uastafel ist sehr

porös: die innere an nianehen Stelleu gleichfalls von zierlich anjreorilnfteu Poren

durchsetzt, au anderen dicht elfenbeiuurtig. Die Sulci meuingei sind tief, ebenso

die Pacchioni'sehen Orftbchen.

Wichtiger sind die Verhältnisse der HttUen des Gehirnes. Das Protokoll

lastet hierflber: »Die dura mater zeigt auf der Basis starke I^jection; sie 16st

sich leicht ab , erscheint nur etwas trttber als gewöhnlich. Die veuöson Gefiste

enthalten reichliche Luftblasen zwischen geringen BIntmengcn. Die pia raat^r

zeigt über einisjcn der ^rrösseren snlci gelbe Farbe und durohschein< iiib' HeschaflVu-

heit; zumeist ist s\r trüb, vielfach intensiv weiss gefarl't . auch in ilir sind di«

Gefässe stark injicirt. Sie trennt sich schwer ab , ohne dass jedoch Spuren der

grauen Substanz an ihr haften bleiboB. Sdbst die seichteren Falten sind nur mit

der grOssten Uflhe einsnreissen ; auch die kleinsten Geflsse mttssen eigens daroh«

schnitten werden, um tiefere Risse in die grane Substanz zu vermeiden. Die
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gnne Sabstanx xeigt stellenweise eine fein rotlie Pnnktimng.' Erschwerend für

<lie Beartheilnng dieses Befuudes war der ümstaml. dass ein Vergleich mit obcuso

frischen Präparaten vom Menschen nicht möglich war; keiner der Anwesenden

hatf'- bislif^r ein m*»nsL'h]ich«'S Gehirn so bald nach dem Tode nntrrsncht. Eiit-

sthi' 'J' ii j)ath<(li»^i:5(.hiT Xatur sind indfss tlio ausgi «iolmten , sicli über die ganz«-

Grosäbirnobcrtiüche verbreitenden milchigen Trübungen der pia. Ihr Vorkommen

als pathologischer BeAind bei Potetoren nnd Geisteskranken ist bekannt; es wird

«nadrflckljch angegeben, dass Yerfindernngen der granen Snbstani der Hirnrinde

nicht nothwendig damit verbanden sein mässen. Die mikroskopische Untersachnng

der letzteren steht noch aus: doch dürfte schon .ans dem Befände der pia mater

feststehen, dass nicht nnbedruti-nde pathologische VorändornnpiMi nnd zwar chronischer

Alt die normal*-' BcschatVenheit des ei iitralon Nervensystems beeiiitrac'liti<rt haben.

Die mikroskopische Untersuchung einer stark verdickten Stelle der pia ergab

neben kleinzelligen Infittratiomen nnd Bindegewebsnenbildnng kleine Blatextra-

Tasate ; die Abgrenzung awischen pia nnd Arachnoidea war Sbrigens noch ziemlich

dentlich. Das Gehirn selbst, zn histologischen Untersnchnngen bestimmt, sollte

in kleine Stücke zerlegt werden ; es war daher die Untersnchnn^ der Oberflächen-Ver*

hältnisse nur eine zi< iiilieli lliichtige. Die Anordnung war ziemlich genau symme-

trisch. I)ie erste Stirn Windung zeigte sich an ihrem T'ebcrgang in die vordere

l'entralwindung durch eine sagittale Furche in zwei Schenkel gespalten; snlcns

calluso margiualis theilte sich in seinem Endtheil iu 2 aufsteigende Furchen, durch

welche vor dem Vorzwickel eine besondere Windnngsgruppc abgegrenzt wird.

Ton diesen sicher nnerheblichen Variationen abgesehen war keine wesentliche Un-

zegelmissigkeit zn notiren Das Kleinhirn war yom Grosshirn ftberdeckt; alle

Hauptspalten und Windungen zeigten die gewöhnliche Anordnung.

Die S'ection ergab weiter: vollständig normale Besehaffeiibeit diT T.nn^^e

nnd des Herzens, sowie der Hancheingcw.iile. Dagegen waren einige Bronchial-

drusen verkäst-, ieruer waren mehrere Lymphdrüsen am Halse stark geschwollen,

endlich bestand ziemlich bedentende BSthnng nnd Schwelinng der Schleimhant im

Rachen and im Kehlkopfeingang. Die Schwelinng der Cervicaldrasen ist, wie die

mikroskopische Untersachnng zeigt, keinen&lls ansschliesslich Folge des mo-

mentan vorhandenen acuten T^a^]l*'nkatarrhes , denn es ftndet sich neben ErfUl-

Inng aller Sinus mit reichlichen kleinen Z.dlen Uiudegewebsnenbildiing in allen

Stadien. Ob dieselbe „serophulnser" Natur ist, ist mindestens l'raglicli, da die liir

charakteristisch geltenden liieseuzellen nur ganz vereinzelt gefunden wurden. An

manchen Stellen bot sich ein sehr hübsches Bild durch AnfüUung selbst der

kleinsten Lymphbahnen mit geronnener Lymphe, die eine fBrmliche natttrliche

Injectioa darstellte, itt vermehrten FttUnng eines Theiles der Lymphbahnen ent-

aprechend.

Die sonstigen körperlichen Verbältnisse des H. betreffend ist noch zu er-

wähnen, dass die Muskulatur sehr kräftig, das Knochensystem dagegen rela^^iv

zart entwickelt war — soweit liits aus dfu Uurchschuitten, welche dem Leidinani

entnommen wurden, ersichliich war. Das Fettpolster war gut entwickelt. Spuren

Ton Lnes waren nicht nachweisbar.

Als einzig wesentlicher Befluid erseheint danach wohl die Verindemng der

Bimhiote. Eine Berechtignng , die Znrechnnngsffthigkeit des Hingerichteten zn
h«>zweifeln. kann sicher aas jenen Veränderungen nicht hergeleitet werden. -Anderer-

seits war die Verftndernng doch hochgradig genug, nm den Gedanken nahe zn
2*

Digitized by Google



XX Sitzungsberichte der pbysikaliscb-medicluiachea Geacllscbaft

legen, dw die ErnihraogsverhUtnlMe der gnnen Sabetans nnd alao «neb deren

Fonctionsfiliigkeit nieht voUkommeii Bormale waren.

In neuerer Zeit hat man mehrfach versncht, atypische Anordnung der Hirn-

nv-iiidunfTi-n als charakteristisch fftr. die Individualität '!es Verbrechers heranzn-

ziehen. Hinsichtlich dir hitT vorliopenden Varietäten ist dies wohl kaum mög-

lich; sie sind j<'ilfiit";ills zii-nilich nubt-dcutend. Der Vortragende selbst hat wieder-

holt Formabwcichuugen der iiiruwiuduugcu gerade bei Leichen , die aus Strafan-

stalten znr Anatomie gebracht waren, beobachtet; er legt als Beispiel das erst

am Tage des Vortrages aar TJntersncbnng gelangte Qehim einer Mörderin vor,

welches n. a. Unterbreehnng der vorderen Centralwindnng xeigt (auch swei in den

nächsten Woclien nntersncbte Gehirne von Strafgefangenen wiesen die gleiche

Bildung auf. ') Genantre Notizen wurden seither in dieser Hinsicht nicht anf-

gt nomnii n , d;i nur ausnahmsweise Angaben übi r die Vorgeschichte des einzelnea

Falles zur Vertiiguug standen. Immerhin ergeben die erst seit Kurzem geführten

Sectionsprotokolle der Anstalt nnd einige gelegentliche Beohachtongcn einen der

Yerwerthnng flibigenBeitrag an der Annahme, dass die physischen Verlndemngen,

welche die Central • Organe Ton Terbrechem anfweisen , sehr Torscbiedener Art

sein küuneu.

Zuuächst an den Ceutralorganen selbst werd<Mi Erkrankungen wie auch

atypisch«' Bildnngen relativ hänfip jjrt'fnnden. Zn der erstjjenannten ffinajipe wäre

jrdentalls der Befund an dem fiiliiruf des Hollcbcr zu rechnen. Als weitere IVi-

spiele aus der kleiueu Zahl von Verbrecher • Sectionen der anatomischen Anstalt

ftthrt Borr Flesch nntcr anderen Beobachtungen einen Fall Ton Intracraniellem

Tnmor des Sehnerven (das Präparat Herrn Dr. Hei freich übergeben) an. Den
oben erwähnten Beobachtongen der II.Kategi»ie fBgte er einoNotis bei Uber eine

Qnerspalte der Convexität, die eine zweite Centralspalte darzustellen schien.')

Hierher zn rechnen wäre auch falls es statthaft ist , Verbrecher nnd Selbst-

mörder in dieser Hinsieht zu vergleiclieu — ein Präparat von Verbilduujr der

Jiirusichel bei einem krultigen Mauue , der , iu guten Verhältnissen lebend , ohne

nachweisbaren Anlass sich vergiftet hatte. Als einziges Motiv wurde Furcht vor

Wiederholnng einer an sich nnbedentenden schmenhaften Operation angenommen,

die er 'vor Jahren schon einmal fiberstanden hatte. Nach Brölfiiang der Scbädel-

h'dtle zeigte sich, dass die falx cerebri von hinten nach vorn allmSlig an Hübe

abuehinenil. si(h pegen das Stirnbein verlief; sie bildete also nicht wie gew<dinl'ch

mittelst ihres der crista galli angehefteten vorderen Theiles die firen/e der Sfirn-

laitpen, sonderu die grosse hängsfnrche wird auf eine Länge von ctua t; cm vou

der Aracbuoidea glatt überbrückt, ähnlich wie die anderen Furchen des Gehirnes;

die pia bildet also hier die einzige Abgrensnng beider Hemisphären. Dabei sind

letatere asymmetrisch, so zwar, dass der linke Stirnlappen in den rediten einge-

<1 An anderer .Stelle sollen die beziiglichen Beobachtungen eingeheml be-

sprochen werden; das atistiihrliclie Werk von H.-nedikt stand dem Vortrag. •mlt-ii

erst uath Abfassung des Berichtes zu (jebote. Die beobachteteu Formabweich-

nngen liessen sich wohl in die Anflkssnngen Benedikt' s einreihen; doch scheinen

die letzteren dem Tortragenden noch nicht hinlängUeb begrflndtt, am dieBeseicb-

nnngsweise Jenes Autors zn motiviren.

>) Seitdem nochmals beobachtet gleichfalls bei einem Verbrecher.
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valstet erscheint. Entwicklungsgeschichtlirh betrachtet, erklärt sich diesfr Fnll

als eine Hemmniigshildiing. die <l;iilnrt h fiitstaiid, dass das Einwachsen dt-r delini-

tiveu in die embryoualo Hirusichul uiclxt die normale Ausdehnung erlangte.

AqcIi wo BUdungü-Anomalien oder Erkrankangen des Oehirnes nickt snm

Kachweis gelangen, kann sekon die Vntenneknng des Sckidels an Terbreckern

interessante Anhaltspunkte geben für die Annabme tiefer gekender StSmngen der

pkjrsischen Auübildong des Gehirnes. Von 4 Schädeln von Enthanpteten, die in

^•r hiesig:»'n Sammlang aufbewahrt sind, zeigen 3 wesentlifht' Varietäten, nämlich

tiner Synosto&e der Sutara occipito-niastoidea (links total, rechts unvollständi;;),

einer linksseitige Synostose der Sutura .squamosa, einer einen Stirniontanell-

knocken, der dareb eine Fortsetzong der Sagittalnath in 2 symmetriseko Tkeile i

Mtftllt. Indessen können derartige Bildungen fttr siek allein allenfUls als Hin«

weis «of anomale Bildangs- oder Enittkmngs-Terkiltnisse des Kopfes, nie aber als

directe Ursache einer gestörten Function der Central 'Hfrane an>;eführt werden.

Eigentlich pathologische Proresse an der kniiflu'rnt'n Hiille des (n-hirnes können

dageg»'n thatsächlich dessen normale Funktion bi ciiitnn litipen. Als Beispiel wird

der tschädel einer 25 Jahre alten Strat'get'angfiien vorgelegt, an welchem eine

mächtige Verdickong aller Knochen, besonders aber der Basis besteht. Dnrch die

Bcngeblldeten Knockenmassen sind die meisten Nervenlöcker, namentliek die llir

den N. Ikoialis und acnstiens, dann Ar den glossopkaryngeus, vagus und acees-

sorins verengt, und zwar in einer Weise, dass an eine normale Function des be*

treffenden Nerven nicht zu denken ist, wenn anch anamnestische Anhalte, nament-

lich für die Existenz von (Jehörstörnngen nicht nachzuweisen sind Die Obduction

jVnt's Mädchens, (Dr. Ziegler jetzt Prof. in Freiburg) das wiederholt wegen

kleiner Vergehen bestraft war, hatte bis auf eine geringe Verfettung der Herz-

noskttlatar ein negatives Resultat ergeben.

Der Tod war plStaliek okne oraagegaagene Magere Erkrankung einge-

treten. Das Oekim, weickes allerdings bezttgUck der Vindungsverkiltnlsse nickt

uutersucbt wurde, hatte nichts Besonderes gezeigt. Nach Ablauf von fast einem

Jahr — der Fall war längst vergessen — wnr le der Schädel dem Vortragenden

gezeigt: erst auf dessen Verniutluin}:, der «lerartig anomale Schädel niiisse einem

Geisteskranken oder Verbrecher entstammen, wurde die Herkunft des Präparates

auf Grund der Maeerationsmarke festgestellt. Es mag dahin stehen, inwieweit

der pUtslicke Tod mit der Compression der Nerven in den verengten Austritts-

«(iTnDDgen in aetiologisckon Zusammenkang gekrackt werden kann; die gerade snr

Zeit jener Beobachtung publicirten Angaben von Eickhorst >) legten den Ge-

danken nahe, dass vielleicht die hier unerklärte Veränderung der Herzmnsknlatnr

auf eine trophische Störong, durch Compression des n. ^vagus bedingt, zarückzn-
rdhtea sei.

So klein das hier vorgeführte Material ist, es kanu vielleicht einen weitereu
Beitrag liefern an der Anaakme, dass der Yerbreeker mögUckerweise unter dem
Eindnsse pkysiseker Anomalien in den Organen des Willens steke; sollte dies der
FaU sein, dann wird für viele jener Unglfleklicken eine mildere Beurtkeilnng ein-
treten müssen; es werden aber anch viele, welche jetzt nach verbüsster Strato in
die menschliche Gesellschaa znrfickkekren, gleich auheübaren Geisteskranken zu

^) Die tropkisckonBwtokiuigender Nervi vagi zum Herzmuskel. Berlin 1879.
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behandeln sein : sie werden gleleb IrreDf welebe dorcb ZentSningetrieb oder wms
es sei, der Gesellschaft pefährlicli werden, unter permanenter Ueberwachuiipr zn

balten sein. Ob der Schutz der fJesamnitheit vor dem schweren Verhrecht-r nur

dnrcli das äusserste Mittel, den Tud des der Gesellschaft feindlichen hniividunnis,

erzielt werden kann, ist eine Frage, deren Besprechaog die Grenzen der dem
Anatomen gestellten Aufgabe flberscbreitet. Letzterem wird es obliegen, darch

Yermebmng des Materials den Beweis zn fttbren, das« die IndividaaUtit des Ver*

brechers anf wesentlichen, sei es angeborenen, sei es krankhaft erworbenen Ab-
weichungen von (ler normalen Organisation des K'irpers fusse. Soweit das kleine,

hier angeführte Mutfrial überhanpt sich verwertiun lässt. sind hride Mii^lichkeiten

gepeben. T>if iM'sposition zu drr (TeselUchuft schaillichfui Handeln, welch»* durch

Fehler der Bildung iu vielen Källeu genügende Motivirung tindet, kann in anderen

Fällen dnrch Erkranknngen, sei es des Gehirnes selbst, sei es seiner ümgebangen,
erworben werden. Die Annahme eines specUlschen „Verbrecbergebimes" ist vor-

Iftnflg gewiss noch nicht berechtigt; so wenig bezweifelt werden kann, das« In

vielen, vielleicht allen.') Fällen eine physische Grundlage in Gestalt anomaler

Or^'anisntiunsvrrhältuisse, insbesondere auch atypischer Anordnung der Gehimober-
flache nachzuweisen ist.

Der Vortragende schliesst mit dem Wunsche, es möge auch an anderen

Orten des deutschen Keiches von Seiten der Behörden dahin gewirkt werden, dasa

dnroh anatomische Untersuchung aller Verbrecher, ohne Irgendwelche Ansnahme,

die Lösung der vom humanen und praktischen Standpunkte gleich wichtigen

Frage bald erfolge.

Herr v, Rinecker betont, dass er wesentlich auf Grund des Vorlebens

des Hingerichteten auf anomale Verhältnisse der rentralorfrane geschlossen habe.

Kr erörtert den Gegensatz der Folie moral«' zum eij^i-ntlichen Iri>iiin. Kr^t.re

tritt erst dann zu Tage, wenn schwere moralische Contlicte eintreten. Derartige

Kranke gehören streng genommen nicht ins Zuchthaus ; fBr sie sollten eigene Ter-

brecher-Irrenhftnser eingerichtet werden.

Herr Vogt betont, dass der Wunsch des Vortragenden, dass durch gesets-

liehe Bestimmung alle Vi rbrecher nach ihrem Tode der anatomischen rntersuchnng

zu überweisen seien, für Bayern nicht nöthig sei. Anch ohne solche Bestiniinfing

werde die Staatsregierong iu Bayern nie den Verbrecher der Untersuchung ent-

ziehen.

*) Die Erftdimngen Benedlkt's haben ttbrigens bereits von anderer Seite

(Hanot. Gazet med. No. 4. IHSO) BestÄtigfnng erhalten. Nach der anderen Seite

—

eigentlich pathologisrlie Befunde — bieten die letzten Monate gleichfalls wiehtipes

Material; so in einer Mittheiliin<r von l>ecaisne (Gazet. med. IHTU jt. 6?!M (''^'

periences physiolo^nqut s snr nu ile( api(t' ) . wonach bei einem 'il^jährigcn Murder,

Prnnier, sich jederscits von der grossen Läagsspalte auf der inneren Fläche des

Gehirnes, etwa in der halben Länge des seitlichen Theiles, ein 3—4 cm Im Da.

haltender weisser Fleck, links neben „opaliner" Verftrbung des grQssten Theiles der

Oberfläche fand. Die Windungen waren normal. Ganz neuerdings tbeilen ferner

die Blätter mit. dass anch bei dem Raubmörder Waibel in Stuttgart meningitische

Verämlerunpeii vorlagen. Ueber letzteren Fall ist, wie ich gütiger brietlicher Mit-

theilung des Herrn Obennedicinalrath Dr. Laudenberg er in Stuttgart cot-

nehme, eine ausführlichere Verüttentlicbuug zu erwarten.
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V. Silzang den 2t. Februar 1880.

Znlltlt- V. Kölliker: UeLer eineu menschlichen Embryo ans dem S. Entwick-

IniiL'smoiKit. T>'-rselbe : Demonstration piiics Falles von TTyposparli«

Ihm einem Eniluyi). — Derselhc: rt-hcr dtn Hau <ltr iiifiischlichfii

Lunge. — Kohlraasch: Ueber Anwciulung des Telephons zur Mc8-

9nng des Leitnngswiderstandes In Flfi^sigkeiten.

1. Das TrotokoII 'l^r vorij^eii Sit/.im^ wird j^cnehniigt.

2. Hi'fr Kohlra lisch legt das ntu f rschiiMiem" DopiM-lhctt I. und II. des

XIV. Bauiieä der Yerhandlangen der Gesell.schat't, ausserdem eiugelauleno Zeit-

schrüUai vor ; w lisst ferner eine Biuledong der anerican eoeiety of tat» «ad

sciences sa deren lOOjährEger Jnbilinmafeier cireoUren.

8. Herr KSlIiker demouteht einen, ihm von Herrn Diem fiber*

ebenen sehr gnt conservirten menschlichen Embryo. Besonders schön sichtbar

varen im frisclieu Zustand des Präparaft-s alle (Jefässp. vor allem die vasa om-

phalomesentHrica und eine A'ene des Kuptes, welciie eine primitive Vena jngu-

laris interna - durch eine Oeffnung vor dem Ohr die Schädelholile verlässt.

Finger sind nur angedeutet, das Ange weit offen, die Ohrmuschel deatlich ausge«

MldeL Bas Nabelbllsohen ist ziemlich gross nnd leicht xn sehen. Der Nabel-

Strang hat zwei Windungen, in ihm liegen sehr xierlich gefaltet einige Darm-

tchlingen. Sehr dentlich war an den Eihäntcn ein Stratum intermedinm zwisrlu-n

Amnion und Chorion ; die in denselben hier nachgewiesenen Zellen h&lt der Vor-

tragende für eingewandert.

Zur Altt-r.-'be.stimniung liegen iolg<iide Daten vor: der AI»urt fand in der

Nacht vom 2Ö. /.am 26. Januar statt. Die letzte 3Ieustruatiou sollte Ende Novem-

ber stattfinden, blieb aber ans. Es fragt sich, ob das Ei, ans welchem sich der

Embryo entwickelte, dieser ausgebliebenen oder der letzt vorangegangenen Men-

stmation (Ende October) entstammt. Da der Grösse nach der Embryo keinenfalls

wesentlich Ober 2 Monate alt sein kann, so ist der zA-eite Fall nicht wahrscbein-

Ueh, es sei denn, man wollte annehmen, das Ei habe mehrere Woclien unbefruchtet

isi Fterns gelegen. Nach iler gewöhnlichen Annahme wird das Ei nach der Mefi-

ftniation befruchtet. Da hier wahrscheinlich das Ei der noch erwarteten Men-

stniation entspricht, so hat in diesem Falle die Befrnchtung wohl vor der Men-

struation stattgeftinden.

Herr Vogt fragt, ob man nicht an eine vorzeitige Lösung derEihiute oder

anderes denken kdnne, wonach der Embryo noch einige Zeit im Mutterleib ver-

weilte, ehe der Abort eintrat, so dass man in Uebereinstimmnng mit den lierge-

brachten Ans< hannngen den Embryo auf die letzte stattgefoudene Menstruation

zoröcktQhren könne.

Herr v. Kolli ker erwidert, dass die gute Conservirung des Embryo nicht

diran denken lasse.

Herr Diem betont, dass Erscheinungen, welche flir die Annahme des Herrn

Yogt spredien (vorangegangene Blntangen n. s. f.) nicht vorhanden gewesen seien*

4. Herr v. KöUikcr demonstrirt einen Embryo des 6. Monates, der nach

<ler Beschaffenheit der äusseren Genitalien weibliehen (Je^ächlechtes nnd als

solcher in der .Sammlung des embryologischen Institutes verzeichnet, bei genauerer

Untersuchung sich als hypospadiaens mit Spaltung des scrotnm und nnvollkom-

^•umDeseensus testteiiiHnim--die Hoden &nden sich im Leistenkanal— erwies.
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5. Herr v.Kolliker bringt weitere Hitthetlangea aber dea Baa der menech*
liehen Lange. AU die mit Hölleneteinlösnngen li^icirten and in Spirttos anfbe*

wahrten Lungen eines Hingerichteten (S. d. Der. d. Sitsang vom 17. Januar) ändert-

halb Monate nach derinjection nach verschieilenen Richtiingon i'iDi!:eschnitten und
dem Lichte ausgesetzt wunltMi crgali sü Ii fa^t übt-rall im luui'rit eine ansgez»"ich-

lU'tf Wirkung <\i's Silbers, ilic trL'ilich immer nur in ;r»>ringe Tiefo» drang, aber an

jeder neuen Sclitutttiacb«.' neu sich einstellte. So gelang es, hinreichendes Material

anch für die Verfolgung der Bronchieu uad Alveolengäuge zu gewinaen , die bei

der ersten Untenaehnng vernachlässigt worden waren.

Die Brenehien keigen bis sam Durchmesser von 0,5—0,4 mm das bekannte

Verhalten, namentlich auch die von Fr. E. Schulze entdeckten Becherxellen,
«

dann aber treten elgenthütniiche Veränderungen an denselben anf, die ihnen anf

den Namen respiratorische B r o n c 1« i o 1 f ii . ( Bronchioli r.*spiratorii

i

Ansiiruch vfrit ilit ii. Und zwar erscheinen diese Urtuicliioleu iu zwei ubweicheudeu

Foriueu, eiuuiai als Uühreu mit gleichmäääigem, cyliadrischeui Fliwmerepithel und

zweitens als l^nehiolea mit zweierlei Epithel , einmal Cyllader« oder kleinen

Pflasterzellen und zweitens grossen polygonalen Platten. Beide diese Röhren, von

denen die letzteren die unmittelbaren Fortsetzungen der ONterea sind, tragen

wandständi-r- kl. iut Alveolen in mSssiger Menge und gleichen insoferne den auf

sie fo!>reii<ieii .•i.U-ii^'iiripcn.

i)ie JJi niu hidb ii mit cylindrischem Flimnu r 'iiit lud und watidstandijji'n

Alveolen »iud die Verlängerungen der kleinsten ächten llrunchieu und unterscln idea

sich von denselben nnr durch das Vorkommen von Alveolen. Diese sind sparlieh

an Zahl , messen 0,06—0,09 mm und unterscheiden sich in |keiner Weise von den

typischen Alveolen der Jnfundibula, indem sie das gleicheEpithel wie diese tragen,

nämlich grosse dünne Platten und kleinere Pflzsterzellen, eine Form, die respira>
1 0 r i s c h e s Epithel heissen soll.

Nach einem bald kürzeren, bald längeren Verlaufe wamlelt sieh, zurrst
au einer Seite nnr, das Flimmerepithel dieser Bronchiolen iu ein kleinzelliges

Pflasterepithel um und zugleich treten zwischen den Ftlasterzellen durch Umbildoog

derselben erst wenige und dann immer mehr grosse PUtten auf, so dass solche

Stellen Je länger je mehr an das Verholten der ächten Alveolen erinnern. Immer-

hin ist bezeichnend, dass die kleinen Pflasterzellen anfangs noch in grossen Nestern

von 20 50 Zellen und mehr vorkommen, was in dieserWeise weder in den Alveolen

noch in den Alveolenjjiiujren je sieh findet.

In der anj;e^fb< ii.-n Wt-isf wandelt >ieh erst dasKpitliel eines kleineu Wand-

segmeutes ciucä Bruuchiulus , danu das der ganzen einen Wandhällte , weiter das-

Jeuige von zwei Drittheilen der Wand und endlich das gesammte Epithel am und

so gestaltet sich schliesslich der Bronchiolus respiratorins zum Alveoleagaag.

Gleichzeitig hiermit zieht sich natflrlieh aueh das firflhere Bronchialepithel auf

eine immer kleinere Fläche zurück und verschwindet endlich ganz. Hierbei erscheint

dasselbe anfangs noch cylindrisch und Himraernd, wird dann aber nach iin»! nach

zu einem kleinzelliy:en Pllasterepithel, wobei es jedoch anfänglich noch zu.samnieii-

hangend bleibt, um endlich in das eigenthümlicheMiscbepithel vou kleinen l'tlaster-

' Zellen und grossen Platten sich amzagestalten.

Alle Bronchiolen mit dem eben geschilderten gemischten Epithel tragen

waadständige Alveolen. An&ngs spärlich werden dieselben Hand in Baad mit der

fortschreitenden Umwandlung des typischen Bronchialepithels zahlreicher und
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«scheinen fast ausschliesslich an der .Seite, an wolcher diesf Bronehiolfii gemischtes

Epithel führe u, bis am Ende diese Wand von dicht beisammenstehenden Alveolen

beseUt encheiat. Die mei^ sehr breiten trennenden Leisten dieser Alveolen

tngra dann allein noch fptömen and kleinere Nester von kleinen PflneterMllen.

wihrend in den Alveolen selbst ächtes respiratorisches Epithel mit vorwiegenden
grossen Platten gefunden wird. Das Bild, das Küttner in seiner trefflichen

Abh.in(llnn«r über <K ii Bau der Lunge (Virch. Arch. Bd. 66.) vom Epithel der

Alveulen um! fler sie treniifmleii Leisten beim Menschen gibt, passt nur auf diese

Stellea der respiratorischen Broiicliioleii und nicht auf die Alveolen der .Tnfundibnla,

deren Trennangsleisten nie grössere Mengen kleiner Ptiasterzellen führen.

Hat aioh im gesunaten Umkreise eines Bronchiolns respiratorins dss firtthere

Flimmerepltbel in ein kleinxelliges PÜasterepithel nnd dieses in ein gemischtes

oder respiratorisches Epithel nmgevandelt and sind sogleich die wandstftndigen

Alveolen sehr zahlreich geworden , so sind die Alveolengänge da , welche za

mehreren an die Bronchioli respiratorii sich anschliessen. In diesen Gängen sind

in ihren Anfantren die Nester der kleinen i'tiasterzellen noch etwas jrrosser, bald

jedoch luüen sich dieselben so auf, dass die Aaskleidnng der Alveolengänge überall»

enden noch selbstständigen Steilen ihrerWand — die beilintig gesagt grösser sind,

ab man gemeinhin annimmt, da die grosseren Alveolengftnge nicht ringshernm von
Alveolen besetat sind — ebenso wie in den ansitsenden Alveolen dieselbe nnd
twar typisches respiratorisches Epithel ist.

Die Länge der Bronchioli respiratorii ist eine ganz erhebliche nml kummt
derjenigen der Alveolengänge gleich oder übertrifft dieselbe noch. Stellt man den

durch Herrn Kulliker gelieferten Nachwi is von dem Vorkommen zahlreicher,

grosser, äosserst dimner kernloser Epithelialplutten in diesen Kanälen mit der

Magst bekennten (S. Kdlliker Hikr. Anat. IL 2. S. 818, 820) Thatsache snsammen,
dsss die Lnngenarterie nach die Schleimhaat der kleiisten Bronchien versieht, so

er-ribt sich mit grosser Wahrscheinlichkeit , dass dioTheile der Lungen,
die beim Gasaustausche eine Rolle spielen noch um ein erheb-
liches weiter h in an fger ückt werden müssen, als man bisher ge-

wusst hat.

Alles zu.sanimengeuouimeu ergeben sich für die Enden der Loftwege des

Xensehen folgende Thatsaehen:

1. Die kleinsten Bronchien mit nisammenhingendem Flimmerepithel heben

schon einzelne wsndstAndige Alveolen.

2. Zwischen diese Bronchien nnd die Alveolengänge ist ein System respirs*

torischer Bronchiolen eingeschoben, an denen nach und nach und /.norst nur

auf einer Seite die Cylinder kleinen Pllasterzelleu und dicsi- ciiicni gemischten

Epithel aus grossen Platten und kleineu Pdasterzelleu weichen und zugleich

die wandstindigen Alveolen lahlreieher anftreten.

3. Ans diesen Bronchioli respiratorii gehen nnmittelbar die Alveolengftnge her«

vor, die ringshemm gemischtes Epithel führen nnd die kleinenPflastersellen

nur noch in kleinen Nestern zeigen.

4. Es gibt keine Bronchiolen, die ringshernm kleinzelliges PAasterepithel be»

sitzen

.

5. Alle Alveolen und die .Alveolengänge besitzen das von Elenz beschriebene

gemischte Epithel .sowohl in ihren Vertiefungen als anf denTrennnngsleisten

nnd fehlen hier grSssere Nester kleiner Pflasterxellen gans nnd gar.

Digitized by Google



XXVI Sitsongsberichte der phyaOuüisch-mediciiiiiolieii OesellMluifl

Herr Flfscli l»fnn'rkt. anschliosseud an die Heobachtung. dass hivr noch

nach zwei Monaten die »Silberwirkuu}; anfs praciseste eiutrat, da>8 »-beuso wie

früher lieitzmauu auch er um Kuorpel noch nach längerer Zeit au scheiubar

anseftrbten Stollen die Beaction ganz wie im frischea Znstand erfolgen Mb* Die

letztere beruht eben nicht auf einem chemiechen Vorgänge, der den frttber mit der

Silberlösung in ßerflhrnng kommenden Geweben etgenthttmlich wftre, sondern auf

Rednction des in die Gewebe imbibirten Silbers durch 6aü Licht, der Art, dass

die Iiubibitioiisfähisrkeit der verschiedenen Ge\vel)sbestaudtheile eine sehr unirli-iche

ist niid nur die biehter imbibirten das Silbersalz aufnehmen, daher aucli all«'in

unter der Lichtwirkung geschwärzt werden. Die Sicherheit der Methode erhält

durch die Mffgtichkeit, dass noch nach Jahren das gleiche Bild an scheinbar nn*

geftrbten Theilen hervorgemfen wird, eine wesentliohe Sttttze*

6. Herr Kohlransch demonstrirt eine in der Werkstfttte des Herrn
Hartman n anL> ferti<:te Zusammenstellnng von vereinfachten Instruinenten für

die galvanische Wider.standsb»;.stimmnng von Flüssigkeiten. Insbesondere ist die

ßeobaelitiin;; der angewandten Weebselströine vereinfacht, inucm anstatt des

HilUardynanidmeters das Teleidion eiu>;etührt wird.

Der Vortrag wird ausführlich in den Verhaadlungea der Gesellschaft mit'

getheilt werden.

VI. SKzuns: den 28. Febraar 1880.

Inhalt: Fleseh: Demonstration eines ali^respren^teu Knorpelstückes im Knie-

gelenk. — Gad: L'eber Athemschwankungen des Blutdruckes. —
Ph. .St Öhr: lieber den feineren Bau des menschlichen Magens.

1. Das I'rotokoll der vorijjen Sitzung wiril genehmigt.

2. Der Vi>rsit/.ende, Herr Kohlrausch legt fin^epaiisrene Drnek^achen TOT«

3. Herr Fleseh legt ein Präparat eines Obersehenkels von ein<-ni kraltiqren,

etwa 40 Jahre alten Manne vor, welches einen seltneren Bildungsmodus freier

Gelenkkörper za illustriren geeignet ist. An der betreflSenden Leiche, deren Knochen-

bau ein ausserordentlich kräftiger war, zeigte die rechte untere Extremitit einen

Plattftiss und ziemlich hochgradiges genn valgnm, ausserdem eine dem Anschein

nach von einer gebeilten Fractnr herrfibrende Verkrammung und geringe Ver-

dicknng der Fibula. Ueber etwaige anamnestisehe Momente Hess sich nicht*

mehr ermitteln. — An dem medialen Condyl des Obersehenkels ist nahe der An-

heftnnp des hinteren Kreuzbandes ein rundliches .Substanzstück ausijesjirengt von

beiläuhg 1 cm Durchmesser, 0 nun Dicke; dasselbe besteht überwiegend aus Knorpel,

nur in dem kleineren den Grund der durch die Aussprengang entstandenen Grobe

erfUlenden Theil ans Knochen; an seinem der fossa intercondyloidea zugekehrten

Bande ist es dnrch eine dfinne schmale BandbrOcke an die der Anheftung des

hinteren Kreuzbandes entsprechende Stelle ziemlich lose angeheftet. Man kaia

das ausgesprengte Stück zurückschlagen; die von ihm ertiillte lliilile zeigt fin«

jrlatte, mit Synovia iMMleekte .Auskleidung. — Die Ent>t. hiin^.s-t s« bichte der eigeu-

thümlichen Bildung wird vielleicht durch die mikroskopische Untersuchung ermittelt

werden Mnaen.
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4. Herr Qmd spricht über die Athemschwankongm des Blntdrackes and theilt

dM BMultat einiger, «if dieselben besflgliclieii Versnche mit Wllurend man bis

Tor Knrvem bestrebt war, die Atbemschwankongen des Blutdruckes aus den extra-

thorakalen und extraabdominalca , die Äthninng begleitenden Dmcksehwankungen
abzaleit«-n, ist durch Funke uud Latschcnbe rger ein nfucs Erklärangsmoment

iü die iJiscussiun dtT in Rede stehenden Krscheinnnj; eingeführt worden.

Die genannten For.scher haben daraut' autinerksani gemacht, dass die J^iuugeu-

gefiisse sich verhaituu wie Kuhreu, die aus der Dicke eiuer elastischen Membrau
Msgeepart sind. Sie haben gezeigt, dass dieCapacität soleher Bahren bei Dehnung
der Membran dnreh Krftfte parallel der Lingenaxe der Röhren annimmt, bei der

Itebnong darch KrAfte deren Sichtung in der Ebene der Membran lur Längsaxe
der Rohre senkrecht ist, abuinnnt und dass bei gleichmfissiger Dehnung nach allen

in der KIhmic der Membran gelegenen liichtnngen die rapacitätsabuahme bedeutend

überwie;^t. Korineil genügt das hervorgehobene Moment, nui die die Athnmngs-

schwankuugcu des Blutdruckes betreüeudeu Erscheinungen ohne Zuhilteuabme an-

derer Momente sn erkltm. Fnnke und Latschenb erger glaubten deshalb,

den Athemsehwankungen des extrathorakalen Druckes jede wesentliche Betheüignng
an der Evxeugnng der Athemsehwankungen des Blutdruckes absprechen au dfirfen.

Sie heben zur Begründung dieser Ansicht noch besonders hervor, dass zuführende

üud abführende Gelasse der Lunge gleicbniässig den ejtrathorakalen Druck-

ischwaukungen nnterworfen seien und dass aus diesem Grunde eine Aendernng der

StrOmungsverbaltnisse in dem Lungengefässsystem durch die extrathorakalen Druck-

schwankangeo . nicht veranlasst werden könne. Gegen letzteres Argument hat

de Jager mit Recht geltend gemacht, dass die Lnngonvenen wegen ihres geringyen

Biunendruckes und der daraus resnltirenden geringeren Spannung ihrer Wandung
von gleicher extrathorakaler Drockeruiedriguug stärker beeinflusst werden möchten,

als die Lnngenarterien. Die Druckerniedrigung in den Lungenvenen uud die Zu-

nahme ihrer Capacitiit mag deshalb bei der Inspiration starker sein als in deu

Lungenarterien und «lie Eiiiathninng mag aus ilieseni do|i[M Ut a (Jrunde beschleu-

nigend auf deu Blutslrum iu deu Luugeu uud vermehrend aut den Itlutzuiluss zum
linken Herzen wirken. Fnnke, Latschenberger und de Jager haben, wie

die Meisten ihrer Vorgftnger auf diesem Gebiet, In schematischen. Versuchen an

heraasgeschnittenen Lungen, die unter Bedingungen gesetxt wurden, welche die

natürlichen mehr weniger nachahmen sollten, sich ein ürthril über die Art des

Einfltisses der verschiedenen zur Erklärung herangezogenen Momente zu verschaffen

gesucht. Da es sich jedoch um Fattoren handelt, welche sieh in ihrem EinHuss

zaui Theil entgegeuwirkeu uud da über die wirkliche Grosse des EinÜusses der

chiiehien Faetoren niehts bekannt bt, so haben diese Versuche keine flbenengenden

Besidtate geliefert. Es ist nun ein anderes Versuofasyerfkhren denkbar, welches

BBS folgender Betrachtung erhellen wird. Die Dehnung der Lungen, welche im
SinneFnnke's nnd Latschenberger's capacitätsvermindernd auf das Lungen-

gefasssystera wirkt, ist nnr abhängig vcn der Grösse der Vohunverraehrung des

Longenhohlraumes bei der Einathmung, der pleurale Druck dagegen ist sowohl von

der Grösse der Volumunderung als auch vou der Art abhängig, wie dieselbe zu

Staude kommt. Der pleurale Druck ist um so niedriger, nicht nnr je tiefer die

iBspiration ist, sondern auch Je schneller sie verläuft und je grösser der Wider-

taid gegen das Einströmen der Luft in die Alveolen ist. Die alveolaren Druck-

•chmuiknngea bringen am reinsten diejenigen Faetoren snm Ausdruck, von denen
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der pleurale Druck iibhuagig bleibt, weuu man absieht voa dem jeweiligeu Grade
der LuDgeodehnuitg. Der Seitendmek in der Trachea ist eine, dem mlveolmtea

Drock proportionale Ordsse nnd er Iftest sich nicht nur zur Anfseichnang brin^n.
aondern anch viUkflrlieh varüren, je nachdem man das Yersnohsthier . dorcK eine

Trachealcanüle athmen lässt, oder durch die Nase, in welch letztcrem Fall die

nornuilt'n Widerstände iu Tilottis und Nast« die alveolaren Drncksch v. finkiinjren

wesontlich ••rhöluni. liri UfberfrauK von Tra<heal- zu Nasenathmunj; wird aber

sehr häulißder zeitliche Verlauf der Athnmng, wie er sich in der Athemvolamcarv«'
darstellt, gar uicht geändert. Man hat also in dem Uebergang von Tracheal- zu

Nasenathmnng ein Mittel in der Hand, den Factor, von dem das von Fnak« ond
Latschenberger herangesogene Moment der Dehnnngtindemng der lionfre

allein abhängt, nnverändert so erhalten, während der Factor von dem der pleurale

Druck, dessen Einflnss die genannten Forscher als nnwesentlich bezeichneten, «OMer-
dem noch u1d)än>i;t, wf'St'iitlich p^fändt-rt wird

Ver/.cicliiu t uiiiu also hei » inein Thier gleichzeitig den Tilntdruck, die Atheni-

volumsch>^'aukuugen und die Atheuidruckschwauknngen wahrend mau abwechselnd

von Trachea]- zn Nasenathmnng nnd umgekehrt ftbwgeht nnd fhsst man die FSlIe

int Ange, bei denen die Athemvolnmcnrven keine wesentlichen Aendemngen neigen,

so gewinnt man einUrtheil daräber, ob das von Funke nnd Latschenberger
herangezogene MoiiK itt in dt r von ihnen behaupteten Anschliesslichkeit fBr die

Atheinschwaukungen des Blutdruckes verantwortlich zn machen ist. Wäro es der

Fall, so dürften sieli in den Fallen, in denen beim Ueberf;an>; von Nasen zn Tra-

cheal-Athiiiun;: di»- Atheinvtdnnicurve also auch die Lnngendehnung unverändert

bleibt, trotz beträchtlicher Aeuderung in den alveolaren, aUo auch pleuralen Drnck-

schwanknngen, die Athemschwanknngen des Blutdruckes nicht ändern. Dies ist

aber dfters in sehr ausgesprochener Weise der Fall und zwar derart, dass beim

Uebergang zn Trachealathmung die Athemschwanknngen des Blutdruckes in dem-

selben .Sinne und anscheinend in demselben Mass abnehmen wie die alveolären nnd

pleurahn Drueksiliwankunfren Tn einem bestuiders ansjesprochenen Beispiel be-

tragen bei Tracliralatlunungeu die Athemvolumschwankunucn 'JH"'„. die Athemschwank-

ungeu des Blutdruckes öQ'^tQ, die pleuralen Druckschwauknngeu öT'^/q von den ent-

sprechenden Schwankungen bei Nasenathmnng. In anderen Fällen war der Bindnss

der alveolaren nnd pleuralen Dmckschwaukungen auf die Grösse der Athem-

Schwankungen des Blutdruckes weniger hervorragend aber immer noch deutlich

nachweisbar, in noch anderen Fällen blieben die Athemschwankungen des Blatdrnckes

welclif dann aber an sich schon klein waren, unverändert, wenn die alveolaren

Drucksehwankungen beim T'eber;:an;r von N'as>n- /,u Trachealathmung bedeutende

Acuderungen zeigten. Aus dem Resultat dieser Versuche ist zunächst zu schliessen,

dass nicht nur, wie schon Zuntz gezeigt hat, abnorm gesteigerte, sondern auch

die normalen pleuralen Dmckschwaukungen unter Umständen sieher von Bindoss

auf die Athomschwaakungen des Blutdruckes sind. Es kann und soll dies von dem

durch Funke und Latschenberger hervorgehobenen Moment nicht gelengnet,

mochte aber immerhin für dasselbe erst noch bewiesen werden. Ist nun aber ein-

mal nachgewiesen, dass Aenderungeu in der (Jrosse der alveolaren und pleuralen

Dmckschwaukungen, wie sie bei Aus- und Einschaltung der normalen Wi<lerstände

in Glottis und Naae vorkommen, erheblich auf die Circulationsverhältnisse in dea

Lungen einwirken können, so wird ferner der Gedanke nahe gelegt, dass der Untsr-

schied der Veite des Athemweges in Glottis nnd Nase bei In- nnd Bxspiratioa
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Bezug auf die dadurch bedingte Beeiailassung der Circalationsverbältnisse in der

Lang« haben d&rfite. Ton diesem Gesichtspunkt aus mösste es ja in der That nn<

sweclEiDissig enebeinea, wenn die inspiratoritehe plenrale Drocksenkong stärker

wftre als die exspiratoriache pleurale Droeksteigiing, was wegen der grosseren

Schnelligkeit, mit der im Allgemeinen die Eiliathmnng verläuft, eintreten möchte,

wenn nicht die grössere Weite des Athemweges bei der Inapiration compensirend

einträte.

Herr Ph. Stuhr spricht über den feiiu it-ii liuu des nietiscblichen Magens.

Untersachungen , welche am Magen des am 18. December hingerichteten Hanb-

mftrders HoUeber angestellt wnrden, ergeben Folgendes:

Die EpithelseUen der inneren Oberflflche des Magens ersobeinen nicht alle

unter gleichem Bilde. Man findet Zellen, die dorchans aas einem kömigen traben

Protoplasma bestehen und in der Mitte oder etwas unterhalb derselben einen läng-

l'u h ovalen Kern besitzen. Andere Zellen lassen nur in der nntern, der Sehb'ini-

I

luiiit aiitsitzrnden Hallte jenes triibkornige Prot(ii)Iasnia erkennen, das L-iiu-n mehr

I ruudcu Kern eiuscbliesst ; die obere Hälfte wird von einer schleimigen, im irischen

Zustande oft feinkörnigen, an nickt frischen PrSparaten hyalinen Masse erfSllt.

I
Wieder andere Zellen xeigea fast nar die schleimige Masse, während das trttb-

I

kömige Protoplasma, das nna einen qnergestellten ovalen Kern nmgibt, anf einen

I

schmalen Streifen am festsitzenden Ende der Zelle n dm irt ist. Zahln ii ht' Ueber-

' gäng>: verbinden die hier geschilderten Formen. Alb' diese Zellen sind allseitig

von einer Membran unlieben, die seitlicli stärker, am obern fn-it n Ende der Zelle

dagegen feiner und nur mit starken Vergrössernngen wahrzunehmen ist. Endlich

gibt es Zellen, die oben offen sind; aus dieser Oeffnung ragt meist eine schleimige,

verschieden geformte Masse hervor; aoweilen ist diese Masse heraosgefUlen , als-

dann erkennt man die ringförmige Begrenzung der OeHhung. Die Länge der

heraasrageuden Masse , des Pfropfes , steht in Abhängigkeit von der Menge des

trübkürnigen Protoplasmas der Zelle. Nimmt letzteres einen preringen Abschnitt

der Zelle ein, so rasrt der Pfropf w<'uig heraus: i.st dagejren «las tnibkürnige Proto-

plasma in grösserer Menge vorhanden, so besitzt der herausriigfinie IM'ropf eine

grossere Länge. Aas diesen Beobachtnngen geht hervor, dass der Inhalt der

geschlossenen Epithelzellen einer schleimigen Metamorphose unterworfen wird,

welche vom freien Ende gegen den Grund der Zelle vorschreitet; die Zellwandnng^

wird — es lässt sich dies durch Messungen nachweisen — ausgedehnt, der Kern
und der Rest des nicht umgewandelten Protoplasmas gfgen den Grund der Zelle

«.'•''IränfTt. Endlich [ilatzt dif Z<'lle, der Sehleimpfropf wird nun durch dfu sieh

' wieder verniehrendf n tiübkürnit^en Inhalt der Zflle allmählich hinausf^csehobt-n.

Gewöhnlich geht nun ein Theil der Zelle verloren, der Kest mit dem Kern bleibt

I erhaltea; in muiehen Fällen wird jedoeh auch dieser ausgestossen , in die Lfloke

tritt alsdann die Ersatxzelle. Ans dem Umstand, dass die oben beschriebenen

Zustände an einem (hnngenden) Magen beobachtet worden sind, geht eine gewisse

I

Unabhängigkeit des geschilderten Vorgangs von der Verdauung hervor.

Wie di«> Epithelion in der Magenobertiäcbe , so sind auch die der Mageu-

grübchen den gleichen Veränderungen unterworfen.

Die Anordnung von Uauptzellcn nnd Belegzellen scheint beim Hunde eine

andere zn sein, als beim Menschen. Beim Menschen nämlich stehen in den oberen

der Mageninnenüäche näheren Abschnitten der Drttsenschläuche die Belegzellen

eist in gleicher Linie mit den Hauptzellea. Beide Zellarten nehmen an der Be-

r

I
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frettsang des Drflsenlanieiu Thett nnd kann hier von einer inneren und äass«-ron

«Zellenlage keine Rede sein, ebenso stt-hen die vereinzelt zwischen den Epithel-

zelleu «liT Maorenjrrübehen vorkommenden Helef;zi'lleti gleichfalls mit dem Drii.s»'ii-

lumen in IJernhriiuj.'. Kin äusseres Srhaltstück, welches nnr Belei:zel enthalt

(JioUet), gibt es beim Menschen nicht. Anders erscheinen die Vcrhältuisse iu

tieferen, dem Gründe ntter gelegenen Abschnitten der DrfltenschUnche ; hier finden

sich thnteächlieh swei Lagen von Zellen, eine, innere, continnirliche von Hanpt-
sellen hergestellte nnd eine inasere, nicht continnirliche, die ans Belegxellen be«

i>teht. Allein auch hier lässt sich ein directer Zusammenhang der Belegzellen mit

dem DrUseulunien nachweisen. Die Relegzellcn lassen schon bei njittclstarken Ver-

prossernnjren (Leitz, Ocul. 3. Olijert VIl) einen meist helleren Fortsatz erkennen,

welcher, sich zwischen den Hauptztllen Ii iiiduri hschif-hend. eine direcle Commuui-
cation zwischen Belegzelle und Drüsenlumen herstellt. Auch isolirte Belegzellen

lassen jenen Fortsatx wieder anfflnden. Es sind somit an keiner Stelle des Drfiaen-

sehlanches die Belegsellen vom Drfisenlnraen vollstfindig verdr&ngt. Ist damit ein

Unterscheidungsmoment zwischen Belegsellen nnd Hanptzellen anfgehoben* so

«cheinen noch nnilt ie Umständf '^»M^i n eine strenge Trennnng beider Zellarten zn

sprechen. Man Hiidft nämlich Zellen, welche nnr durch ihre l{<>arti<in fressen Fiirhe-

iiiiti' l als Ri'l.-gzrlli ii zu erkfiiueti sind, wahrend sie nach ihrer Form und .Stellnii^^

zu den ilauptzelluu gezählt werden müssten; andrerseits gibt es Zellen, die ihrer

FSrbnng aaeh als Hanptzellen betrachtet werden müssen, während sie aach Form
nnd Stellung als Belegzellen angesprochen werden kdnnten.

Schliesslich erwähnt Vortragender des Vorkommens glatter Moskelfaserzflge

zwischen den Drüsenschläuchen, sowie vieler geschlossener Follikel, die eine eieren»

thfimliche Strnktur zeigen, die indessen noch nicht penaner untersucht wurde. Die

Follikel hcstclicn nämlich aus einem helleren Ci-ntrum, das einzelne wie von f»e-

fässcu herrührende Lücken zei^rte. und einer dunkleren Peripherie, die ohne scharfe

Grenze in die umgebende Schleimhaat überging.

Herr v. KSlliker macht darauf aufmerksam, dass man den merhaaischea

Vorgang des Berstens der CrsrUadersellen direet unter dem Mikroskop bei Unter*

suchuug derselben in Wasser verfolgen könne. Er glaubt, dass anch im I>eben,

bei Benetzuug der Ma^enscbleimhant mit Flüssi,:k»'iten ein ähnlicher Vorgang

statthat)«- ; die Zell«n fiitleeren ihren Inhalt zur Hilduni; einer schützenden Krnste

auf die niucusa des Magens, um bis zur nächsten Füllung des Magens sich zn

regeucrireu.

Herr Stfihr weist noch auf andere Beobachtungen hin, die den Uebergang

einer DrtseuKellenfonn in eine andere wahrscheinlich machen. £s finden sich

Zellen, die an Gestalt und Lage in den Schläuchen vollkonunen mit Belegsellen

überelastimmmi, dagegen hinsichtlich ihres Verhaltens gegen Farbstoltb den Hanpt>

xellen gleichen.

Herr Flescli theilt mit, ilass auch an anderen Lyniphdrnson desselben Hin-

gerichteten, die von ihm untersucht wurden, den von Herrn Stuhr in den Fol-

liksla des Magens nachgewiesenen ganz analoge Lücken gefunden worden.

Herr Kunkel hebt die Wichtigkeit der Secretion der Schleimsellen des

Magens Ar die Frage der Selbstverdauung hervor; da Herr StGhr eine Fort*

Setzung seiner Mittheilnngen in Aussicht stellt, behält er sich die weitere Dis-

kussion Aber jenen Punkt vor.
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VU. SUzuog den 13. Häiz 1880.

^ahait. Semper: üeberFarbeiiTerinderangpen beimAzolotL— Medicns: üeber

Bntter-Untersnchung:.

1. Das Protokoll der vorigen Sitzanp wird genehmigt.

2. Der Vorsitzende, Herr Kohl rausch legt eingela u t'o n e Drnckscliriften vor.

3. Herr Gerhard übergibt eine Abhandlung des currespoudirendeu Mit-

^liodes der Gesellsubatt, Herrn Prof. Dr. Borelli iu Neapel, über anTollkotamene

£ntvickeliiiig der Gesohleobtsorgane.

Dieselbe kommt in den Yerbrnndlonsen der Gesellscbafk, XV. Bd. I. Heft

snm Abdruck.

4. Herr Semper sprach über Veränderung der Hantfärbnng beim Axolotl,

"hervorgernfen dnrch Einwirkung ver.Hchieden farbigen und nngleieh intensiven

Lichts. Wenn junge eben ausgeschlüpfte Axdlofl in vollständig»a- Dunkelheit gro.ss-

gezogen werdeu, so werden sie nicht weiss sondern ganz dunkel ; fast ebenso dunkel

werden lie im rotben Liebt, im gelben dagegen siemUdi bell nnd nm bellttea

im bellen Tngeeliebt. Die Yerscbiedenbeit bernbt niebt blos anf der ebromatiieben

Function, wie eie in Tencbieden starkem Grade allen Amphibien ankommt, sondern

auf starker Anshildnng eines eigentbttmlicben gelbgrünen dillbsen Farbstoffs, Ter*

lehrnntr <l'"r Zahl der weissen und Vernu'ndernn; dt-r schwarzen Chromatophoren,

Wenn ferner Axolotl in weissen mit weissi ni Papier zugedeckten Schalen,

dem vollen Tageslicht ausgesetzt, erzogen werden, so entwickelt sich bei ihnen

eine sehr viel geringere Menge dunklen Pigments, aU wenn sie in weissen Schalen

aber obne Bedeckung mit P^ier in sonst gleioben Verbältnissen erxogen werden;

diese letzteren, obi^eieb sebeinbar dem intensivsten Liebt ansgesetst, werden viel

dunkler als Jene, aber immer nocb viel beller, als die im rotben Liebt oder in

Dunk« Hielt erzogenen.

Da nun das weisse he(lt-ckt'ii(le l'ai»ier das Licht .sehr stark, die chemischen

Strahlen dagep:en fast gar uiclit durclilasst — wie einige Vcrsuclie mit n-izbarein

Silberpapier lehrten — so geht daraus hervor, dass die chemischen Strahlen keine

Bolle bei der Ausbildung des Pigments spielen. Die Ursaeben, welcbe das Bleichen

im bellen Tageslicht, das Dunkelwerden bei Hangel von Licht bedingen, bleiben

trotsdem nach wie vor unbekannt.

Herr von Külliker bomerkt, dass in der Ansbildnng der Fftrbung bei den

Thieren zwei Vorgänge zusammenwirken, Neubildnng von Pigment einers^^its. Zn-

irrnndegehen desselben andererseits. Bei einer Zucht von weissen Axolotl's war

Anfangs ein Unterschied der Jungen Thiere von anderen hinsichtlich ihrer Farbe

nicht m erkennen. Brst im Laufe der Entwicklung verschwand das Pigment; nnd

zwar begann die Abnahme des Farbstoffss am Kopfe nnd achritt von da gegen

4mb hintere Körper>Ende vor. Es wire su ermitteln, wie der Pigment^chwnnd

XU Stande kommt. Saviotti hat gezeigt, dass anf iussere Reize beim Frosch

znweilen kleine Pigmentzellen in die Capillaren einwandern ; es bedarf freilich des

Beweises, ob der Pigmentschwnnd beim Axolotl — der den Uebergang in die AI-

binoform bedingt — in jener Art erfolgt.

Die weitere Verfolgung der von Herrn Semper behandelten Fragen wird

danach zu ermitteln halben, in wieweit bei der Ausbildung hellerer oder dunklerer

Färbungen unter yersehiedenen Bedingungen neben der Neubildung von Farbstoff

Mn Scbwnnd desselben in irgend einer Art stattfinde; auch mSsste man unter-
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Sachen, ob, wo eine danklere Firbang tu Stande kommt, es sieb nar am ein»
YeiisrOssemng der vorhandenen Chromatophoren oder aach nm wirkliche K'en-
bildong pigmenthaltiger 2iellen handele.

Herr Semper glanbt, dass letztere Fragen nicht zur Sach<- gehtfren, des

seine Untersncluintron sich ausschliesslich auf die physiologischen Bcdingnneren für

das erste Aal'treten, nicht aber auf das spätere Verhalten der Pigmentbildaii^

beziehen.

Im Uebrigen betont Herr Semper, dass die eigenthUmlich griiulich-gelbe

Fftrbnng, welche er bei manchen seiner Yerrache erhielt, fiberhaopt nicht maf
einem ktfniigen in Chromatophoren enthaltenen Pigmente berohe, sondern als Pro*
duet einer Imbibition des gansen Thieres mit einem gelSsten gelben FarbstoflT

erscheine.

Herr Michel errinnert an Versuche vonPonchet übtT Farhenverändernug^

hei Amphibien. I)iese lehren, dass nach Exstirpatiou des einen Aagea auf der
entgegengesetzten Körperseite eine tiefere Färbung eintritt.

Herr Semper glaubt, dasi aach diese Tersache (die flbrigens nur weiter»

Ansfahrong fHlherer Yersnche von List er darstellen) Jceinen Anftchlnss Aber die

physiologischen Uraaehen der ersten Pigmeataalage geben. Er wiederholt, daaa

seine Versnebe ansschliesslich und allein die Bedingnngen fiir das erste Aaftreten

der Färbungen bei Thieron im Ango hatffii. Alle Untersnchungen über spatere

Variationen der Pigmtntirnng können hierüber keinen Aafschluss geben und lassen

sich desshalb hier nicht heranziehen.

6. Herr Hedicas bespricht die Prafang der Batter, insbesondere die

neneren Methoden aar ünterscheidang des reinen Bntterfettes ron solchen, das

mit fremden Fetten (Talg n. s. w.) verfälscht ist Er erwähnt speeiell die Ar»

eitcn von Hehner, Reichert ondKSttsdorfer, um sodann einReferat über

eine kleine Arbeit anznschliessen, die er mit Herrn Scherer zusammen ansfiihrte.

.Sie ]»riiftou zunächst di.- (ienanigkeit der U e i c h e r t 'sehen , anf Destillation der

liiissigcn Fettsäuren lit-ruhende Methode: die Prüfung tiel ganz zu (Junsten der

Methude aus. äudann untersuchten sie noch das Verhalten geschmolzenen Batter-

fettes beim Wiedererstarren and conatatirten, dass dabei in der That, wie Torana-

ansehen, eine aiemlich betrichtliohe Entmischnng stattfindet Dieser Umstand

darf bei Entnahme der anf etwaige Terftlschnng an nntersachenden Probe nie

ans den Angen gelassen werden, wenn anders Ungerechtigkeiten vennieden wer-

den sollen.

Vlll. SiUuog den 24. A|)rtl 1880.

Inhalt Stronhal: Ueber das Anlassen des Stahles. — H. Yirchow: Ueber

die Kopfgeftsse des Frosches. — Derselbe: Ueber die AngengeOsse des

Frosches. — Bibliothek-Angelegenheiten.

1. Das Protokoll der vorigen Sitzung wird verlesen und genehmigt.

2. Der Vorsitzende, Herr Kohlraasch, legt eiugelaafene Druckschrif-

ten vor.

8. Herr Kreisthierarzt Dr. Zippelina wird durch Herrn Hofmana mm.

ordentlichen Mitglied der Gesellschaft vorgeschlagen.
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4. Herr Stronhal spriolit fiber die Aesaltatu einer iu GeraeiubcLait mit

Herrn Dr. Baras im physikalischen Institoft aosgeführteii Unterrachnng betreffend

Aalassen des Stahls.

Anknüpfend an die bekannte Thattache, dass Stahl dnreh Gltthen, Abldsehett

und Anlassen innerhalb gewisser Grenzen verschiedene Härtegrade annehmen kann,

bespricht der Vortragende diejenigen Eigenschafti-n des Stuhls, welche durch ihre

grr.>ser»- Veründi-rlichkeit mit dem Härtezustande als Maass des letzteren zu dienen

vorzüglich geeignet sind.

Zu diesen gehört in erster Reihe die thermeelektrische Stellang
des Stahls, in sveiter sein galvanischer Leitnngswiderstand. Was die

erstere Eigenschaft betrUft, so TerhXlt sich weicher Stahl gegen Silber siemlich

stark elektropositiv, während glasharter Stahl gegen Silber selbst nicht anerheb-

licb elektronegativ werden kann. Ebenso, was den galvanischen Leitnngswider*

stand betrifft, so wächst dieser von dem ersteren der erwähnten Grenzzustände

7um anderen bis fast aufs dreifache des Betrags im ausgeglühten Znstande an.

Um nun Härtegrade zu erreieheu, welche zwischen Jenen beiden Greuzzustäuden

Uegen, genügt es, den glasharten Stahl der Einwirknng einer bestimmten Temperatur

anssosetsea. Der Tortragende hebt nna besonders swei Thatsaehen herror als

E^ebniss zahlreicher Versuche, bei denen glasharter Stahl entweder in Leindl-

eder Xetallbädern, oder aber, znr Errcicliung grösserer Homog< neität, in Dämpfen
von zweckmässig gewählten Flüssigkeiten der Kinwirkting verschieib ner Tempera-

laren ausgesetzt wurilr. Die erste Thatsache Ix trifft die Bedeutung, welch»' lür

den zu erzielenden Härtezustaud die Einwirkungsdauer der Aulasstempera*

tsr sls ein nener Factor besitzt. Der bei der Einwirkung einer bestimmten

Temperatur anf den glasharten Stahl resnltirende Härtegrad hängt nicht anr von

^flser Temperatur sondern auch von der Einwirknngsdaner derselben wesentlich

ab. Je kleiner die Anlasstempcraf ur ist, desto mehr tritt dann die Bedeutung

ihrer Einwirkungsdauer in den Vurili rgrund. Her Vortragende zeigt an Zahlen»

b'^ispielen und graphischen Darstelliing'Mi. wie »h-r Harti'gruii mit der Einwirkungs-

dauer der Anla:jstemp»;ratnr im Allgemoint-n zu llegiuu stark, im weiteri-u Verlaufe

der Einwirkung immer geringer sich ändert, so zwar, dass bei lauger Ein-
Wirkungsdauer Jeder Anlasstemperatnr ein bestimmter Grenz-
zustand entspricht. Die zweite Thatsache betrifft die Veränderung des glas-

harten Znstandes des Stahls schon bei Einwirkung von relativ sehr geringen

Temperaturen. Der Verlauf der Grenzznstände mit der zugehörigen Anlasstempera-

tnr fahrt zo der bemerkenswerthen Folgerung, dass das Anlassen des glas-
harten Stahls schon bei T e ni j) e r a t u r e n beginnt, die wenig
fiber derjenigen des Wassers liegen, mit welchem der Stahl
BbgeI6selitwmrde, ja es liegt die Wahrselieinlichkeit sehr aahOt dass das

Anhssea schon bei dieser Temperatur beginnt FOr die Praxis, be-

sonders bei der Untttrsnchung der Vwräaderliehkdt dwr magnetischen Eigenschaften

glasharter Stäbe mit der Temperatur ist diese Thatsache von besonderer Bedentang.

Die grosse .\nzahl von Stahldrähten verschiedener Härtegrade, deren Härte-

OTstaml sowohl durch ihre thermoeb-ktrische Stellung als auch durch ihren galva-

nischen Leitnngswiderstand bestimmt wurde, lieferte zugleich ein umfassendes

Hzterial zur Entscheidung der Frage, ob und in welcher Weise die beiden er.

«ihnten Eigenschaften von einander abhängen. Es hat sich gezeigt, dass beide
Vit einander proportional sich ändern. Der Vortragende zeigt

VfrbMdl. 4. pbjtf.-Bic4. 0««. V. F. XV. B«. (^tsongtberichte). 8
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zam Schlufls, in welcher Waise diese Thatsacbe zur Ableituug eines absolut e o.

Haasset fttr den H&rtegrad d«i Stahls Terwerthet werden kann.

Beselelinet nlbnlicli a die elektromotoriselie Gonstante des Tliermoeleas«iits

StaU-SUber bei einem bestimmten Hirtesnttaiid des Stabil, m dessen galvaniseliea

Leitnagswlderftand, so bestellt swischen diesen beiden Ordssen die Besiebmif

a 3c m — fix.

Darin bedeuten m die anf Silber bezogene elektromotorische Constaate des
Stahls bei einem solchen (physikalisch allerdinp:s nicht erreichbaren Härteznstande,

bei welchem der jralvaiiisi ht; Lcitnngswidorstand .r j^lcich Null wäre. Bezieht

man nun die thermoelektrisch»' Stfllnnj; des Stahls nicht auf Silber sondern auf
Stahl von eben diesem nur im mathematischen Sinne denkbaren Uartezustand, in-

dem man die obige Gleichnng in der Form

m — a =
aehreibt nnd* m a =s y
setat, so bat man einfkcb

y a: fix.

Wir nennen nun y den absoluten Härtegrad des Stabls.

Bei der angewandten Stahlsorte ist

f» = 41,1

nnd etwa

y = 6,5 für ausgeglühten, dagegen

y = 18.5 für glasharten Stahl,

Herr Kohlrausch weist auf die theoretische und technische Bedentuug

dieser Untersuchung hin.

6. nnd 6. Herr Vircbow spricht snerst Aber Geflsse des Kopfes nnd
dann fiber GeflUse des Avges beim Frosche. — In dem ersten Theile seines Tor-

träges erginit der Y. die vorliegenden Angaben in folgendem Punkten:

1) Von den beiden Schlcimhautästen der A. carotis interna versorgt der

hintere, A. palatiria postfrior, <l>'n hint»'r»'n lateralen Abschnitt der (Janmenschleim-

hant ; der vordere, A. palatina anterior, den medialen und den vorderen Theil

derselben.

2) Der Uber das Hinterhaupt emporsteigende Ast der Aorta ist am natOr-

liehsten A. occipitalis, seine beiden Aeste A. nasalis nnd A. temporalis sn nennen

8) Die A. temporalis serfUlt in 8 Aeste: einen B. anricnlaris, otno A. in*

Aramaxillaris nnd einen medianwirts sum FettkSrper vor dem IL deltoides tre-

tenden Ast.

4) Eine zweite A. inl'ramaxillaris entsteht ans der A. temporalis kurz vor

ihrem Ende.

6) Die A. cutanea gibt einen R. dorsalis nnd einen R. anricnlaris ab. Der

erstere verlftuft rflokwirts in der Hant des Bftckens; der letitere anastomosirt

an der hinteren Pankenhöhlenwand mit dem B. anricnlaris der A* temporalis.

6) Es gibt 3 Venen der Augenhöhle: eine Y. orbitsUs anterior, eine Y.

Orbitalis posterior nnd ein«> V. orbitalis mcdialis.

7) Die V. orbitalis anterior vereinigt sich am AngenhöUenrande mit der

V. nasalis zur V. facialis.

8} Die V. orbitalis irasterior, vor dem M. pterygoideas gelegen, mundet unter

dem FrocoMW ^somatlcns hindurch in die Y. facialis.
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l)) Die y. orbitalis medialis liegt am Schädel an.

10} Die Y. orbitalis po.steriur aad die V. orbitalis medialis verbindeii sich,

im hinteren medialea AngenwiBkel mit der T. jngnlaris iatema,

In dem «weiten TheOe seines Tortnges bespricht der Y. 1) die Oeflsse der

Ckorioldeat 2) die Gefässe der Irls, 8) die Gefässe des Glaskfirpers.

1) 2 Arterien der Chorioidea, aus der A. opbthalmica hervorgiepangen, betreten

den Bnlhns dorsal vom Sebnerveneintritt und geben in der Chorioidea die eine

t<.-mporal, die andere nasal. Uelde peben wenige Aeste ab, zunächst nur dorsal,

und erst gegen das Ende zu auch ventral. Ein grosser ventraler Yeneusteru ver-

Madet sieh un onteraken Punkte des Aeqnstors mit der T. hyaloiden snr Y. oph-

thsliiiffs. Diese mtndet in die V. orbitalis posterior. Eine kleine obere Angen-

T«ne entsteht ans 2 Woraeln aasserhalb der Selura wenig proximal von dem obersten

Punkte des Aeqnators und mttndet in die Y. orbitalis medialis. Die Wurzeln der-

selben Iie;ren länps des Corpus ciliare nnd iiehni'Mi die vasa recta der oberen Hälfte

des L'urpus cili;ire, aus der Chorioidia aber nur kurze Zutiiisse auf. Die Wurzeln

des gro.«seu Yeuensternes dagegen füllen fast die ganze uutere Hälfte d er Chori-

oidea, doch sind anch hier die am Corpas ciliare gelegenen Wurzeln die längsten

nad nehmen die Yas« reetn der mteren Hilfte anf. Die ChoriocnpiUaris findet

«iDh nnr im Bereich der Arterien. Zwischen ihr nnd den Yenenwnneln liegt

eil Uebergangsgebiet mehr gestreckter Gofltose.

2) Die A. ophthalmiea liegt am Sehnerven nnd am linlbus in der Mitte

zwischen der temporalen und ventralen Seite. Sie drin^rt erst jenseits des Aequa-

tors durch die Solera und gelangt vermittelst eines tiachen Bogens im Corpus

ciliare an dun untersten Pnnkt des letzteren. Aus diesem Bogen entspringen 2

Arterien der Iris. Der Rest der A. Ophthalmien ist die A. hynloidea. Die eine der

beiden Irisartwien geht nnsalwArts, die andere temporalwirts. Sie treffen sich an

der nasalen Seite. Sie geben nnr wenige Aeste ab, die sich in ein imregelmiSBigos

üets anflösen, ans dem zuletzt die Yasa recta im Corpus ciliare hervorgehen.

3) Die A. hyaloidea zerfallt, indem sie auf den Rand des Glaskörpers über-

tritt, in 2 Aeste, einen nasalen und einen temporalen, die einen Ring um die

Linse bilden und sich an der nasalen Seite treffen. Ans dem nasalen entspringt

1 Zweig, ans dem temporalen 7. Die T. hyaloidea entsteht an dem Paakto, wo sie

Ten der untersten Stdle des Glaskdrpemndos snm Ooipns ciliare gelangt, ans 8

Wnndn, einer nasalen, einer temporalen nad einer Tontralon. Letatere entsteht

am Pole, die beiden andern bilden einen Ring um die Linse, von dem der nasalen

ein Yiertel, der temporalen drei Viertel zugehören. Das zwischen Arterien nnd

Yenen gelegene Net/, ist an verschiedenen Stellen des Glaskörpers verschieden in

Anordnnng nnd Dichtigkeit; am dichtesten am Pol, am weitesten in der oberen

fiandzone.

7. In sieht Affimtlicher Sitanng theOt Herr Kohlransch mit, dass die

Bibliothek-Angolegenheit nunmehr anm Abochtnss gdnngt ist Herr Aosenthal
als Beferent berichtet, dass der akademische Senat anf Ansuchen des Yorstandes

der anatomischen Anstalt, ITerrn v. Kölliker der Gesellschaft ein Zimmer in der

.Anatomie ein<!:eriiunit hat, er theilt die, keinerlei Belastung der (Gesellschaft iuTol-

Tirenden Bedingungen mit.

Die Gesellschaft ermächtigt ohne Debatte den Aasschnss, die Umstedelnng

der Bibliothek in das neae Lokal an voUsiehen nnd den Dank der Gesellsehnft an

die Botheiligton aasndrteken.

a*
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IX. Sitzung: den 8. Hai 1880.

Inhalt: Flesch: Zam feincreu Ban der qnergestreiften Muskeln. — Platzer:
üpIht febris recurrens. — Aofnahmen.

1. Das Protokoll der vorigen Sitzung wird verlesen und genehmigt.

2. Der Vorsitzende Herr Koltlransch tbcilt mit, dass Herr Kreisthierant
Dr. Zipppüns einstimmig als Mitfrlied anfpenommeii ist.

3. Derselbe legt eingelaufene Druckschriften vor.

4» Herr Fl et eh berichtet ttber einige Beobaebtsagea an Mnikala die der

frischen Leiche eines Hingerichteten entncmmen waren. Zur Untersnchiuif kamen
der ntnsc tenser tympsai nnd Moskeln der Aagenhöhle. Dieselben, etwa 1 Vt
Stunden nach dem Tod der Leiche entnommeu, wurden in > tproccnti^«> Goldchlorid-

l<isnng bis sio str«>hf,'rlli i-rschieuen, eingelegt, dann in vcrdünntt-r Essitrsiiiire, ein

kU-iner Thfil in v»'rduniit< r Anicisonsänrc dem Kicht expotiirt. Eini^o Stiicke der

Augenmuskeln wurden mit dem angrenzouden Sebnenstiick in die Kühne 'sehe

Mischnng von chlorsaurem Kali und Salpetersäure gebracht.

BasAngenmerk war in erster Linie auf die motorischen Endplatten gerichtet,

deren Ezisteas im menschlichen Kttskel swar bereits von Kflhne nnd W. Sranse
nachgewiesen, von letzterem auch abgebildet war, ohne dass jedoch eine genaoere

histologische Prüfung, insbesondere durch die (ioldun thode, dem Vortragenden be-

kannt peworden ist. Vollkomraeu brauchbar zur I)arstellnng der Proiiiansicht

di r Kiiil])I;itt(' war allerdings — neben weniger schonen nnd neben (iuersebnitt-

l'ruparateu — nur ein Zer/.uptungs-Pruparat; dieses aus dem mit Ameitieuäaure

behandelten m. tensor tympani, der in theilweise contrahirtem Zvstaad in die Gold»

ISsnng gekommen war.

Die Endplatto erschien als feiakttmige, sarte, protoplasmatiMhe Hasse mit

Xiemlich zahlreichen Kernen, umgeben von eiuer zarten, mit der Nervenscheide

zusammenhängenden Hülle, die am Ii in das Sarcolemm fiberzugehen sehien. Die

Platte dehnte sieh nach beiden Seiten aus in eine dünne, der quepg. streiften

Substanz anliegeude Protoplasmasehicht ; letztere nnd die Platte selbst er:>chien

dnrdi eine scharfe Orenslüde von derIfniAelsnbttaas geschieden. Eine Fortsetxong

des Axencylinders, dessen Ansbreitung in dem Protoplasma der Endplatte leicht

an sehen war, dnreh letstere in die qnergestrelfte Snbstans Ums sidi nicht erkennen.

Dagegen schien ein Znsammenhang der Nerven mit der Muskcl.substanz vermittelt

durch die Beziehung iler vorerÄiihnten protoplasmalischen Randsehichten zu der

Eiidplatle einerseits, zn den Ileihen der interstitiellen Körnchen andensrseits. Die

dunkel gefärbten Linien der letzteren kuuutou an Zerzupfungspräparateu oft auf

grössere Strecken verfolgt werden von ihrem Ausgang aus dem einen Hnskelkern

nmgebenden Protoplasmarest bis zn der Verbindung mit den von dem nichstsn

Kern ansgehenden Iilnien, so einen Znsammenhsng der in der Maskelliuer enthal*

tenen Zellgebiete vermittelnd ; znweilen schienen die Linien ferner direct mit der

protopla-smatischen Randschicht zusammenzuhängen.

Der Zusammenhang der Nerven- mit der Muskel-Faser wäre danach durch den

L'ebergang der Kmlplatto in die protoplasmatisihe Handschicht und deren Zusaramea-

hang mit deu iuterstitiellcu Kürucbeureiheu, beziehungsweise dem die Muskelkerae

nmgebenden Protoplasmarest vermittelt. Für diese Aoflhssang spricht noch elae

wiederholte Beobachtnng des yortragenden an den vom mnsc tenaot tjrmpaai M^
nommenen Priparaten, dass nimlich Nervenfiuern anf lange Strecken dar Xnsksl-

Digitized by Google



Ar das Qeiellteluiftajahr 18d0. ZZXTII

faser entlang v»*rlatifeii, um fast anmerklich in diestlhe einzuhiosren : an einem

besonders günstigeu derartigen Präparat sah man deutlich ein»! riache Kiidaus-

breitang der Nerven mit ugänaefuss-artiger Theilaug des Axeucylinders. — Auf-

telleod ist jedenfiUl« die Yenchiadenlieit der beiden enrilmteii licher gestellte a
(nun Then den Herren t. Kdlliker and Dr. Sttfkr demonetrirten) Bilder «u
demselben HnskeL Wie enrlhnt neigte derselbe nngleiehe Centraetionsrerhlltnisse

an vendiiedeiien Stellen. In wie weit der Contractionszttstnad ein verschiedenes

Aussehen, vielleicht ein Zasammenströmen des Protoplasma gegen den Nervenein-

tritt hedingt, bedarf jedenfalls der Untersuchnng. Die Abh/ingigkeit des Gelingens

der Yergoldnng von dem physiologiscbeu Zastaud des Muskels hat übrigens Ger«
Ueb bweits betont.*)

Der Vertragende bespricbt sodann die Bedentnng der als Oobnheim'scbe
?eUer des Knskelqnersebnittes bekannten Zeidinung. Uebereinstinimend mit

T. Kölliker (Handbuch der Gewebelehr« 5. Aufl. pag. 153) sieht er in denselben

den Ausdruck der die interstitiellen Kürnchen enthaltenden Zwischensubstanz, deren

("ontiuuitat mit dem Protoplasmareste in Umgebung des Muskelkernes hervorge-

hoben winl. .Auch für das von interstitit-llen Kürnchcii freie (iuerbindtfraittel der

Moskelfibrillen glaubt der Vortragende ähnlich wie für gewisse Bestandthcilc der

KBorpelgmndsnbstans eine Continnitit mit der kSmigen Zellsnbstans annebmen

sa mibsen. (8i»itere gnt geInngenePripatate der vergoldeten Angenmnskeln von

durch die Endplatte gefallenen Querschnitten seigten mit Sieberbeit den Zusammen*

hsng der die Felder darstellenden Linien mit dem Protoplasma der Endplatte).

Endlich kommt der Vortragende noch auf die von Tergast beschriebenen

Verästelungen der Fasern der Augenmuskeln zu sprechen. Untersuchung sowohl

der mit Kühne scher Lösung behandelten als von einfach zerzupften Präparaten

bat keine Verästelungen der Faserenden ergeben, weder an den Angeamudceln

neebam tensor tjmpaai Indessen bedarf dies negative Besnllat weiterer Bestätigung.

Herr Rindfleiseb fragt, ob dem Vortragenden etwas ttber das Veriialten

der Nervenenden in denjenigen Muskeln bekannt sei, in welchen ein continuirlicher

Protoplasmastrang die Faser durchsetzt. — Herr Flescb erwidert dase ibm be-

zügliche Untersnchungen nicht bekannt sind.

5. Herr Platzer spricht über febris recurrens. — Nach einer kurzen

bistoriscb<geographischen Skizze der Kraukheit gibt Redner auf Gruud der Ver-

tflnitliehangen des Beiobsgesnudheiteamtes eine Uebersieht der rar Zeit in Dentseh-

had berrsebenden Epidenüe. — Bamaob begann dieselbe bereits Anfiuigs Februar

1879 in foeslaa; schon in der 2. Wocbe des genannten Monats kommt ein Fall

in Berlin znr Beobacbtnng. Seitdem dauert die Epidemie in den beiden Stult -u

an und werden allwöchentlich im Durchschnitt ß—8 neue Fälle angemeldet ; erst

Ende des Jahre» 1879 und Anfang 1880 häufen sich die Erkrankungen etwas nud

steigt in Berlin die Zahl des Zugaugs mehrmals über 50, bei eiuer Mortalität von

1—8 FlUen per Woehe. — lat somit die Intensität der Epidemie als eine ge-

ringe oder doeb nur mässige m beseiebnen, eo präponderirt dieselbe beattgUcb

ikrer Extensität ftber alle ihre Vorgängerinnen. Sebon im Män, mebr noch in

') Die verschie(lenarti<:e Erscheinungsweise der Eudplatte im Insektenmuskel

ist neuerdings von Fo eddin ger (Ouderz. Phys. Lab. Utrecht. Deel. V. Autl.

3. VI) in einer dem Vortragenden erst unmittelbar vor Drackleguug des Berichtes

bekannt gewordenen Abbandlang betont worden.
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den folgenden Monaten laufen ans den vendiiadttiisten St&dt«n Korddcotschlands

Uddangea Aber dM Aafimteik ron felnrit r«eiirr«iui ein, ia Hmbit wird Mifttol-

dentsohland und gegen Ead« des Jahres eift in firttherett Epidemien stet« TWMiMBt
geblieheiif's Gebiet, BAmlicb SQddentscIüand oeeapirt. — Die Ursache diflier «n-

gewtihnlichtn Propagation liegt in der ?e»;enwärtigen wirthschaftlichen Hiaere, die

eine prossp Zahl vou Arbeitern etc. zur Wanderschaft zwingt — wird doch von
competenter Seite das Ht-er solclnT Va^rabunden anf die stattlicht' Zahl von 80000
Köpfen geschätzt! — wu sie dann in den gemeinschaftlichen lierbergen Gelegen-

heit cor Infectioii finden nnd wMlirend des Lttensstadinas die Kfinkhait haA
nenen Orten Tersclileppen. — Fast in atten Stldten nnd Ortsehtflen, in danea
Becnrrensfftlle heobaehtet wurden, konnte diese Art der Invasion eonatatirt wer-

den; gewöhnlich lAtte es mit den eingeschleppten Fällen sein Bewanden, nar
einigemal wurden auch das ärztliche oder Wartepersonal ergriffen, oder verbreitete

sich die Krankheit auf die frst gesessene Bevölkerung (wie z. B. in Braunschweig.

Giessen), eine Thatsacbe, die wühl geeignet ist, eine Behauptung L e b e r t s iti etwas

tu entkräften, nach der der Typhns recarrens bezüglich »einer Contagiosität mit

den PockMi rangiren soll.

An der Hand desWftrshnrgerBeohachtnngsmaterials (es wnrden Tom Jaanar

bis Jnni 1880 dnreh Handwerksbnrscbe 6 FiUe ans Thüringen nnd Hessen einge-

schleppt; ansserdem erkrankte ein Assistenzarzt, bei dein die Infection wohl bei

den vielen Blutnntfrsiichnntrcn bethätipt wurdet, gibt Ilttlner eine Tharacteristik

der Krankheit unter besonderer Betonung (irrjeuigen Momente, durch welchr sich

die gegenwärtige Epidemie von den früheren zu unterscheiden scheint, au das

hinflge Yorkommen dritter AnfftUe, von Pseudokrisen n. s w.

Daran scUiesst sich eine natnrgesehichtliehe Betehreibang der SpiiiUea

nnd Demonstration mUcroseopischer Prftpacate.

Herr Gerhard hebt im Anschluss an den Vortrag des Herrn Platzer
einige Punkte hervor, welche der Krankheit, deren Auftreten in Würzbnrj,' IT'-rr

Platzer geschildert hat, ein besonderes Interesse verleihen. Nur noch lur «Umi

Milzbrand kennen wir ein gleich den Spirillen des linckfallHebers am Wesen der

Krankheit betheiligtes Gebilde, das von Botanikern als höchst wahrscheinlich

pflanzlicher Natnr anerkannt wird. Die Fieberlehre wird dnreh die febris reenirens

• wesentlich beeinflnsst WlArend der Abdominaltyphas bei gleich hohen Tempe-

raturen wie sie in jener Krankheit auftreten, durch das Fieber selbst directe Ge-

fahr bringt, haben Recurrenskranke selbst im höchsten Fieber relativ wenig Be-

srhwi rilen, ist die Mortalität eine sehr geringe. Die Lehre, dass die hohe Tem-

Itcratur als solche die Gefahr bedinge, ist erschüttert. AulVallend rasch hat Öbn-

gens die Krankheit ihren Charakter geändert. Die Temperaturcurve war an dieser

Epidemie eine von aadern abweichende, dritte AnflUle warea hinflger ab sonst.

Von Interene war der Naehweis, dass dieMila im Laufe der Krankheit dnreh ihre

Grösse ein wesentliches Httlfsmittel hinsichtlich der Diagnose wie der Prognose

abgab. Verkleinerung derselben liess mit t»icherheit das Ende des Aufalles erwarten,

war sie nach dem zweiten Anfall noch vergrössert, so kam ein dritter .\ufall nach.

Die .Milz-Schwellung war schon vor ib-m Anl'uU nat-hweisbar. - Sehr wichtip ist

die Bestätigung der Beobachtnug, dass dieäpiriUeu iu dem Kranken entuommeuem

in QlasrShren aufbewahrtem Blut steh linger lebend erhielten als im EdtpsrUv^

wo sie nach wenig Standen versehwinden. Wird wihrend des AnlUles imM
etwas gebUdtt, was die SpiriUen tadtet? Die Frage^ viaUeieht aaf chemisehi«
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Wege za lüsen, ist noch anbeantwortet. — Aach hier warde beobachtet, dass spirillen-

fr»i«tBIiit kani Tcur dem Anfidle entnommen, Spirillen bekommt. —«Friedreioh
«agiy dnas gnte Ernahrnnf w&lirend der Inentntionsseit im Stande aei, das Anf-

treten der KzanUieit hintansnbalten ;
abgesehen davon, dass die wiederholte Er-

hxukong dßs Anatomen Poris Friedreich 's Annahme widerspricht, wLre immer*

bin möglich, dass die meisten beobachtrtcn Falle abortif verlaufen seien. —
Öcbliesülich berührt Herr Gerhard noch einige der Comiili* .it iurien drr Erkrankung.

Ophtbalmieen sind in den deutschen Kpidemien selten. Kr erinnert an die von

Poafiek beschriebene OvteomyoUtia alt Kaelifolge der Krankheit; er veiat end'

lieh aif deren GefUirlichkoit Uta Schwangero hin; fast immer stirbt die Fmcht
ab rad tritt abortns ein.

HerrVo^t berichtet über die Verbreitung der Erkrankong in ünterfVanken.

Im ganzen worden ihm 20 Fälle bekannt. Epidemisch drohte sie nnr in den nahe

der sächsischen (Irenze gelegenen Bezirken zu werden. Es ist nicht erklärt,

varnm die Krankheit in hiesiger Gegend nicht leicht haftet, warum sie ferner

weniger gefährlich auftritt, als im Laufe der gleichen Epidemie an andermi Qrton.

Weaigstens hat diesmal diesolbo in Giosaen, EÜodberg n. a. 0. kanm eine geringere

Stefbliehkoit als eine Typhnsopidemio gezeigt. — Herr Vogt weist darauf hin,

dass dem Anschein nach der Keim an den Betten der Handwerksbnrschen-Her-

berfren hafte; sicher seien letztere die Brutstätte der Krankheit. Dass letztere

auch an den Kleidern haften kann, bewt^ist wohl die £rkraDkung eines Mädchen«,

in Magdeburg im Hause eines Trödlers.

I. Sltzug «M 22. Hai i880.

Inhalt. Sachs: Ueber Apparate zur Messung des Längenwachsthums au Ptianzen.

Bindfleiach: Uobor Lymphome der Lnngon. — Dorsolbe: Uebor Kem-
theilnng.

1. Das Protokoll der vorigen Sitzung wird verlesen nnd genehmigt.

«2. Der Vorsitiendo Herr Kohlransoh legt eingelanfone Dmckachrilton

Bad die Sitsongtborichte Aber das nbgolanfeno Gosohäftiüahr vwr.

3. Herr Sachs demonstrirt einen nach seinen Angaben in der hiesigen

Werkstatt von Hart mann hergestellten Apparat zur Messung des T/ängcnwachs-

thums kleiner aufrecht wachsender Pflanzen z. R. dt-r Fruchtträgfr von niiiinr

u. s. w. Der Apparat besteht im wesentlichen aus zwei Tlieilen ; einem Uhrwi-ik,

welches einen auf verticaler Axc angebrachten horizontalen Teller derart in Be-

wegung setzt, dass derselbe in genan einer Stunde eine Umdrehung vollendet;

auf diesen ToUer wird die an beohaehtonde wachsende Pllanse gestellt nnd so in

einer oontinnirlichen Drehung erhalten, dass keine heliotropischen Krümmungen
entstehen können. — Der andere Theil ist ein Kathetometer mit einem stark ver-

^rössernden Mikroskopfernrohr, an d)>sseu Ocnlarmikrometer das Lftngenwacbsthnm

der erwähnten Pflanzengera**ssen wird.

Der Demonstration dieses Apparates ging eine kurze Darstellung der früher

TOB dem Vortragenden an derartigen Beobnohtnugen benntston Instnmonto voraus,

tl dorn Hinwoia auf die Thataacho, dass wachsende PÜanzentheilo fBr Yerftnder-

uigen der Ijiehtintensitftt, Lnftfoaohtigkeit, Ittr Berfthmng und fBr blosse Lage»
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Veränderung zum Erdradiiis sehr empfindlich sind. A])pai'att' der genaiiut<'n Art
babea den Zweck, diese Arten der KcizharkLit und znjrleich die davon unab-
hängigen Vorgänge des Längeuwachsthams genauer zu beobachten.

Herr Stronhal fragt, ob nieht Tonioas-Erscheinangen aa den wsehsen-
dea Pflaaaea darcb die Rotatioa eneagt werdea ktfaaea. — Naehdeai dies Herr
SacliB remeint hat, firagt Herr Stroahal weiter, ob man nicht bei Beobacbt-
nngon dieser Art darch Beatttznag Toa Oberlicht weseatlich eiafaoher zam Ziel

kommen könne ?

Herr Sachs bemerkt, dass al>i;i'si'heu vdiu Kitstt-npunkt, «l-uu auch prin-

cipielle Bedenken nicht vurlie};cn, doch eine wirklich nur von oben her wirkende
Beleachtaag la dem Zwecke genügeader Weise kaam hersasteUea mL

4 Herr Riadfl ei ach berichtet Aber eiaea Fall voa Lymphom der Laakes,
der bei eiaem ia der hieiigea mediciaischea Kliaik Terstorbeaea Knaben beobachtet

warde. Die Laagea d -sselbea waren adhaereat dnrch eia Oewebe. in welchem
auf mehrer«; Lagen paralbd i:;;e»chicht<'t*'r Ziiir«' rftienlirtos, g<'fässhalti^»'s (iewebe

folf^tc. Die Blut)^efä.sse darin wurden mit gutem Erfolg injicirt; ausser ihueu fantlen

sich nun aber reichliche Hohlräume, die nnr als ausgedehnte Lymphräiime autge-

fasst werden konnten. Die Lymphdräsen der Lnugenwurzel waren geächwollen;

es war diea aber aicht die gewöhnliche DrfiMBsehweUnag dieser Oegead. Denn es

war aosserdem aach die gaase Laage voa weissea Knotea darchsetst, die sftoimt-

lich eia deatliches Lumen aufweisen, entsprechend einem in den Knoten eilige*

schlossenen Bronchas. Der Knoten bestand aus radiär um den Bronchns angeord-

neten BindegewebszHgen, mit zahlreich einpestrenten Kundzellen, eine .Structur,

welche die Bezeichnung als fibronia lymphomatosum oder lymplmma tibrosnni um
so mehr rechtfertigt, als die ebeutalis radiär verlaut'eudeu zahlreichen Capillarge-

fftsse wie beim Fibrom klajRea. Pie Neabildang ging aa der Peripherie dos Knoteas

direct ia das iatralobolire Biadegewebe ttber. Dabei xeigte das aagreaaende Alvco-

larpareachym die Epithelien in der Beachaffeaheit der sogeaaaaten Desquamatio*

paeamoaie» —- Der Befund lässt sich autfassen als Ursache und als Folge einer

Lymphstanung. als Ursache nämlich derjenigen Lymphstauung, welche die Lyn)/>hor-

rhoea bronchiorum et plenrae — sit venia verho — veranlasst hat, als Folge der-

jenigen, welche durch diu angeschwollenen Drüseu der Luugeupforte erzeugt sein

dttrfte. — Herr Bindfleisch erlaaert an die aeaerdings von Araold darge>

steUtea lymphatischea Depots ia der Laage, aaaieatlich aa dea TheUnngsstellea

der Bronohiea; ia deaselbea Localitfttea habe die Torliegeade Neabildaag ihren

Sitz. Sie erinnere an die elephantiastische Hypertrophie, welche maa aach aaf

Staaung der Lymithe zurückzuführen pflege.

Nach T'ehi'riialiiiie des Vorsitzes dtireh Herr» H o f iii a u n fragt HerrFlesch,

ob bei dem bctretleadi'a Kinde auf Rachitis und Leukämie bezügliche Beobaclituugeu

yorlagen. Es sei ja leicht möglich, daas es sich nm eine primftrc Hyperplasie der

Toa Arnold ia ihrer Yertheilaag im sabplenralea aad peribronchiatoa Gewebe

als normal aachgewieseaea lymphatischea Oebilde, derea ja aach Herr Riadfleisch

gedacht hat, haadele aad kSaao maa daaa immerhia voa der Aaaahme der Lymph*

staaang absehen.

Herr Rindfleiseli <ribt letztere Möglichkeit zu; er glaubt allerdings, das«

auch dann noch di r Stauung ein»- gf wisse Bedeutung zukomme.

Herr v. Koiliker bemerkt zunächst, dass Herr Ph. St Öhr schon seit

laagem deattteho Follikel in dea Vaadaagea kloiaerer Bronchien des KoaiaebM«
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Vobachtt't habe nml dass er selbst in den Lnns;eii des im vori^on Jahre hinge-

richteten IloHeber reichliches adenoides (Jewelif ;;eftuiden habe. Kr fraf;t ferner

ob die Schwellung der BronchialdrüHun in der Tbat genüge, eine Stauang in den

Lymphbahnea der Lange darans herzuleiten.

Herr Bindfleiscli aatvortet, daas er letsteret aUerdiogt glaube, nnd dass

die Wirkang einer derartigen Lympbstanong vielleicht melir alt man bifher an-

nebne, in d«r Neigong an plenralen nnd peribronchitisehen Entzflndnngen an

•eben sei.

Herr v. Kölliker findet es auffallend, dass dann bei der Hänfigkeit der

Bronchiahirüsenschwelluns? iihnliilu' F;ill<' so seilen seien. Kr fra;;t sodann, ob

dann auch für die in dem orgauisirteu Kxsudat von iiurru U iud f 1 e i s c h beschrie-

benen Lympbrinme die ja niebt mit denen derLnnge snaammenhängen, ibnlicbes

anmnehmen sei?

Herr Rindfleiscb meint, dass sieh die gesammte pleurale Nenbildnng
tinter dem Einflnss eines verhinderten Abflnsaes der Lnngenlymphe entwickelt habe,

dass aber nachträglich, wie auch an di-n Traparaten ersichtlich, die Lymphe VOn
hier ihren Ahfluss in die intercostalen Lympiiraiinif gefunden habe,

Herr Flesch fragt, ob denn niclil m6glicherwei.se die letzterwähnten

lymphomfthnlfchen Gebilde aas den sabpleoralen adenoidea Gebildea hervorge*

sangen sein k&nnten, also vielleicht gar nicht dem organisirten Eundat angehörten ?

Herr Rindfleisch betont, dass diese Gebilde sich dnrch die alte Plenra-

Srenze von dem Lnngengewebe deutlich geschieden seigten.

5. Herr Rindfleisch berichtet (iber die neueren Krmittelnngen bezüglich

der Vorgänge bei der Kerntheilung, namentlich auf (Jruiid der rntersnchungen

Flemming's und demonstrirt ein bezügliches I'ra|)arat von den Kiemen eines

Selamaaders, worin die besprochenen Erscheinungen in allen Stadien zusehen sind.

II. SUzuBg deu 9. Juoi 18S0.

(Sitsnngslofcal: Hörsaal des physikalischen Institnst).

Inhalt. Gottschan: Ueber Geschmaoksknospen. — Kohlranseh: Ueber Elek-

trieititsleitang in verdttunten Gasen.

1. Das Protokoll der vorigen Sitzung wird verlesen nnd genehmig^

2. Hmv Gottschan spricht fiber OMcbmaeksknospen. Er gibt eine

korze Uebersicht der I.itterator, welche bis jetzt denselljen Gegenstand behandelt,

ind betont, dass die Antort-n in ihren Beohaohtungen fast Uebereinstimmendes

ftüssagen. dass aber di»- wiehtigste Krage, ob und wie die Geschmacksnerven mit

den Geschmackszellen zusamnienhäugeu, von niemanden — vielleicht Loven aus-

genommen — durch augenscheinlichen Nachweia gelöst sei. Aach seine auf die

^wsdiiedensten Methoden an mannigfkehen Zungen angestellten Versuche haben
sieht das gewflnschte Resultat gegeben, so dass er an der Ueberseugung gekommen
ilt, dass die jetzigen Hilfiimittet snr Lftsang der Frage nicht ausreichend sind.

Vortragender erklärt nun die Stractur und das Vorkommen der Geschmacks-

knospen und becherförmigen Organe bei den Wirbelthiercu, und betont dabei die

bisher noch streitigen Punkte, welche, was den ^lenschen anbelangt, auch für

Seine Uatersachangen massgebend gewesen sind. So leitet Herr Qottschan die
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Unterschiede in der Breite der meoschlichen Geschmacksknospen, veloli« vial be-

deutender «Ii die Lingenatecsehiede •ind, einerteits ab Ton den ver»clii©denen

Hirtnngellfiesigkeiten, welche mebr oder minder die Zellen in der Breite scbnunpfea
iMsen. Andererseits aber will er die schmälsten Gebilde da gefanden baben, wo
sie am gedrängtesten stehen, die breilesten dagegen (bis 0,057 niiu) inrnifT isolirt.

Die Zahl der übereinanderstehenden Geschmacksknospon war an /wei (Jriibeu der

Pap. fül. eines Menscht-n am bedentendsten, ('24) sie zeigten i>ich an beiden
' dicht gedrängt und reichten auch nicht gau;: in die Tiefe hinab, dafär Idingen sie

aber, wie aaeb sebon Hönigschnied angibt, auf die freie Flicbe Uber, wo aio

sieb Jedocb mebr vereinzelt vorfbnden. Aneb an den Pap. vkll. waren die Gebilde

sebr saUreicb, nnd die der Papille gegenflberiiegende Wand wies bei demaelbem

Individnnm an einigen Stellen ganz vereinzelte d si hm:i( ksknospen, an anderen

eine grosse M«'npe dt-rselhiti auf. Auf dem KohMickd tlcs Mfiischen traf Herr

Gottschau dit' von Davis si hr » iiifcchfiid uud richtig Ix'schrirbciun Verbältniss»»

zwischen Epithel uud Geschmuckäkuuspen, letztere allerdings immer nur in eia-

itdnen Exemplaren. Ton Oescbmackssellen kamen dem Vortragenden beim Heascben

nie so viel, wie . Wyss bei Bechern mittlerer Orttsse gesehen bnbea will

(10 Stttck) an Gesiebt. Wenn es ihm gelang, die Gebilde so an isolirea, daas er

nar eine Geschmacksknospe vor sich hatte, so waren Jener mattglinaenden Fidea

beim Menschen nie nu hr als sechs deutlich zu »'rk«'nnen. Einen so gi-naneu Unter-

schied ferner, wi<> Schwalbe zwischen Stittcheu uud Stabchenzt-llon macht, halt

der Vortragende bei der grossen Mannigfaltigkeit dor Form diest-r Gebilde nicht

für rathsam, wohl aber kunne mau immer Geschmackszelleu mit und ebne kleine

'Nebenzweige am centralen Ende naterscheiden.

Wenn der Vortrageade hei seinen mikroskopischen Untersnchnngea anch

keine neue Beohachtnng verzeichnen kann, so sind seine physiologischen TerMache

um so interessanter, welche er dnrch die Herren Rossbach und Knnkel an

sich selbst vornehmen liess. Seines Wissens waren noch keine Versm he über Ge-

schmackseniptiudunj: angestellt an d«'U Pap. foli.it.io. dem (iaumen, dem KeliMeckel und

Kehlkopf, also au jenen Stellen, die erst neuerdingü namentlich vou iiuffmann
nnd Davis als mit Gesohmacksknospen verseben beschrieben sind. Knr dann be-

zeichnet Herr Gottscban die gemachten Versache ittr gelangen, wenn es ihm

möglich war, nach der Bertbmng Am schmeckenden Substanz den betrefluiden

Theil noch vollständig ruhig za halten, nnd wenn der Pinsel ohne irgendwo anza-

Stessen entfernt werden konnte.

Ks wurde gereizt mit Lösungen von Salz, Zucker, (Chinin und verdünnter

Schwefelsaure: der Uand der Kpiglottis, dann die ganze hintere Fluche derselben,

die Cartilagines arjrthaenoideae nnd die Stimmbänder. Bei allen gelungenen Ver-

sachea hatte der Vortiageade selbst bei CbininappUeation nicht die geringste

Geachmaeksempflndang, nar bei dea Stimmbiadera machte sich ein schmeckeade»

Oeftthl zwischen süss nnd bitter (es war Chinin) geltend, doch ist es hier dit

Frage, ob nicht auch mit den Stimmbändern die Cartilagines arythaenoideae vom

Pinsel berührt wurden. Eine Geschmacksemptindung trat aber in dem .\ug<*n-

blicke ein, wenn eine Bewegung der Theile stattfand, also beim Schlucken, und

Herr Gottscban glaubt bestimmt, dies Gescbmacksgefuhl im liaisc verspürt zn

haben. An ein fidtches Lokalisiren in sofern, als die schmeckende Sabsträz aaA
der Bachenhöhle beim Schlingen gedringt sei, nnd so der mechaniaebe Reiz des Piasila

anch das Schmecken an die gereizte Stelle verlegt habe, könne nma nidkt glaahea, «•&
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die Sabstanz nur in geringer, nicht tropfondor Mf^npc in den Pinsel aul>t nommen

sei, and die Wirknog der Conütriutore^ pliaryngis vou Oben aach Uuten erloigt.

8cAloM der YoftmfeBde bei dem Bxperinent den Kehlkopf noeli während der

Pinnrt sich in. ihn befind, wu einmal wihrend weniger Sehenden ertragmi wurde,

Iwtle er aagenblicUieh in der Tiefe «n der betreffenden Stelle ein Oeechmeeks-

gef&hl. Völlig gcsohmacklos z(>i^tcn sich der Areas ^Intofloimis, die vordere

und liintert' Fluch« des Zäpfchens und die Mitte der Zunge, Uebcr der Tvnla war

-rst bei Schlückbewegung aber dann znglcich mit dieser ein fl i schmacksgeluhl

eiagetreten. Die Pap. foL and vall. schmeckten erst nach wenigen Sekunden,

eber anbestimmt, ob süss oder bitter ; sowie jedoch die Zange bewegt wnrde, selbst

ebne de» eie irgendwo enetiew, ao tmt ein dentlicherer Geichmnck ein Um sn

aehee, ob dies an dem Mangel des Bindringens der sehmeckenden Snbstaax in

den Graben li^e, wnrde nngelüste Sabstanz mit einem Glasstäbchen an der be-

treffenden Stelle eingerieben. Das GeschmacksgefUhl blieb aach dann znerst noch

nndeutlich, trat aber etwas schneller ein. Im Angcnblick der Application schmeckte

Vortragender nnr an dt r Zanpenspitze deutlich, am Zungenrande allerdings auch,

aber weniger genau uuiurscheidbar. Er berührt »chliesslich noch, dass er sich

das Zeagniss eines im Uebrigen lUnen Geschmacks ansstellen kann, oo dass die

Temebe vnter normalen Yerhlltnissen statt hatten.

Alle diese Tersnche, welche sn so interessanten Besaiteten gelHhrt haben»

hilt der Yortrageade f|lr wohl geeignet, dass sie an einer Reihe genflgend intdll>

gestsr Individnen wiederholt wttrden, dann aber anch mit genaner Bestimmvng

der Stärke der Lüsnngen.

Von rierrn Fick wird Herr G. gefragt, wie er sich die Wirkung der

schmeckenden Substanz auf die Stellen vorstelle, ob eine ansgedehntere Reizung

xor Ge.>chmacksrinpfindang ert'ordt-rlich sei. Herr (! lasst die Erklärung der Kr-

•eheinung zweifelhaft, betont aber, dass zur Geächmacksperccptiou eine Mu.skel-

bewegimg der gereisten Stelle schneller beitrage, nnd glanbt, dass ein wirklich

aatencbeidendes Schmecken ansser an der Znngenspitse und ihrem Rande erst bei

Betheilignag mehrerer Schmeckbecherregionen an Stande komme.

Herr Fick fingt, ob nicht vielleicht denkbar sei, dass die Mnsknlatnr der

Znage anf die Gestaltung der die KD isiien enthaltenden Grübchen wirken könne,

derart, dass also erst in Folge der Bewegung der Contakt der zu schmeckenden

Substanz mit jenen zu Stunde kommen. — Herr (Jottsehiiu betont, dass auf

der Epiglottis die Becher freistehen. — Herr Fick fragt, ob jener Stelle denn

aicher Geschmacksempfindnog zukomme. — Herr Gottachan glaubt dies annehmen

sn mfissen, da er nicht in der Localisation der wahrgenommenen Empfindung geirrt

habe, wenn es anch schwer war, dieses festznstellen.

Herr t. K 0111 kor wflnscht, dass die Yersache des Herrn Vortragenden

wdler anagedehnt werden, aamentlidi dass aach andere Personen sich den gleichen

Fnben nntersiehen soUen, es seien hier doch wesentliche individaelleYerschieden'

halten mAglieh. Er hebt hinsichtlich der functioncllon Beziehungen zwischen

Drfisen- nnd Heschraacks-Organen hervor, dass die Driisenthätigkeit jedenfalls

nicht mit dem Momente <ler (Jesehmaeksenipfindung zusammenfalle ; denn das diiune

Sekret werde alles aus der Furche herausschwemmen. Er fragt, welche Bedeutung

eigeatlich den becherförmigen Organen am Kehlkopf zukomme; ob man bei Thieren,

km Rpiglottis weiter in den Rachen reicht, experimentirt habe, ob vielleloht
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die Existenz der Organe am Kehldeckel des Menschen als ererbt vou solchen

früheren Bildungen herzuleiten sei.

Herr Oottsclian Temeiit die Esistens besflgUelier Tenaehe.

Herr Oad glaubt, dati IBr den Oefchmaekeeinn ein pbyaiologisclier Yorgaog
in Betracht komme, der an anderen Organen bisher nichts analoges finde, nfimlich

«ine Steigeran^ der Erregbarkeit in den Centren ftlr ilcn n' schmackssiun, welche

die Innervation der ZangenmoACuIatnr begleitet. Vit ll. iolit liVsso si. h <lio nahe

BeziehntiR des sensiblen und motorischen Centrums her.anziehLn, d\c tlor WrsucU
von Vulpian l)eweiät, in welchem nach Durchschneidung des hypuglossas sich

im lingnalis notorisehe Fasern bildeten.

8. Herr Kolilransch berichtet im Ansehlnsse an die i^ftherea ünter*

anehnngen von Hittorf nnd an die Ablndemngen, welehe in jüngster Zeit

Crookes an Hittorf's Versuchen angebracht hat, über die elektrischen Ent-

ladnnf^cn durch äusserst verdännte Gase. Es wird insbesondere hervorgehoben nnd

theilweise ilenionstrirt die Ausbreitung des negativen (Jlimmlichts und lier Wider-

stand, welcher diese Ausbreitung begleitet, die Fluorescenz und Wärraewirknng

dieses Lichtes, seine Unabhftngigkelt von der Anode nnd im Zusammenhange hier-

mit die Wirkung, welehe der Magnet anf das Glimmlieht ansttbt.

III. Slteaif dci n. JasI im
(Im H <) r s a ;i 1 des p h y s i o 1 ü ^ i s c h e u Institutes.)

Inhalt. Rossbnch: r> iier Koppen beim Menschen. — Fick: Demonstration

der Wärmestrahleu.

1. Das Protokoll der vorigen Sitzung wird verlesen und genehmigt.

2. Der Vorsitzende, Herr K o h 1 ra us c h
,

legt das im Druck voll« nil- tc

n. und 4. Hfff. di's XIV. Bandes der Verhandlungen, ferm-r eingelaufene Druck-

schriften, endlich eine von der Fabrik von Heifrisch u. Comp, in Ottenbach eiu-

gcsandte Probe der daselbst fabricirten Vasseline vor.

8. Herr Rossbaeh stellt eine 42Jährige Frau vor, die mit dem gleichen

Leiden behaftet ist, das man bei Pferden mit^Koppen** bexeichnet nnd seit Jahren

Tag nnd Nacht mit nur wenigen Intervallen unter laut hörbarem Gerftnsch Luft

verschluckt und wieder ansstiisst. Die Frau ist schwerhörig und gibt ati, nie ein

koppendes Pferd gesehen oder fri'habt zu haben: dagegen sei ihre Mutter mit dein

gleichen Leiden behaftet gewesen. Der Vorgang stellt sich mit dem Kehlkopf-

spiegel betrachtet, folgendermassen dar. Zuerst schliesst sich der Kehlkopf, in*

dem die Aryknorpel gegeneinander nnd nach vom wirken nnd anf diese Weise,

indem auch die Teritflrsten Stimmbinder sich fest aneinander drflcken, die Stimm*

bänder voUstindig schliessen. Im nichsten Moment wird sodann der ganie Kehl-

kopf nach vorn nnd oben gezogen nnter Contraction der awischen Zungenbein nnd

Kehlkopf ansppspannten Mnskeln. Mau sieht dann, wie sich die Speiseröhr»' I'i^

weit nntiT den Hingknorpel öffnet ; dnn h Hängenbleiben des mittelsten Thfiies

der die hintere Flache des Kingknorpels liberzieheudeu Schleimhaut uu der hinteren

Schlnndkopfwand erscheint jedoch das offene SpeiserShrenlnmea in swci gleiche

Hüften getheitt nnd man sieht getrennt durch die ScUeimhautbrfleke swei klaf- •
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IBnijde tekwarze Lücher. Dies ist der Mumeat, wo Lnft unter burbarem Laat ia

die SpalMWillire «indriaffc. StodftiuL geht der Kehlkopf wieder snrflek nnd aaeh

imtea. tehlieest die Speiaertthre, ans der jedoch im aichstea Komeat die vorher

geseUaekte Laft wieder hörhar herTorqaiUt

Bis jetzt ist nar ein diesem äbnlleher Fall von Heaainger (Virchow*»

Archiv Bd. 24 8. ?80) mitgetheilt worden.

Herr Vogt hat einen fthnlichen Fall — bei einem Herrn, der in Wiesbaden

Sick auiliielt — gesehen.

Herr Roasbach trägt noch nach, dass therapeatisch dem Anscheine nach

CSnaiig gewirkt habe, wenn er die (geistig eehr besohrftnkle) Kranke dnreh eine

auf die heraasgeatreckte Znngeaapitse gelegte Pille yeranlasate, ihre Anfinerluam-

keit auf die Thätigkeit der betheiligten Muskulatur zu concentriren.

4. Herr Fick fährt den Tynd all scheu Versuch zur Demonstration der

Wärmestrahb'n vor. Das durch einen Spiegel reflektirte Licht einer elektrischen

"Lampe wird durch eine Linse geleitet, die — aus 2 dnreh t-inc JIuls»- verljundenen

L'brgluseru gebildet, deren Zwischenraum nxit eiuer Lösung von Jod in Öchwefel-

koUenatoff angefüllt ist nar diejenigen Strahlen passiren lAsst, welche anf die

Ketxliaot keiaerlei Wirknag ansflbea. Deren Existena wird aas ihrer Virme-
Wirkung kenntlich, ähnlich wie jene der ultravioletten Strahlen dnrch Erregung
von Flnorescenzerscheinungen demonstrirt wird. Herr Fick entzündet ein in den

Brennpunkt der Linse gehaltenes Papierblutt und bringt ein mit IMatinniohr be-

legtes Platinbb'oh zum rilühen; letzterer Versuch hat flu hesomlires Interesse

weil hier die aus dem Lichtkegel ausgeschiedenen nicht leuchtenden Wärmestrah-

len, ohne dass ein Oxydattoasproeess in Betracht kommt, zn neuer Lichterzeugung

dienen.

Im Anschlasa erSrtert Herr F i c k die Frage, ob aaser Aage, weil es aar
den mittleren Theil der Strahlen des Spectrnm empfindet, als ein mangelhafter

Aiq.arat erscheine; dies ist nicht der Fall; wäre die Netzhaut für die langsam

scbwintjendeii Wärmestrahlen reizbar, so würde ein permanenter Erregungszu-

stand durch Bestrahlung vom ülaskorper her entstehen und wäre ein reines Sehen
aieht möglich; wäre die Ketzhant für die raachen Schwingungen der hochbrech-

harea Thaile des Spectrum empfindlich, so würden, wegen der Zunahme des Breoh-
nngsiadez mit der Sehneiligkeit der Schwingnngen — gaaa abgesehen davon, dass
der Accommodationsapparat nicht ausreichte — da eine chromatische Correktion

iaaerhalb des Auges nicht eintritt, die Dispersions-Erscheinnngen stffrend wirken.

Herr Kohlrausch eriiimrf an die Möglichkeit, die Wärmestrahlen auch
von nicht leuchtenden Wärme(iuellen, schon bei ziemlich nietlerer Temperatur,

s. B. Ton einem Kessel mit warmem Wasser u. dgl. durch deren Einwirkung auf

eiae mH einer tbermodektrischen Sinle erbundeae bemsste Platte aacluawelsea.

im. SitZMg im 3. Jiii i88A.

Im Hürsaal des physikalischen Institutes.

bihalt. Michel: Ueber die Nenrenfaserschicht der Netxhaat — Kohlransch:
üeber electrodyaamische Hascliinen.

, l. Der Yorsitzeade Herr Kohlrausch erSflbet die Sitxung mit der ]Iit>

theilong, dass die Uhbersiedelaag der Gesellschaftsbibliothek in das aene Lokal in
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der Aaatomie vollzogen ist; er votirt dem Era. II. Sekretär, Ilulrath Dr. Rosen-

Üal Ittr dMMB Mfepfetsde Tliitigkeit Iwimfli YoUendonf dM ümzo^es den Dank
dtr QesellsclMft Esdltdi gibt er eingeUwlbne DmckaehriAeii in Cirevlatioii.

2. Ikw Protokoll der vorigen Sitsmg wird vwleaen vnd senehinti^.

3. Herr Michel spricht fiber den Foserverlauf in der Ncrvenfaseriehiabt der

Netzhaut mit Demonstration diT zu<:fhörigen Präparate dnrch das Sonnenmikros-

kop und eine elektrische l.aiiiix.-. Kr ergänzt seine frühere Publication über

den gleichen Gegenstand >j durch die Mittlicilung, dass in dem Aoge eines Affen,

weioliee er sb onterMUchen Gelefenheit hette, au gelben Fleck sich die nftmUdMn
YerhIItniflse zeigten wie beim Ueneoben.

3. Herr Rektor Mann wird von Herrn islieenne snm «wdentlleben

Mitglied der Ge^^ellschaft vorgeschlagen.

4. Herr Kohlraasch spricht über die Constraction der elektrodynamischen

Maschinen mit Demonstration einiger Wirkungen des von einer solchen erzeug^ten

Stromes, er zeigt ferner in £rgänznng des früheren Vortrages einige neue

C r 0 o k e s' sehe Röhren vor.

IIT. Sllzais des 17. Jali 1881.

Inhalt. Oppenheimer: Ueber einen Kaiserschnitt mit l-'xstirpation des Utems.

— (rad: Ueber Beziehnngen zwischen Nerv, Muskel und CeDtram. —
Aulnahmen.

1. Der Vorsitzende, Herr Hofmann erAftiet die Sitonag nit Vorlage ein-

gdaafener Druckschriften.

?. Das I'rotokoll der vorii^en Sitzung wird verlesen nnd ;:;t iiehmigt.

'6. Herr iiektur Jkl a n n wird einstimmig als ordentliches Mitglied der Cre-

aelliobaft aa^noninien.

4. Znm ordentlieben Mitglied wird vorgescblagen Herr ProfoiMr Dr. Comd
Dieterieb dnrcb Herrn Fleseb.

5. Herr Oppenheimer spriebt; üeber einen Kaisersebnitt mit
B X 8 1 i r p a t i 0 n der ( } e b ä r ni u 1 1 e r,

Kinleiteud erwähnt V. die srrossen Fortschritte, welche die operative (Gynä-

kologie in den letzten Jahren gemacht hat, mit besonderem Iliuweis auf die La-

parotomie, speciell die Ovariotomie. Weniger gleichen Schritt habe die Hystero-

tomie, beeonders die beim icbwangeren Utems gebalten, wo der letbale Ansgiag

beinahe alt Regel galt Sei doeb im Gebirbane in Wien in 100 Jahren kein

Kaiserschnitt mit gificklichem Ausgang vorgekommen. V. gibt die Grdnde hiefBr

an (Zurücklassen eines blutenden, klaffenden Organs in der Bauchhöhle, die da-

durch so leicht eintretende Septicaemie, Blutungen, sowohl während der ( »pe ratio n,

als auch die atoniscii> ii jMist partum etc.). Porro in Pavia hat desshalb IST»'» vor-

geschlagen, den Uterus zu exstirpiren und hat die Operation mit Gliick eiuigeamt

*) Ueber die Ansslrablnng der Opticasfissern in der -menschlichen fiaiiu»

Beitrige snr Anatomie nnd Physiologie ala Festgabe an Garl Ladwig. Leipng

1876 S. 66 Tafel 7—8.

*
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»OS srt» führt. Bis j«>tzt sind ca. .'JO Fälle in der Literatur bekannt, 1;^ mal mit

fläcklichem Auägaug, alao 50^,0. Am 4. Juli wurde V. zu einer 44Jahrigeu Fraa

ferafen, die com 14 lUle seliwaager war. FriUiei« G^bnrtan mvnult letste Tor

ft Jahren ; seit dieser Zeit GliederschmenMB, Unrerattgeii m geliea oder eieli sn

bewegen, angeblich wegen Gicht Beginn der Wehen frflh 8 Uhr, Blnsensprang

5 Uhr. Die Untersachang ergab ein hochgradig verengtes, osteomalacisclies Becken

in seiner bekannten Missge.staltnng (schnabelförmige Symphj's»», Schambofren durch

aneinari l'Tiredrfickte Aeste verschwanden etc.^ Unmuglichkeit , mit einfjefiihrtem

Finger deu Cervix oder vorliegenden Theil zu errfichen. Uterus den Schwanger-

•chnftsmonaten entsprechend ausgedehnt. Kräftige ,
regelmäuige Wuben. Sind

in SchAdelUfcge, Bllehen nnch rechte. Hentdne lant nnd deutlich hdrbar.

Di^nose: Sebwangerachaft am regelminigen Ende bei toleh hochgradig

verengtem osteomalacischem Becken, da^s selbst ein verkleinertes Kind den Bechen-

hanal nicht passiren kann. Es wurde daher Kaiserschnitt mit Ezetirpation Torge-

aehlagen, worauf die Kreisende sofort einwilligte.

lu tiefster Chloroformnarcost- d<-r Mutter und tinter strengen antiseptischen

Cantelen wird unter Assistenz der Ii. Dr. Angerer und Hart ig zur Operation

geschritten. Banehichnitt ca. 2 Ungerbreit aber dem Nabel bis gegen den obem
Baad der Symphyse. 4 Ligaturen. Ütems wird nach vom Inzirt nnd dnrch die

Baachwnnde beransgewÜxt. ünmdgUehheit, eine Speneer-Wells'scbe Klammer nm
da» nntere Segment zn legen wegen Verbreito^ng desselben dnrch den vorliegen-

den Kopf : aueh die Ecraseur-Kette wird woiren Gefahr des Durchschneidens bei der

grossen Spannung der Scheide verworfen. Mannelle C'ompression des Collnm.

4—5 Zoll langer Schnitt in den Uterus links mit Vermeidung der Placentarstelle.

ünbedeateBdeBIntnng. Extraction eines ca. 7 Pfund schweren, leicht aspbyctischen

Knaben, der sich bald belebt und sich s. Z. ToU^tftndig wohl bellndet. Plaeenta

ird nicht abgeMst. Sofort wird eine 8p. Wells'sche Klammer angelegt nnd der

Uteins mit Ligamenten, Ovarien etc. ca. Vj ^oll darüber mit der Scheere abge-

tragen. Der Stumpf mittelst Paquelin kanterisirt. In der Bauchhohle fast gar

kein Blat. Nach der Toilette derselben wird mit ca. 12 Ligaturen, wobei theil-

Weise das Peritoneum mitgetasst wurde, die Hauchh«jhle geschlossen nnd das Collum

im nntem Wandwinkel eingenäht. Listerischcr Verband. Dauer der Operation

8D Minnten. In Besng anf die Nachbehaadlang ist sa erwihnen, dass anssw Anf-

Stessen oad Erbrechen in den ersten 2 Tagen, das anf eine Morph. I^ection

sofort steht, kein äbler ZnfUl eintrat. Tempentnr nie Aber 88,4, Pnls schwankte

zwischen ca. 90—100 Schlägen. Am 5. Tage erster, am 10. Tage zweiter Ver-

bandwechsel, bei welchem die Klammer bereits abgefallen war. Am 15 Tage Knt-

fernnng aller Nähte. Baucliwundc vollständig geschlossen, CoUom eingeheilt.

Matter and Kind befinden sich voUkummen wohl.

Zum Schlüsse bespricht V. die Indication der Porro 'sehen Operatien nnd

ghnbt, dass dieselbe die alte Sectio caesarea gans Terdringen wird. In Besng
Mf die Stielversorgnng glnabt Y. die Bebandlnng mit der Klammer, allerdings

Ten grösserem Kaliber als die gr isste Spenccr-Wells'sche Ovariotomie-Klammer,

Ptnpfehlen zu können. Kt\vai<j;e Heobarhtnngen über das Schicksal des eingeheilten

<V)Ilnms, sowie über das spatere Geschlechtsleben einer Frau, deren GebÄrmutter

txstirpirt ist, behielt sich V. später zu referiren vor.

6. Herr Oad spricbt Ober Besiehiingen zwischen Nerv, Muskel nnd Centram.

Die wiUhttrIiehen Hnskela erscheinen nns, rein anatomisch betracbtet, als
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Gebilde von grosser Selbststindigkeit und Einheitliebkeit. Za einem anderen Se-

Boltot ffihrt die Betraohtong dst Mnskeln vom physiologiiclien Gesichtspunkt an»

AU physiologisch selbstständig dürfen wir einen Muskel nnr ansehen, insofern er

ohne gleiclizeitige Innervation anderer Muskeln in Tliätij^keit versetzt werden

kann. Dies ist hei vielen Skelettniuskehi zu erreiehen, bildet aber auch dann

noch die Ausnahme, nicht die Kegel. iJie übersichtlichsten Beispiele physiologischer

UnSelbstständigkeit anatomisch selbstständiger Muskeln bietet der Bewegangsapparat
des Anges der. Ein anatomiseb so in sieb gescblossenes Gebilde wie der Mnse.

rect. int. wird im Leben nie allein in Thfttigkeit versetat, es geschieht diee nnr

in Verbindung entweder mit dem Muse, recti ext. oder int. der anderen Seite.

Kein Wille, keine Uebang vermag diesen Zwang zu durchbrechen. Während das

A\as man {diysiologische Uuselbstständigkeit der Muskeln nennen kann, gebührend

^rewiinligt uinl gut studirt ist, hat man sieh die Frage naih dem Grade der phy-

siulugischeu Einheitlichkeit der eiuzelueu Muskeln wohl kaum vorgelegt. Auf

diese Frage wird man dorcb die Berflcksichtigung folgender bekannter anatomischer

nnd physiologischer Thataaohen geAlbrt. Eckhardt bat gelbnden, dass der an

jedem einxelnen Mnskel dcf Untereztremitftt des Frosches gebdrige Nervenstamm
aus Nervenfasern besteht, die nicht durch ein nnd dieselbe Nervenwurzel das

]Rtickenni.irk verlassen. An der Innervation < Wadenmuskelsysteui.s betheiligen

sich zura Beispiel die 8. und Ü. Rückenmark wnr/.el Derselbe Korscher hat ire-

zeigt, dass wenn man das Kückenmark zwischen der 8. und 9. Wurzel durch-

schneidet, der Wadenmuskel noch von der 9. hinteren Worzel ans reflectoriseh

erregt werden kann. Dieser Beftind weist daranf hin, dass die Gangliensellen, in

denen die an einem bestimmten Muskel gebdrigenNervenCuem ihre erste centrale

Kndigung ßnden, nicht an einer innsehricbenen Stelle des Rflckenmarks liegen,

liierfür spricht auch. dass. wie Kölliker gezeigt hat, ans den motorischen

Wurzeln markhaltige Käsern, oline Unterbrechung durch (janglienzellen ,
qner zur

vorderen Kommissur und nach Durchsetzung derselben zum Seitenstrang der auderen

Seite ziehen, wo sie nach oben umbiegen. Ob es Nervenfasern gibt , welche aas

den vorderen Wnrseln der Bflckenmarksnerven direet bis an den Centren des

Grosshims ansteigen, ist noch nnentschieden, nnd wird von einem anerkannten

Antor anf diesem Gebiet, von Flechsig, als bisher nicht widerlegt anerkannt.

Fär die Wnrzeln des Facialis nnd Uypoglossus sind solche „directe** oder „Will-

kürfasern" von Meynert nachgewiesen. Jedentalls liegen also die Oanglien/.ellen.

welche die ersten centralen Eudigungen tler motorischen Nerven jedes Mii^kels

darstellen, mehr oder weniger zerstreut durch das Ccntralnerveusystem und es er-

hebt sieb die Fnge, ob die Erregong des Hnskeb Jedesmal von allen, gewisser^

messen seine erste Projection darstellenden Gangliensellen ans erfolgt, oder ob

partielle Erregungen der den Mnskel versorgenden Nervenfiiaern eintreten kAnnen

nn<l normalerweise eintreten. Letzter. • Annahme hat den Vorzug der grosseren

Kiniacbheit und lässt sich durch pathohjgische Erfahrungen stützen. Wenn aber

liartielie Erregung d"s Muskelnervenstamuies vorkommt, so fragt es sich weiter,

üb dieser partiellen Erregung der Nerven auch eine partielle Erregung des Muskels

entspricht oder ob der anatomisch einheitliche Mnskel sich anch physiologisch stets

einheitlich verhUt. Dass eine partielle Erregung sich innerhalb des Kervenstaauses

als solche erbftlt, das beisst, dass die Erregung von einer Nervenfaser nicht anf

benachbarte übergeht, ist seit Joh. Müller anerkannt. Ob sich aber die Iso-

lirnng partieller Erregung anch stets im Mnskel als solche verhftlt, das heisst, ob
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b«i jMurti^Der Errtrguug iled Muäkelnervi iistammes auch stets nar ein eutsprecheudur

fMl der Maskelfaseru ia Thfttigkeit guiatü, ist aaf Grand der bisher bekannten

natsMli«!! nickt Tnliemng^a« IM« Itolation der Erregiuig innerluilb des Mas-

kds kCiuiie dadnrek nngangen sein, dass jede partiell erregbare Menrenfssergmppe

des Moskelnervenstanimos zu allen Maskelfasem tenninaleVerswcignngen entsAndet

oder dadarch, dass beim Uebergang der Erregung vom Nerv auf Muskel nicht nur

die mit dem Nerv direct verbundene Muskelfaser, sondern auch benachbarte mit

betroffen worrlen. Letzteres ist von du Bo is-Rey m o nd als Postulat der ur-

sprflnglicheu Entladungshypothese Krause s aasgesprocheu nnd von Sachs bei

minimaler Erregung nickt reaUiirt gefanden werden, könnte aber bei übeminimaler

Srregang dock geaekeken. Entere IKJgliehkeit Heese Sick mit Kllkne's BeAind

der Yerkrfimmnng Ten Hnakeln, deren Nenrenstamm einseitig cironmscripi (oni-

polar) gereizt werde, wohl noch vereinigen. Iiier rauss also das Experiment ent-

sch^-idt-n«! pintroten und zur Anstelhinp; dessflben bietet dt-r Fund Eckhardts
über die V<Tsorgunj|: der einzelnen Muskeln «ler l.'ntercxtreniität des Frosches von

Terschiedenen Nervenwurzelu aus die Grundlage. Um aber entscheideu zu können,

it einem wie grossen 7ksil der Snmme eeiner Fasern ein Muskel in Thitigkeit

geratken ist, moss man eine Wirknng desselben messen kSnnen, deren Intendtit

ia eitt&ekem Yerklltniss snr Aniahl der «regten Fasern stekt. Sine solche

Wirkung ist die bei verhinderter Verkftnang entwickelte Spannung^ deren Messung
zo'Tst von Fi<'k empfohlen nnd in neuerer Zeit technisch weiter ausgebildet ist.

Der von Fick fiir diesen Zweck constniirte Apparat gestattf?! oinen schmollen

Cebergang von der Messung der bei vcrhimlerter Verkürzung entwickelten Spai^-

unsg snr Messung der bei beliebiger Belastung erhaltenen Verkürzung. Dio

Erlaubniss, diesen Apparat benatzen an dfirfen, hat die AnsAkrung der snr Her-

beiffhmng der fraglichen Entsckeidnng notkwendigen Experimente ermöglickt.

Visst man die Spannungen, welche ein bestimmter Muskel bei maximab r Reiznng

JB'Ur einzelnen der ihn versorgenden Nervenwnrzeln (a, b) erzengt und diejenige

Spauottug, welche er erzeugt, wenn beide Nervenwuizeln gleichzeitig maximal ge»

rnii werden and nennt die so gemessenen Spannungen ^ resp. ^ nnd
_|. , lo

Hadet man regelmAssig, dass

t , t _ t

a "T b — (a+b)
^ heisst, dass die Snmme der bei den partiellen Erregungen des Menrenstammes

erzeugten Spannungen gleich der bei totaler Erregung des Nervenstammes erzeugten

Spannang ist. Um aas diesem Resultat in eindeutiger Weise Schlnssfolgerungen

ziehen zu können, ist der Nachweis erforderlich, dass die einzelne Muskelfaser von

<J''ti ihr direct zugehörigen Nervenendigungen aus maximal erregt werden kann und

^Ms die so entstandene maximale Krregungswelle bis zum Ende der Muskelfaser

i^t abnimmt. Dieser Nachweis ist darin zu erkennen, dass bei maximaler par-

ier Nerrenreiznng, welche einen so grossen Tkeil der Kenrenlhsern trifft, dass

<ll« erzielte Spannung einen genflgend grossen Bmcktkeil der m- ersielenden Ge-

sammtspannong beträgt, die errdokte Muskelvericfirzung bei- geringer Rtdastang

gleich der durok maximale directe Reizung des ganzen Muskels zu erzielenden ist,

Hieraus, sowie ans der Kegel von der einCschen Summation der Spannungen im

^»•kel Q -f-
* =

(^a-f b)3
Sicherheit, dass. der partteUen maximalen

^nsguig des'llerTenstammes -.sfet9 eine partielle Erregung desMusk^^ entsprich^.

Vf^andl. d. fhs*.-wA» Ges. N. P. XV, Bd. (SitsoogibeTlchte). 4
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Ferner folgt, das» die anf veifclliedener Bahu das Rflckaniiuirk verlassenden NerVMI-

ftMrgrappen nur mit je einem Thefl der Haakelfiuem des zogehörigen Hnekde
in direoter Terbindong stehen. De bei Erregung des Maskels ven eina^lneii Wnr>
sein ans der Regel nnch keine yerkrflmmang desselben n beobMhten ist, so aiflssMi

die mit den einzelnen Wurzeln verbnndenen MoskelAwem im Allgemeinen innig

mit einander untermischt sein. Berücksichtigt man dies, so folyt ferner, dass

beim üi-lxTgang der Erregung von Nerv zu Muskel sti-ts nur di»- mit der Nerven-

ftiier in directer Verbindung stehende Muskelfaser betrugen wird. Fragt msn

nach dem Nntzen, welcher dem Orgsnismas ans partieller Maskelerregnng erwachsen
'könnte, so ist erstens hervorsnheben, dass in derselben ein wirksames Mittel ge»

boten erseheintf nm die Unskdspaannng, dem Jedesmalifen Zweck entsprechend«

in feinster Weise abzostafen. Von grossem ökonomischem Werthe wäre zweitens

die partielle Mnskelerregnng in den Fällen, in denen hochgradige Mnskelverkärznng

im Widerstreif pegen geringe widerstehende Kräfte hervorgebracht werden soll.

Da fernt r, wie besondere Versuche ergeben haben, die partielle Muskelerregung

auch nur zu partieller Krmüdong fährt, so konnte drittens bei lange danernder

Mnskelthltigkeit, welche nicht die ganse erreichbare Kaskelspannung in Anspmcfc

nimmt, eine Ablösung der thAtigen Haskeltheile in nAtslicher Weise eintreten.

Der mehrfache Nntsen, welcher dem Organismns ans partieller Brregong der Mns-

kein erwachsen kann , macht es wahrscheinlich, dass dieselbe im normalen Leben

reiilisirt ist. I>iese Wahrscheinlichkeit wächst, wenn man bedenkt, dass die Mus-

keln, deren Gebrauch rlie feinste Abstul'iing der Spannungen erlordert, die Augen-

maskeln nftmlich, im Verhältniss zur Anzahl ihrer Muskelfasern die grüsste Anzahl

von Hervenfasem erhalten, ein ümatand, welcher ihrer partiellen Erregbarkeit ia

hohem Grade sa Chite kommen kann.

XV. SiUung deo 3t. Juli im.
Inhalt. Virchow: Ueber die Angengeftsse des Kaninchen. — Knnkel: Ueber

das Bisen in Blotextravasaten. — Anftaahmen. — Bibliothek-Angelefeo-

heiten.

1. Der Vorsitzende, Herr Kohlrausch, stellt die anwesenden Oiste, Iferrn

Prof. Dr. üittorf aas Mttnster and Dr. Hajrael ans Warschau der Ciesell-

Schaft vor.

2. Das Protokoll der vorigen Sitzuug wird verlesen und genehmigt.

8. Der Vonitsende legt eingelaafene Druckschriften vor.

4. Derselbe theüt mit, dass Herr Prof. Dr. phil Conrad Dieterich eis-

stimmig snm Mitglied der GesellsehafI aafgsnommen ist

5. Herr Virchow spricht fiber die Geflsse der Chorioidca beim Kanin-

chen. Die beiden Aa. eil. post. longae, von denen wie beim Menschen >ii'' ' i'i*

an der nasalen, die andere an der temporalen .Seite des Bulbus liegt, durthbohrfn

etwa in der Mitte de» Abstandes zwischen .Sehnerveneintritt und HornhautraaJ

die Sclera. Die Arterien der Choriotdua entspringen vielleicht alle
,

jedesfalls Ia

der Hauptsache aus den langen Ciliararteriea. Und swar entstehen aas ^
-Bndabsehnitte derselben (von der Durchbohrung der Sclera bis sim CüiarkSrp«')
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iwei Ästp
, je einer an tler dorsalen und an der ventralen .S< itp: ans dorn der

Anssenfläche der Sclera anliegenden Theile ein oder zwei Aste uiul zwar nur auf

der dor^Ieu Seite ; ans dem Anfangsiitäck mehrere kleine Aste , die ventral vom
Sehnerven, im Horizoutalmeridian die Sclera erreichen. Die an erster und zweiter

Btdle fenaaiiteii Iste laDfim fort nabem dar A. cU. longa in dar Richtiing anf daa

Corpoa ciliare nnd larlUlan dabai in mahrara Zwaiga , dia alabald in üntaiswalge

anseinandergehen, welclie nan ihrerseits sich nnter rechten Winkeln snm Horinon»

iaimeridian in die doraale nnd ventrale Hilfte des ßnlbns begeben.

Die vier Venae vorticosae verlassen im A(}uator den liti!l»ns iind zwar di»'

beiden oberen von einander nnd die bfideii unteren von einander j<' um deu

sechsten Theil des Umfanges entfernt. Da diese Venen einen langen und conver-

girenden Terlnnf in dar Selara haban, findet man 'ibra Anftnga in dar Niha des

Corpnt ciliare nnd dem Ende einer A. ciL longa afther ala dar Kaehbarvene. Die

n einer Yeae gebdrigen CMIaaa vereinigen aicb Tialleiebt nie anf einen Pnnkt,

aondem bilden »ibrara Tortices , swei grosse , zuweilen aber noch einen oder

mabrere kleinere , ans denen eigene , si( h erst in der Sclera nach längerem oder

kÖTTerem Vi-rlaufe verbindende Stäninu' hervorgehen. Auch die Venenwurzeln

liegen in der Churioidea rechtwinklig zum Horizontalmeridian und biegen nur

gegen die Vereinigangsstellen aus dieser Richtung heraus. Es ist also im Gegen-

aatie an daa Tom Xenaeben abgebildeten Yerbiltaiaaea benroraabeben» daaa die

Arterien and Yanea in der Cborioidea dnrebana gleiebgeriebtet aind. Diea tritt

beaondera anllkllend in dem distalen Abschnitte des Horizontalmeridianes hervor,

etwa fünf venöse Gefässe parallel neben der A. eil. longa liegen nnd erat am
Corpus ciliare in die Richtung der übrigen umwenden.

Üeb'T den Charakter di»'^er Gefässe ist zu bemerken, dass sowohl die

Arterien als die Venen ziemlich gerade verlaufen. Die erstereu geben in ihrem

Veriaafe «ine gewiaae Aasabi knrser Zereige aar Cbotioeapillaris nnd Idaoi aicb

w la der Oegend daa Corpaa ciliare ia dicbtere BIlaobel anf; welebe in die Rieb*

tMig der Yenenvorticea einlenken. AnaatomoaenbUdnag, bei den Arterien scbwacb

Msgebildet, ist fttr daa Bild der Yeaen geradein beatimmend . so daas ein dicbtes

Setz entsteht.

DfT Ueberpang der Arterien in die rhoriocapillaris ist ein plötzlicher; die

«beu genannten kurzen Zweige der Arterien zerfallen in zwei oder drei Eudzweige

ud diese mfinden in die capillare Schicht , ohne dass sich ihre Spnr weiterhin

'rarfolgea lieaae. BbeaBO plAtilieh ist die Bntstebnng der Yeaaavarsela ans dem
üetse dar Haargafiiaae, nad dieae ao sa sagea primIran Wnneln geben alabald in

^ oben geschilderte grobe Venengeflecht ein, ohne wie Sappej ea vom Menschen

»childert, sich spitzwinklig znallmählig stärker werdenden Stämm»'n zu verbinden

I>i<> Maschen der ChoriocapUlaris sind an verschiedenen Stellen von wechseln*

der Weite.

Der Vortragende erinnert bei dieser Gelegenheit au die Mittheilongen, welche

er im April in einer Sitzung der physikaliscb-medieiniacben OeaaUacball Aber die

Aigengeftaaa dea Troacbas gemacht bat. Denn in mehreren Pankten findet sieb^ mailewirdige Ibnliebkeit awiacben den damaligen nnd den jetiigen Angaben.

Beim Frosche liegt an der na.salen nnd an der temporalen Seite Je eine Arterie,

*flch<' ohne jede Verbindung mit d»T Iris ist, aber die Chorioidea versnrct , und

Zwar mir (mit Austialinie des distalen Endes) durch dorsal atistrt'tende Aste. Die

Veoenworzein bilden durch reiche Anastomosen ein Netz. Und der Uebergaug der
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Arterien in tlio rhoriocai>illaris , die Entstehnnp: der Venen ans derselben sind

ahnlich wie fbcn ^•stliikiiTt. Es wäre indenstm voreilig, in dieiea Dingen xnr

Zeit mehr alä eine äussere Ähnlichkeit zu sehen.

Die Debatte leitet Herr v. Rölliker ein mit dem Hinweif auf das anf-

fällige des TonHenm Virchow gesobilderten, direktenUebergangte nlatiT groMer

Arterien in Capülaren , wie der letzteren wiedenim in womöglicb noch gr6«sere

Venen. Er fragt , ob Herr Yirchow die Weite der GefiBsse gemessen habe. Et

zeipt sich hier ein wesentlicher Gegensatz zn dem Verhalten der NetzhaatgefaeiMt

mit allmäligor AnHosuii;; der {rriisseren in kleine und kleinste Zweige, ein Gepeu-

»atz, der jedenfalls auf wesentliche physiologische Differenzen in den Drnck-Ver-

bältuiäsen der Gefäsise und den ErDährangsbeziehungen in den gefässhaltigeu

Sebichten der Hettbant einerseits — den geüsslosen, von der Cborioides ans er-

nlbrten Lagen andererseits hinweist.

Herr Helfreieb berichtet kurz fiber Untersncbangen , welche er selbst

besflglich des GeflssverlanfeH in der Chorioidea alhinotischer Kaninchen in

jüiiu"^ter Zeit vorcrenonimen hat. Kr stellte seine Beobachtimcpn zunächst anf

iiplithalinoskopischein Wcfro an uml hebt die vf^rschiedeneii (iriitide. auf w«'lch»'n

der besondere Werth und die Leistungsfähigkeit dieser Methode , auch den ana-

tomischen Unteesnchnngen gegenüber , beruht , hervor. Infolge der botriehtUdMo

VergrSssening des ophtbalmoskopischen Bildes einerseits, sowie anderwseita wegen

des Pigmentaangels and der dnreh die BlntstrSamng hergestellten natHrlichen

Injectioa traten anf der weissen InnenAtche der Sclora die einzelnen GefäsuveT'

breitunpen in unverfrleiohlicli klaren und scharfen Bildern hervor. Allerding«

lasst sich in be<{Ufm- r Wimm' nur der nach nuten vom .Schnerveneintritt, gelegene

Abschnitt der Chorioidea, aber dieser aucli um so weiter nach vorne, übersehen.

Die oberhalb der papilla nervi optici betindliche Parti« ist, namentlich weiter nach

vorne xn, ein mflhsamer nngänglicbos Terrain. Bei seinen ophthalnoscopischen

Beobaditnngen kam nnn Hei frei oh nnter Anderem besfiglieh des intraoenlam

Verhaltens der vendsen Vortices zu Anschaanngen, welebe von der Darstellung

früherer Beobachter, namentlich auch von Ad. Weber (Gräfe's Archiv Ad. XXIII

Abth. 1. ]). 10 n. fpd ) nicht unwesentlich abweichen. Dies pilt in erster Linie

in Re/ug auf die Lage and die ophthalmoskopisch« Conliguratiou der Gefässver-

breituugeu überhaupt.

In. dieser Hinsicht ibnd sioh nftmlieh meist gans vomo nad seitOeh , rechts

sowohl wie links ein hellgefftrbter Yortex nnd in der Kitte xwischen diesen beiden

Winkeln mehrere fldierartige Gefftssverbreitnngen von verschiedener Grösse.

An den beiden seitlichen Winkeln wie in den mittloren Fächern ging häufig

von dem Sammelpunkte der Gefässfi^nr ein Streifen ans von dentlicher röthlicher

Blntfarbe oder auch nur j;rauroth oder grau jr- farbt. Leicht •gekrümmt und ein

ziemliches Stück weit verfolgbar schien er mitunter gegen einen ähnlichen Streifen,

der von der benachbarten GefKssflgnr aiuiging , zn verlanfen. Biagehoadere ]fit>

theilnngen besttglich seiner ophthalmoslmpiaohen Beobaditangea bohAlt sieb B.

fBr einen andern Ort vor.

Herr Flesch fragt, anknöpfend an die von Herra von Kölliker ang«-»

regte Frage bezüglich etwaiger physiologischer Anhaltspunkte einerseits, »n die

von Herrn Virchow geschilderte Vertiieilungsart der üefässe andererseits, ol>

nicht eine bestimmte Beziehung der Blutbahneii zur Lage des Kühne'schep h^Uett

Streifen in den dunkel gularbten Thuilen der Kaninclic-u • 2ietzhuut .be^teh^L •
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Darau ankiiüplend benu-rkt Herr Virchow zunächst, das« die Aasbreitang

der Capillaftiti im distalen Gebiet scheinbar eine reichere sei , mithin ein« solche

B«»ehQng daraas wenigstens nicht resnltir«.

Hfauiekttieli dtr Fn^e Hemi v. Kdlliker*s nach der Weite der Qefisae

«rwidert Heer Yirehow, dass er bil jetit wegen der groeeen Yerlndemageft

dwielben durch den I^jeeti<Nisdrnck , Mesasngeii nicht vorgeii4)iDmeB habe. Fär

physiologische AniTassang scheint ihm von Interesse, dass während heim

Kaninchen in die Venen der Choriocapiilaris seitlich verhältnissmüssio: dicke

tietasse münden, beim Frosch die Uebergaugsgelässe spitzwinklig iu die Venen-

vnrzeln übergehen. Bei letzterem Thier findet also ein geringerer Gegendruck

ttett; iMim SaalaeheB mflie» der Dmek in der Cborioeapfliwria ein grdMerer aeliL

Herr Fiek kebt hervor, dese jedenfoUa die Anordanng der GefKsse auf

einen hohen Druck im CapillanjrateB dvr Chorioide« binweiae, dessen Nothwen-

digkeit durch starken Exsudat ionsstrom nach den, eines io anagiebigeaSteffwechael

nigenden Anssenschichten der Ifctina bedingt wird.

Herr Virchüw führt als Beleg derGrösse de;< (iegemlruckes in deri'horio-

capillaris an , dass bei Injektionen am Frosch sich oft die Venen , vielleicht von

d«i Oeftneii dar Naae mos flIlteB, obae dam Um gaaae aviaebea AiterieB and

Yeaca gelegene Gebiet gefllllt war.

Herr Kdlliker erinnert nocb daran, daaa nie die Gborioidea, oft aber

tte Tnaeaechicbten der Netzhaut gefässlos aind ; den Geftaaea der ertteren abo

«na ganz besondere Redeutnng zukommt,

Herr Gad hebt hervor, dass auch die Geschwindigkiit des liintstromes in

den Gefässen für die Grosse des ExSudationsstromes und die Ausgiebigkeit der

Emihmng in Betracht komme. Grdsserer Drnck kann vielleicht beim einea Thier

danelbe wie geateigerte Oeacbwiadigkeit beim aaderen ersielea.

6. Herr Kvakel «priebt über daa Yorico»nea Toa Eiaea im Organiamas

Bich stat^babten Blateatravaaatiimen. Ist irgendwo im Gewebe durch ZnCUl

oder artiftolell ein Extravasat gesetzt . so treten eine Reihe von Veränderungen

auf, tlie diH Fortführung des ausgetretenen Blutes bezwecken, also die llestitutiou

zm iionual<'n Zustande anytreben. Durch Untersuchungen verschiedener Experimen-

titoren ist festgestellt , dass sowohl von den flüssigen als von den geformten Be-

standtheilea eia groMer Theil darcb die amliegeadea Lymphgefäsae wieder aaf«

gnoBimea and der Blatbaba sageftthit wird. Eia Tbett d«r rothea Blntaellea aber

kUbt liegen nnd gebt an Ort nnd Stidle eine Reihe chemischer Yerindernngen

ein , die im Allgemeinen die Aaflösnng nnd Fortfahmng des Gelösten zn Stande

briflgen. Der Vortragende hat nun speciell Versuche über den Eisengehalt soh '.i T
Extravasate angestellt, an denen zum Theil Herr Stud, med. Hecht Theil ge-

aommeD uud über die der Letztere iu seiner Dissertation berichtet hat. Es

ksielt aleb weaenüieb biebei nm quantitative Beatimmnag dea am Orte der

Silmfiaation oder aa beaaebb^rtoa Stellea depoairtea Eiaeaa. Ana diaaea Yer>

nikuL aiebt der Yortragende die fblgendea Sdblttaae r

1) Die organischen Beatandtheile des Extravaaates werden anfllaglicb in

relitiv reichlicherer Menge weggeführt als das Eisen : es bleibt ein immer eisen-

reicherer Rückstand. So hat der Vortragende in der Trockensubstanz eines

3 Wochen alten Extravasates, das einem Kaninchen künstlich durch subcutane

Geluadorchschneidung gesetzt war, 3—4 Procent Eisunoxyd
,
entsprechend 4—

6

PrecentBiaenoxydhydrat geftinden. Noa liefert reiaeaHlmoglobin nur- 0,48Proeent

Digitized by Google



LIY Sitaiuigab«richte der phy8ik«li>cli-m«dicüiisclieii GeMllsch&ft

Kisea (entsprechend 0,6 ^'q Fc^ O3). Da nun in dem Extravasat doch noch Biude-

ge««b« vorhanden war, so ist der obig« SchloM sicher gestattet. — In einem

2. Falle wurde einem Kaninchen an TencUodene KSrpenteUen snbcatna aikh'
saures Eisen iiyicirt. Naeh einiger Zeit ergab die Antopsie an den Stollen eine

deotliche , verbreitete , stellenweise ziemlich starke rothbranne Verfürbang dea

l'ntorhantzellgewebes, I» den möglichst isoHrt heranspräparirten Falten dieses

bräunlichen Bintlt'jjLWL'bes konnt«'n r»'lativ grosse Mengen von Eisen, aber bei

sorgfälliger Untersuchung keine S[}ut von Milchsäure nachgewiesen werden. Es

erfolgt also auch hier (aeben dem Vorgange natürlich der einfachen Aufsaugung

nnd Fertftthrung von nnsersetxtem Bisenlaktat) an Ort und Stolle eine solche

Umwandlung, dass Milchstare fortgefUirt wird nnd Eisenexyd liegen bleibt.

2) Wahrsebeinlieh ist Eisenoxydhydrat diejenige Form, in der da« Eisen

an den Extravasaten nnd den nächst gelegenen Stellen deponirt ist. Der Vor-

tragende erwähnt eine quantitativ« Eisenbestimmnng, die er an stark veränderten

Lympli'lriist'ti :ius>;eführt hat. Es waren nach zahlreichen intra vitatn stattge-

habten iilutungen die Lymphdrusen bei der Autopsie stark rothbrauu verändert

geAmdea worden dorch EUiUgemag saUreieher PigmentsehoUen. Dteaelben er-

wiesen sidi als aas Eisenezydhydrat bestehend. Die qnantitotive Beetlnuaaag

ergab, dass von der Trookensnbstanx einer solchen DrSse 80 Procent Biaenozjd

warmi. Da nun doch In dem natetsnchien Material noch Bindegewebe nnd Drfisea-

gewehe vorhamlen gewesen war, so erfiibt die ri'berlegung , dass entweder nor

eine itrganischf Substanz von sehr kltint m Mob^kulargewicht mit «bMn Eisen ver-

bunden gewesen war (eine Substanz von kleinerem Molekulargewicht als das der

Znckerarten) oder aber was nach Aosseheo u.* s. w. der PigmentsehoUen das wahr-

scheinlichere Ist , dass Eisenexydhydrat als solches die Form der Depositlen des

Eisens Ist.

Der Vortragende ftgt dem noch theoretische Betrachtungen darfiber bei«

dass diese Veränderungen offenbar bei alkalischer Reaktion und überscbössip vor-

liandenem Sauerstoff sich vollziehen müssen. Weiterhin bespricht »b-r Vort ra.'t nile

die Thatsaehe , da>s nach umfänglichen Extravasationen an <;;anz bt^timuiteu

Stellen dann Eisniuxyd sich deponirt findet (Lymphdrüsen, groMe Verdaoungt»

drflsen) was offenbar ahf einen gans typiseb verlaafenden Stoffweehad .In diesen

Organen hindentot.

Herr Eick fragt, ob die Abspaltang des Albumin vom Eisen aaebHeiaang

des Vorredners in einem Tempo erfolge, oder, da dies ja kanm anzunehmen sei,

ob Herr Kunkel eine Aussicht ersehe, eine Zwischenstufe nachzuweisen.

Herr Kunkel >rhiubt , dass allerdings das Kisenoxyd eines der frühesten

^Spaltungsprodukte sein werde; ist doch bis jetzt lioppe-Se ile r nur der Kach-

weis eines einxigeu gnt charakteriairten elsenbaltlgen Spaltangskürpera des Blat-

larbstoffes gelnngen.

Herr v. Kdlllker fkagt, ob Herr Knakel atarfce oder schwache

Lösangen verwendet habe ; da Herr K n n k e 1 da« letitere angibt, mit dev

Bemerken . dass ein Theil der eingespritzten Lösung resorbirt wurde ,
erinnert

Herr v. K ö 11 i k e r noch an die in gleichem Sinne ausgefallenen Versn. be,

welche er gemeinsam mit Heinrich Müller augestellt hat: er fragt endlich

nach einer mlkrochemischea Reaction wodorch imzersetstes Hämoglobin vondeisss

Zersetoangspredokten , worin also Elsen sieh finden mine, utonchMea
werden kOnne.
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Herr Kuukt'l weist daranf hin, dass das Schwefflammoninm ein vorzfig-

liches Reagenz iu jenem Sinuc abgebe , indem es freies Kiäcnoxyd sofort schwarz

tarbt , während Uamoglobia davon nicht angegriffen und zersetzt wird , also mit

SehwefelammoDinin kefne teliirarae Firbnng zeigt.

7. In nicht üttentlichMr Sitzung wird über die küuitige Ordnung der Biblio-

t^k TttB Hwm Kohlravteli berichtet. Die Antrige des AnMehUMt, dweli

welche den MitgUedeni ermfigliclit wiid, tiglicli Bflcher ms der Bibliothek sa

•ihaltaii , auch mmn der bisherigen 8tinde am Mittwoch von 8—4 Uhr in der

Bibliothek za verweilen, sowie die nnr Ansführnng nöthigen Mittel cor Hoaorirnng

desH.rrn Präparator Hoffmann wenleii «ilm»' Debatte einstimmig genehmifrt

und Herrn ßosentbal za deren Ausfiihrutij:
,

iusbesoiulere zur Ausarbeitung;

einer den Mitgliedern zu behäudigenden, als Bibliotbekorduuug dienenden Instruk-

tion fSr Herrn Hoffmann, Vollmacht ertheilt.

IVI. Sitzuug deH 6. »ovenker 1880.

Inhalt. Necrolog anf Prof. v. Wagner gehalten von Herrn Wialicenns. —
Gerhardt: Ab«r CMÜmqrphiiis.

1. NMh Britihnng der Sttsong dareh denyonitsenden.Hni. Kohlransoh
wild das Protokoll der Torigen Sitnng Terlesen nnd genehmigt.

2. Herr Rosenthal legt eingelanfene Drnckschrilten vor; n. a, sind

'lamnter Abhandinngen der wissenschaftlichen YeroiiM Ton DabUn« Adelaide,

Mexiko, Bergaa , Braonachweig nnd Osnabrfick , welche Tanschanerbieten stellen.

3. Herr Vislioeans hilt einen Neerolog des yerstorbenenMitgliedes dar
Gesellschaft, Herrn Hofrath von Wagner. (Ein Ansang des Vortrages ist am
ScUoiee des Bortohtes abgedrackt

}

4. Herr Gerhardt spricht Aber syphilitisehe Oeaehwfilste des Ciehimos.
Im Hinweis auf 12 im Joliusspital znr Beobachtong gekommene Fälle jener Er-
krankung

,
wovon 4 znr Sektion gelangten, gibt der Vortra>rende eine kurze Dar-

«tellong von deren Symptomen
, worin er betont , dass durch den peripheren Sitz

der zunftchst von der weichen Hirnhaut ausgehenden Tumoren die EigenthUmlich-
keitea des KrankheitsbUdes ihre Erklftmng finden.

Herr v. Ki necker berichtet im Anschluss an die Mittlieilung des Herrn
Gerhardt ftber einen in letzter Zeit von ihm beobachteten Fall der gleichen

Sriaanknng.
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IVII. SHzns ira 20. Ntvmbcr 1889.

Inhals. W i s 1 i c e n a s : l'ebcr dw Hafteiiergic von TIalop:< n<Mi an organischen

Haloidf'ii. — F 1 e s (• h : IJi'ber Seibert's i^ystcm»' für hoinogeue

ImmersioQ. — Derselbe : lieber einige oaterfränkische liügelgrÄbcr.

1. Nach BrSAiimg der Sitiiug darch den ILYortiteeaden Bxm. Hofma«a
wird dM Protokoll der Torigen Sitsnng Terleeen nnd genehmigt.

2. Herr Bataillonereterinir I. Klasee Ernat Föringer wird dnrd
Herrn Roaenthal als ordentliches Mitglied der Geeentehaft vorgeachUgen.

8. Herr Wislicenns berichtet über eine von ihm antgefUurte Untere

anohnngareihe, welche den Zweck hatte, Anhaltapnnkte inr Benrtheilnng derHaA-
energien von Halogenatomen an organischen Resten zn gewinnen Ba eignen sich

bÜTzn s<'hr jrnt die Acft^'ssipestcrsynthcscn, bei welcheu im hiesigen 'Cniv»T!<itÄts-

lal)uratoriuiu sehr violsf itis;>> Kifabrungon ül)er ausserordentliche Vfrschiedeiüwitcn

in der Knorgit* der Uniüetxuug vuu Natracetessigcstcr mit orgauischeu lialuidt-a

gemacht wurden.

Bei Ausführung der betretteuilen Versuche wurden jedesmal 4,6 g Natrium

(2 Atome in Grammen) in 60 g abaolntem Alkohol geldat nnd nach deaa Erkalten

anf beobachtete Temperatur zunächst die theoretiache Menge Aeeteasigentar (86 g>

nnd schliesslich die 1, 1 fache theoretiache Menge des organischen Haloidea zuge-

geben , also 2,2 Molccule in Zehntel Grammen. Es wurde dann beobachtet 1. die

tVeiwilliire Temperaturcrhtihung und 2. dif Zeit . welche bis zur voUkonunenen

ümsf'tzuiii: bfini KrhitZfU bis zum Si'-d.'u crlurd« liirli ist. Dieser Punkt ist leicht

erkennbar , wenn mau vuu Zeit /.u Zeit kleine Trüben der Masse entnimmt und

mit etwaa Wasser anf Onrcnmupapier oder rothea Laekmnspapter bringt. 8o lange

noch nnverinderter Natraceteasigester vorhanden iat, neigt aich nftmlioh nlknlisehe

Baaction.

Beim Yermiachen der Natrinmithylatlöanng mit Aeeteaaigeater tritt aelbtt*

verständlich in Folge der Natraceteasigeaterbildnag ebenfalls Tetnperatorerhffhnng

ein, die bei di-n nnpct^ebenen Mengenverhältnissen stets 21*0 bis äO' betrug. Eh<»

der Maluid/.usatz erfolgte, lies« man sich die JAaase stets wieder aof Zimmertem-

perator abkühlen.

Stärkere Erwärmung bei Zusatz des organischen Ualoides erfolgte bei fol«

genden Verbindungen :

a) bis zu freiwilligem Sieden bei Methy^jodär, AUy^odür, AUylbromfir, üeaxi'l'

bromur.

b) in geringerem Betrage , aber deutlich bemerkbar , bei Aethyljodür
,
Uvuiyl-

chlorfir und Monochloressigester.

c) Keine bemerkbare Erwärmung war zu beobachten bei Aethylbromür, Propjl*

nnd Isopro pyljodar, Batylhaloiden nnd AUylchlorflr.

Die Zeiten, welche bei freiwilligem oder künstlichem Sieden bis zum £ia*

tritt« neutraler Seaction erforderlich waren , sind in folgender Ueberaieht

gegeben:
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Natracptessitc^'J^terlöstfag

(4,6 g Nft in 50 g Alkohol^ mit 20 g Acetesdigester)

Dauer des fimtrittes der. Neatralttöt bei
Aufwendet ^.^^^.^^^

37 g AlIyljiHlür weniger als 1 Miaute

31.2 . Hethyljodiir 4—6 Hinnton

87,6 „ Bensylbromar 4—6 ,

26.6 „ Allylbromär 16—18 Minuten

37fO n Monochloressigsäore»

Aethylester 27 Minuten

27.85 „ Benzylchloriir 36 ,

34.3 „ Acthyljodiir 40 „

37.4 „ prim. Propyljodär 2 Stunden 47 Minntan

37.4 . IsopropyljodtiT 7 ^ 26 .

34^ , Aeihylbromar* 7 « 30 «
ir>,9 „ Allykhlorär ca. 9 Stunden

27,1 „ prim. Propylbromür
i»

16 n

40.5 , prim. Isohutyljodür «20 ^

, tertiäres läobatyljodör nach Stägigem Kodiun noch busisch,

kein Pseadobntylaceteasigester gebildet.

Ea folgt danms, daas

1. IMe Haftenergie des Olilofs die grdeeta, die dea Joda am gUiehen Badicale

die geringste, was schon bekannt war.

8. Dass unter den Verbindungen desselben Halogens mit isomeren Radioalen

die primären die geringsten, dio tertiären die grössten TTnfteaergien zeigen.

3. Dass die Haftonergie bei den AUty^odttren mit steigendem Molecolargewiohte

schnell zunimmt.

4. Dass die Uaftenergie des Ualogeus bedctttend geringer wird , wenn bei

gleicher Kohlenstofktomzahl die Anzahl der Wassawloflitome abninunt-

(Alljl- und Bensylverbindnugen), oder wenn Waaserstoibtome des Alkyls

durch Sauerstoff ersetat sind (Chloressigesler).

In nmgekehrier Weise nimmt die Rnergie der Bindung des Nattiunu am
Aoetessigesterkerne ab, wenn schon I WaHserätofTatom durch Alkoholradical ersetat

ist. Während, wie oben erwähnt, beim Vermischen der Lösung von 4,fi g Natrium

in .50 g Alkohol mit 2>i g Acetessigester eiue freiwillige Temperaturerhühuot; um

2ifi bis :{00 eintritt, so zeigt sich beim Vermischen der gleichen Natriumäthylat-

lüsung mit 31,6 g Aethylacetessigester our eine 14^ bis 14,5* betragende frei-

willig« Erwärmung.

Duss das Natrium im Natrlthj^iaeetMsigetfter wirklich weniger ÜBst als im

Katracetessigester gebunden Ist, zeigt sich an ist relatiT betrlGhtlieh schnelleren

ümsetzunc mit Alkylhaloiden.

Natrithylace tessigesterlCsnng

(4,6 g Na In 60 g,Alkohol mit 81,6 g Aethylasatessigester)

31,3 g Methy^odttr, angenblickliches Sieden, neutral ia 3—»V« Minuten.

343 g Aethyljodflr, statks Erwirmung , neutral In wtulger als 80 Minuten.

An der DifkussisB b«lheUigt sich Herr Mft^icms.
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4. Herr Filsch ••rürtert kurz das Princip dvT h'tmo^enen Immersion ia

seiner Aiiwenduag aut die Coa»truktiua mikroäkopiächer Objektive in Uiuweis auf

OB Herrn Optiker Seibert au Wetslar tat Ansieht nnfgeitellte Systeme fKr

homogene und ftr Wasser^Iiimereion. Die von Etil Seibert benntste Immer-
•ionsllflttigkeit iit ein Gemiecb von Riciniu- und Feoehel-OeL Die cor Aneiclii

aufgestellte System (Aeqnivalente Brennweite 2,1 mm. = * ti") &bertrifft weit sUir-

kere Systeme IBr Wasser-Tmmersion durch Schärfe des Bild»'« und Lichtstärke ia

hohem Grad ; es lost Frnstalia saxoaica and andere Test - Objekte trotz relativ

schwacher Vergrüäserang.

5. Herr F losch .macht Mittheilnngen fiber einige theilvoiso noeh nabe*

nchtoto oder nnansgebentete HBgelgrftber in dem linlcsmainischon TlieOe toa
Untorftnuken , deren genanero Erforschnng in der niehsten Zeit snr AnsfBtaraii^

gelangen soll.

Der Bezirk, in welchem sich dieselben finden, ist der nördliche Thcil einer

vom Mainstrom amschlossenrn T>;iii<lzunRC von der Form eines frleichschenkligeu

Dreiecke», de-ssen sädliche kurze Basis eine von Würzburj: nach Wertheim gezog<:ue

Linie bildet, dessen Spitze etwa in Gemünden sich findet.

Von Fnndorten praehistoriseher üeberreste in dem relativ kleinen Gebiet
sind mehrere bereits ansgebentet nnd von Sandborgor*) besprochen worden
Beste ans der Periode der geschliffenen Steinwni^n, die bei Karlsborg gefunden

wurden, ferner Fände derBroncczeit angehörig ans Gräbern bei Wiesenfeld, endlich

Knochen und Wafl'en aus Grabhügeln bei Zellingen. Den hier anrefiilirten Orten

reihen sich die zu besprechenden, zum Theil noch unausgebeutcten Fundstätten,

•n, welche dem Vortragenden in neuerer Zeit durch freundliche Mittheilnngen

theils des Herrn Dr. Z i e g 1 e r , Seeretir des historischen Tereines fBr Vnter-

franken, tholls der OrtsbevSlkemng gelegentlich gemeinsam mit den Herren
Hediens, Gad und Babns vorgenommenen Exonrsionen bekannt wurden.

Ein Theil der neu gefundenen Griber findet sich, nahe dem (von Pfarrer

Herrmann") theilweise bereits anfgeschlossenen Gräberfelde bei 'Wiesenfeld, *j von

ihm getrennt durch den Kinschnitt des Steinbachthaies , in der Gegend von

Bachen, westlich oberhalb der in jenem Thal gelegenen Mühlen au einem von
Hausen nach Pflockstadt führenden Fasspfade. Zwei Hfigcl finden sich anmittelbar

sa dem genannten Woge dieht neben einander, nach oberlilehlieher Sehitsnnc

etwa 6 m im Dm. 1^ m hoch , in niederem Oehdls ; ihrelTorm nnd Grtfsse stimmt
mit der der erwähnten grösseren Gribergmppe llberein. Ein anderer Hflgel liegt

anf der Höhe nördlich von dem genannten Pfade, in Hochwald, nur etwa 0,75 m
ilen Krdboden bei etwa 4 m Dm. nb) rra^end. vielleicht ähnlich den beiSchranden-

bach von W i »• d e r h e i ni und H u b r i c h peöfl'neten Högein.

Von grösserem Interesse erscheint das Grab, welches vom Volk sls Hannen»

grab beaeiehnet, die HOhe eines bewaldeten Hfigels bei Urspringen einnimmt,

1) Sandberger: Die praehistorischen Üeberreste im mittleren Msiathsl.

—

Jahrbflcher des Vereins von Alterthnmsfirennden im Bheinlande. Hell 69. Bonn
1876.

Dasselbe best»'ht aii'- etwa 1<». zum Theil im Gelndz versteckten in zwei

parallelen Reihen angeordneten Hugeiu. Ausser dieser Gruppe soll bei Wiesenfeld

ein weiterer Grabhflgel (vielleieht der Fnndort der von Sandberger U e. er-

wihnten Schwnrrlnge?) bereits voUstindig versehwnnden sein.
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Der Hügel liegt etwa 30 Schritte westwärts von einem Faaspfad, der weitlicll

TOB der StTMie Ton Stadelliofeii' luidi ürspringen dM Wald dnrchteteddet , «tva

k gteielier Eatferoug von beiden Orlen. Derselbe etwa 40 m (IW) imUafluig,

•tvft 8 Bi koob, bat die Fon ; einer E lipse, deren grosse Äxe von Ost nach West,

deren kleine Axe von Norden necb Sflden g^ricbtet ist. Nach seinem Umfang

dflrfte der Hfl" 1, wenn anr^ • FöVe gegen a'^dere zurückstehend, doch eines

der grösste- , : islier eröffneten <}ri bev in Unterfi n!- -n darstellen.

Im Jahr lÖGÖ hattCD Ortseinwobner den Hagel in der Richtung von Nord

neeb Sftii Ton oben her eingestochen, ansserdem seitwlrts von der genannten

Stelle im norddstUcUen Quadranten einen weiteren UsinerenSinstIcbTorgenomnen.

An beiden Stellen fknden sieb naeb der Aussage der Tbeilnebmer der eraten Ana-

grabnng Skelete in aasgestreckter Stellung auf einer Untcr'.age von Steinplatten

in lockerem Erilrcich und mit ein-"' zwei'en Plattenlage " berdeckt , ausserdem

Nuilelii, ..» tw.'i V >n der Form von Zündnadeln^ und eisen e n . nspitzen. Durch

liebeusw ..idige Vermittlung des Herrn Forsttueiste. Wagt er wurde seitens des

Besitzers des Waldes, des Herrn Grafen vuii Caäteli, in ntgcgenkommender Weiae

die Srlanbnlas an einer weiteren Untersncbung ertheilt, die, allerdings nocb wei-

terer Fortsetanng bedürftig, nnter fteandUeberünterstatarng desHerrn Oberßrstera

Wachs In Ürspringen und in Gegenwart einiger ZabOr«*! des Vortragenden, und

de Herrn Rabns vorgenommen wurde. Es wurden y in.lcL t die beiden vorhan-

dfiw n Kinscbnitte verbanden, dann aber, als sich hier keinerlei Funde, ausser den

in. Schutt der alten Ansgrabang enthaltenen Resten niensihlicher Knochen zeig-

ten, der grossere in der Richtung nach Norden verlängert ; ferner wurde von

dessen Mitte ana etwa Vt Meter weit in weatliober Ricbtung vorgestoasen. An
diesen beiden letstgenaanten Stellen fknden sieb in einer Tiefe von etwa 1,6 m
Steinplatten in regebnissiger Lagerung neben einander geordnet; unter diesen

lockerer Boden, naeb dessen Aurlumnng alsbald der natttilicbe Boden er«

reicbt war.

An der letztgenannten Stelle fanden sieb ausser Knochenbniehstücken an

der Grenze der alten Ausgrabung in sicher unberührtem Uoden, liruchstücke eines

Tbongefässes ans ziemlich schlecht gebrannter , schwarzgrauer Masse , dem
Aisseben naeb von guter Rundnng. Irgend welebe Metallgegenstlnde wurden
Hiebt Torgefbaden. Bei der Geringfligigbeit dieser Ermittlungen mnss aieb die

Kritik auf die Angaben der Theilnehmer an der ersten Ausgrabung atfltsen; da*

nach waren die vorgefundenen Steinplatten Thelle des nnteren Plattenlagers der

ersten Ansjjrabunp , das demnach ein»- grössere Ansilehnung als das deckende

Lager zeigte; das Grab stimmt vielleicht mit dem. 1» Kilonnter entfernten, bei

Zellingen , erötfneten (Sandberger I. c. p. 25) übereiu , in welchem gleichfalls

Kviseben Steinlagwi Saeeben mit MetallgegenatKaden , der JIIngwMi Eiaeaseit aa-

lahArig^ aieb fraden.

Wesentlieb rersebieden ist allerdings dar ümfiuig dea Hflgela (40 gegen

12 m). Ausserdem bemerkenswerth der Fnnd von Thonbruchstäcken.

Weitere Mittheilnngen stallt der Vortragende nach Erweiterung der Aua
grabang im Fräiijahr in Anssicbt.

Herr v. Rineikcr macht im Anscbluss au diesen Vortrag Mittheilungen-

ibw den aatbropolugischen G6ngreas in Berlin and fibergibt eine den Tbeilneb«

Mm jenerTersammlnng gewidmete Besebralbung desSpreewaldes der Gesellsebafta>

UbUodiek aum Eigentbnm.
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XVlil. Sitzaug den 27. November 1880.

laliait. Heraugftbe der GMellfoliaftB-Sebrifton. — BaelieBselwfti - Bcrieht. —

>

Wahlen.

1. Dm FroiokoU der vorigen Sitzong wird verlesen nnd genehmiget.

8. Herr Bosentlial legt die saletst eingelaofeiieii Bände des groraen

kriegachinugiBcheii Werkes ttber den amerikanischen Seeessionskrieg vor, eines an

Inhalt nnd Ansatattnng gleich hervorragenden Werkes, welches der Gesellschaft

seitens des snrgeons General's Office angeht, nebst dem I. Bande desCatalogea der

Bibliothek jenes Amtes vor.

3. Der Vorsitzende Herr Kohl rausch theilt mit, dass Herr Bataillous-

veterinär I. Klasse, Ernst Füringer einstimmig zum ordentlichen Mitglied der

Oesellschaft ernannt ist.
'

4. Der I. Schriftführer Herr Flesch berichtet, nach einigen einleitenden

Worten des Vorsitzenden über einen — den Mitgliedern vorliegenden— Entwarf zur

Abänderung der bisherigen Erscheinungsweise der Gesell^tchaftsschriften. Danach

werden in denselben künftif: Sitzungsberichte nnd Verhandliiii<ren getrennt erscheinen.

Letztere in grösserem Umfange als bisher, erstere liot:eiiwtise möf^liehst schnell

nach den Sitzungen. Auf Antrag des •Herrn vonKuUikur wird der Kutwnrt

Tcrlesen, dessen Annahme nach Darlegung der flnanciellen Seiten dnrcli Herrn

von Rinecker nnd knrser Discnssion, an welcher die Herren von Kdllifcer
nnd Bscherich Theil nehmen, einstimmig erfolgt. Ein den Bezug der Verhand-

inngen seitens der Mitglieder der Gesellschaft betreffender Wunsch soll durch den

AnsHchnss der Stah'-I'schen Verla^shandlung vorgelegt werden. Der VoUsng des

Vertrages wird dem Aussclmss übertragen.

5. Der Quästur Uerr von Kinecker erstattet den Rechenschaftsbericht

Aber die Finanzlage der Gesellschaft. Der Bericht ist namens des Ansaehnsses

durch den II. Yorsitaenden, Herrn Hofmann geprttft nnd wird einstimmig ge-

nehmig! Dem Qnistor wird dnrch Erheben von den PIfttsen der Dank der Ge-

sellschaft votirt.

Auf Vorschlag dej Anssehnssps wird Herr Hofrath Professor Dr. .Toseph

Stefan in Wien, Mitglied der Acatlemie der Wissenschaften daselbst und Secretar

der mathentatisch-naturwissenscbaftlicheu Klasse einstimmig zum correspoudireuden

Mitglied der Gesellschaft ernannt.

7. Es wird beschlossen, das Stiftungsfest der Gesellschaft in herkömmlicher

Weise am 7. Desember an begehen.

8. In den Ausschttts der Gesellschaft fltr das Jahr 1881 werden dnreh Ab-

stimmung gew.Dilt:

zum I. Vorsit/.eudea : Herr II of mann,
zum II. Vorsitz(>ndeu : Herr Medicus.

ferner dnrch Acclamation .wiedergewählt:

' snm L Schriftftthrer: Herr Flesch.
cum II. Schriftführer: Herr RosenthaL
zum Quast or Herr v. Rinecker.

Durch Acclamation wird fernerHerr Rossbach in den Retlaet iousan3schn^«s

wieder gewählt. Letzterer besteht daher für das Jahr 1Ö81 aus den Herren:

Kossbach, v. Kinecker und Flesch.

L^iy -i^uu Ly GoOgl



XXXI. Jahresbericht
der

physikalisch -iniMliciiii^clicn (li'scllsctmlt zu \\Urzl)urg

Yorgetragen am 7. Dezember 1880

von dem Vorsitzenden

F. Kohlrausoh.

Hochgeehrte Herren!
Di r letzten jährlichen PHicht Ihres Vorsitzenileu nachkoinmenil versuche

ick Ibuen hiermit eia kurzes Bild voa dem Zustande uud der Thütigkeit der

pbyfikaliseh-inediciiiischeii GeMllfcliftlt in ihrem 31. Lebenijahre sa geben.

Unter den ordentlielien Mitgliedern hnben wir einen TerlUUtniee-

Bisiig groMen Yerlnit in beklagen. Bnreh Wegsng von hier echieden ans: Herr
Dr. Bernhard Bau m ü 11 e r, seit 1878 Mitglied der Gesellschaft, durch Ueber-

»i«''l'>Iune nach Halle. Die Herren Dr. Max Braun (1870) und Dr. Hermann
Emiiiiu^haus (1874) folgten Berufungen an Universität Dorpat. Letzterer

bekleidete im Jahre 1^75 das erste Secretariut der Gesellschaft. Herr Dr. Paul

Vriiste (1877) habilitirte sich in Leipzig, Dr. Ernst Stahl (1878) nahm einen

Bif an die Universitit 8traasbnrg an.

DerTed entrietnaa vier erdentUeheeinheimiecbe Mitglieder. JLml4.])esember

V. starb in Kissingen Dr. Otto von Franqui, aeit IttOO nnaer Mitglied. Die

Jahresberichte verzeichnen eine grosse Reihe seiner wissenschaftlichen Mitthoilungen

in iltr Gesellschaft. Kr wurde in den drei Jahren 1866 bis 18ti8 mit dem Amte
ersten Secretärs betraut.

Am 31. Juli d. J. verloren wir in Professor Dr. Karl Tex tor ein Mitglied,

veldmn tebon dadurch eine besondere Stelle in dem Andenken der GeaeOaeliaft

nkümt, daas Teztor an den Stiftern gekörte. Derselbe hat iMher in den wissen-

KksftUcben Sitinngen der Oesellschaft eine reiche Ansahl von YortrAgen and

Demonstrationen gehalten. Jahrelang führte auch er das erste Secretariat und

^ar Mitgli»'d verschiedener von «it-r (icsiilschaft gi biMi tt-r Commissionen. Seine

aufoiitVrndf Hiilfe in di-r Conservirung unserer Bibliothek wird in den Berichten

»ludrticklich hervorgehoben. Seit längerer Zeit gestattete ihm seine üesundheit

«isetkätige Theilnahme an nnserea Bestrebongen nicht mehr; aber In.nnser aller

Ottiehtaisa steht lebhaft der aasdanernde Antheil , mit dem Textor anek dann

ttch 4en Yerkandlnngen folgte , nnd der ihn selten eins Sitanag ^versftnmen liess«
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üelter den Verlust, der uns gegen den ächlu8ü des Jahres, am 4. Oktober

«reilto, an welchem Tage, um anerwartet, derTodwiMr langjähriges lierriHrragendM

Mitglied Dr. Rudolf tob Wagner dahinnlRo, gibt der in der XVLSitsimg dieeea

Jahres (am 6.Nov.) von Herrn Wislieenns gehalteneNaebmfaiurfllirliche Kunde.

Das Jahr aber wollte nicht scheiden, ohne noch eine LAcke in den Kreis

aach unserpr jfln^proii Mitplii-der zu rt'issen. Vor wenigen Tagen, in der Nacht

vom 3. auf dt-n 4. d. .M. , fr\n^ Dr. Knud Urlichs einem I^eiden , welches lange

Zeit kaum merklich arbeitentl durch einen plötzlichen heftigen Ausbrach diese

junge rüstige Kraft zerstfirte. Seit 1877 gehörte Urlichs der GeaeUschaft an «ad

betheiligte sich, trots seiner in den lotsten Jahren schwankenden Oosandbolt, doreh

oigeae Vortrigo an unserem wissenschaftliehen Loben.

Als ordentliche Mitglieder worden im Jahre 1880 anfgenommen die Herren

;

1) Dr. Johannes Gad, Privatdocent nnd Assistent am Physiologischen Insti-

tut hier
;

2) Secretär Karl Streit iu Kissingen;

3) Dr. med. Eduard Schilling dabier;

4) Dr. med. Friedrich Fobloisen, Assistent an der chimrgisohoa Klinik

daliier;

6) Georg Zippelins, Kreisthieraist dahier;

6) Friedrich Mann, Rector an der k. Kreisrealschnle dabier;
*

7) Dr. Conrad Dietrich, o. Professor dtr Philosophie dahier;

8) Ernst Fnringer, k. Bataillons- Veterinärarzt 1. Cla.sse dahier.

Wir schliesseu anaer Jahr mit eiucui Bestände von 110 ordentlichen einhei-

mischen Mitgliedern.

Unter die anawirtigon Mitglieder wurde aafgenommoa Herr I>r.M«c Brann
in Dorpai.

Von den coirospondirenden Mitgliedern beklagen wir den Verlust von Herrn

Dr. William Sharpoy, Secretär der Royal Society in I^ndon. £r atarb Jaa

11. April d. J

Neu ernannt wurde als correspondirendes Mitglied Herr Dr. Josejih Stefan,

Professor der Physik an der Universität Wien ^and äecreiär der mathematiich

natorwisseasehaltlichen Glasse der kaiserlichen Akadomiew

Die Gesellsehaft hielt im Jahre 1880 18 wiasentehaftlieho Sittna-
gen ; ^'r<is.stentheils wieder in dem Sprechsaale des Bflrgervereins , einselne anch

in den Hörsälen des Physiologischen nnd des Physikalischen Instituts. In diesen

Sitzungen wurden folsreiide 39 Vorträge nnd kleinere Mittheilnngen gehaltea,

nämlich von den Hi rren

Fick: Demonstration der danklen Wärmestrahleu.

F losch: 1. Qebor pathologiaeho Boftmde bot TerbfocborB ud Selbataftrdtn.

8. Demonstration eines abgesprengten Knorpelstflckes im Kniegtleak.

3. Ueber den feineren Ban der measehlieken Mask^
4. Ueber Seibert's Systeme fHr homogene Immersion.

5. Ueber einige nnterfränkischo Hflgelgräber.

Frais se: I'eher Zahiu- bei Vögeln.

Oad: 1. Ueber Athumschwankaogen des Blutdrucks.

8. Ueber Besiebnngen awischen Nerv, Muskel nnd Centmm.
Gerhardt: Ueber Oehimsyphilia.

Gottsehan: Ueber Gescbmaeksknospen.
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von Külliker: 1. lieber den ferneren Bau der menschlichen Longe.

8. UelMr einen neniehliolien Embryo au dein iweiften Bntwidrelimgi*

nonat.

3. Demonstration einer Missbildang.

4. Ueber den Baa der menschlichen Lunge.

Jkoblraasch: 1. Ueber telephonische Meesniig des elektrischen Leitnngswider-

staudes.

2. Ueber t^lektricitat.slüituug lu sehr verdünnten Gasen.

3» üeber dynanoelektritdie MaieUnen.

Zankel: Ueber das Yorkonimen von Eisen in BlntextraTasaten.

H e d i c n s : üeber Bntter-Üntersacbiuig.

Michel: üeber den Nervenfaser-Verlanf in der Retina.

Leon Oppenheimer: Ein Kaiserschnitt mit Exstirpation des lltems.

Platz er: Ueber febris rvcurrfii»«.

Rindfleisch: 1. Ueber lymphoinu polmonom.

2. Ueber Kerntheilang.

Rinecker: Yorstellnng eines mikrocephalen Kindel.

Kossbach: 1. üeber Qewöhnnng an Gifte.

2. Ueber eine neue Opt iation iler Kehlkopfj^ljrpen.

3. Kleinere physiologische Mittheilungeu.

4. Ufber das Koppen beim Menschen.

V. Sachs: Ueber Apparate znr Messung des Uängenwachsthnms an Pflanzen«

Semper: 1. Demonstration anatomischer Präparate.

8. Ueber FarbenveriUidernngen beim AxoIofL

PIl Stöbr: Ueber den feineren Bau des menseUiolien Magens.

Strouhal: Ueber das Anlassen des Stahls.

Tirchow: 1. Ueber die KopfgefUsse des Frosches.

2. Ueber die Angengefässe des Frosches.

Ueber die Get'a.sse der Chorioidea dej Kaninchens.

Wislicenas: Ueber die Hatteuergie von Halogenen in organischen Haloiden.

Ton diesen Vorträgen gehören je 15 den natorwissenschaftlichen Gebieten

ud der Mediain an, 8 der Anatomie nnd der Sntwiddangsgesdiiebto des Men-
sdien; ein Vortrag rertritt andi die von Tielen Seiten gewflnschte anthro-

pologische Seite.

Von den Drnckschriften der Gesellschaft erschien im vörRossenen Jahre

der von Herrn K n u kel redigirte 30. Sitzungsbericht nnd von den „Verhandhingen"

unter der bewährten Redaction des Herrn Rossbach und mit thätiger Unter-

stütumg des ersten Secretärs Herrn Flesch der 14. Band, während auch der

IGte snr alsbaldigen Ausgabe fertiggestellt ist.

Im Tanschverkebr stoben wir mit 166 Oesdisdiaften. Von diesen

<ind nea eingetreten:

1. the magnetical and meteorological observatory in Batavia;

2. die niederländische zoologische Gesellschaft zn Leyden;

8. der Verein für Naturwissenschaft in Braanschweig

;

4. the royal Dublin society

;

6. der naturwissensebaftlicbe Verein in Osnabrflck.

254 Sendungen bat in diesem Verkebr Herr Bosentbal mit gewohnter

HsktUchkeit abgefertigt und roiehlich die doppelte Aniabl in Empfimg genommen.
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Fflr die nmsiehtige yerwalftang miMm C »ise haben wir, wie Sie wieees,

•wieder dem Iwigjilirigen Qoistor Herrn TonBineeker den Denk der Oafellachnft

aQszudrflcken. Der Capitalbesits besteht ans den fMheren, theilweiee von Herrn

V. Welz der Gesellschaft hinterlassenen 8 Stück 3 0/o Lombarden nnd einer in

diesem Jahr»' erfolgten Neuanlape in 12(XJ Mark bayerischer Sta:itsanlcihe.

zusammen eiuen Werth von Mk. 21*18 darstellend. Die (iesaninitt innaJiiueii mit

Mk. 4023,01 einschliesslich des vorjährigen grossen Casscubestandes heben sich bis

anf einen Reethestaad von Mk. 55,03 gegen die Aasgaben. Unter dieser unge-

wöhnlich hohen Ansgabe befindet sich die obige Capitalanlage nnd dann der Be-

trag der endiieh eingelaafeaen Beehnnng über onseren ]>mckkostenbeitrag aas

den letzten 7 Jahren.

Der jährlichen Statistik nnserer Gesellschaft lasse ich nnn einen kurzen Bericht

über diejenigen ansserf?ewöhnlichen EreiL'tiisst- und Beschlüsse folgen, welche hier eine

Erwähnung verdienen. Eine ungewülmlieli grosse Anzahl von Heralhungen — näm-

lich drei solche im Plenum, acht Sitanngen des Ausschusses und eine angezählte

Beihe von Besprechungen swischen den AnsschnssmitgUodern nnd theilweiee ande-

ren Mitgliedern der Gesellsohaft — beschilftigte sieh mit nnserer insseren Ge-

staltung, von welcher einige fhndamentale Punkte als abindemngsbedSrftig er-

kannt worden waren.

Zunächst war dem Ausschüsse die Aufgabe ge?<tellt worden, die Vt-rhand-
luugen zwischen der V n i v e r s i t ä t s - H i b 1 i o t h e k und der Gesell-

schaft, Welche schon im vorigen Jahresbericht geschildert wurden, zu Ende zu

fahren. Nnn bestanden die Omndxfige des Yertragsentwnrfes, welchen der Ober-

bibliothekar Herr Dr. Kerler nnserer OeseUschaft Torgelegt hatte, darin, dass

die Universitäte-Bibliothek den Bttcheischats der Gesellschaft fibernehmen, den-

selben allerdings gesondert aufstellen, aber nach den allgemeinen Vorschriften dor

l'niversitäts-Bibliothek verwalten und im Falle der Auflösung der Gp^ellschatt

eigenthiinilich liehaltin solle. Jedem Mitgliede der physikalisc li-mediciniscben (ie-

sellscbaft wurde dafür die Benutzung der Universitftts-BiUliuthek gewahrleistet

worden. Dfo Gesellschaft wflide dadurch um eine betrftchtliche Mflhewaltiuig er-

leichtwt worden sein; auch aar Uebemahme einiger yom Ausschüsse gewfinscbter

pecnnürer Leistungen, betreffend dIeAufttellung, Katalogisirung und Consmnrimng

der Bücher erklirte sich die Üniversitäts-Bibliuthek bereit.

Es waren aber zwei Punkte, über welche eine Einigung zwischen den Ver-

tretern der Gesellschaft nnd der Universitäts-Bibliothek nicht erzielt werden kounte.

Entweder nämlich, verlangte unser Ausschuss, sollte den Gesellschuftsmitgliedern

wie bisher der Zutritt zu ihrem Eigenthnm, wenn auch in beschränkter Weise, in

irgend eintf Form sugesichert werden, oder man wollte die von der ünivertitits-

Bibliothek geforderte Bestimmung, dass der Vertrag nnanflOsIieh sei, fiülen lassen.

Dass wir auf diese Punkte ein so grosses Gewicht legten, ist grossentheils in

der Ifatur unserer Bibliothek begröudet. Denn nnser Hanpteigenthuni besteht ja

ans fJesi llschaftsschriften, und bei der vollkommenen Systemlosigkeit, mit wolcli*r

in diesen Zeitsi hriftt-n di*' Abhandlungen zerstreut sind, wird oft die persönliche

Einsichtnahme und das Durchsuchen einer so grossen Bäudezahl erfordert, dass

man dioras Geschäft nicht anders als in dem Bficherraum sdbet ausfuhren kaas.

Wflide nun in Zukunft einmal eine weniger liberale Verwaltung der UaiversiUts-

Bibliothek eintreten als die jetaige, so hlltte dieselbe in dem Vertrage die Mög-

lichkeit besessen, gerade den Hauptvorthell unserer Bibliothek, die unbegriaste
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Zagiaglichkeit der Bficher zn schmftlwB nsd so d«m Werfha aiweret 'EigenthiimB

Ar uns eine Snitze abzubrechen.

Dies sind die Gründe, ans dciu-n sowohl iu ik-r Ausschusssitzung als in der

entscheidenden Plenarberathnng vom 3. Januar die Majorität sich nicht entschliessen

konnte, das ABOrUotoii der Univenit&tsbibllothek anzunehmen, nachdem die letz-

tere orklirt liatto, dais eine Zuago der ZoglBgUehkoit nnserer Bttdker naeb ilireii

Sefmagoit mundf^h sei, dais alo aber aadererseits wegen der Conilnaitlt ihrer

Zeitschriften keinen Yerfrag eingeboi ktfnno, der mS^dienreise oinnal rflck-

giap'^ pemacht werde.

Meine Herren! es war wohl Niemand unter uns, der nicht mit dem jrrösstea

B< liaut rn sein Votum in dieser Richtung abpej^eben hat , aber die Furcht vor der

Uiüuäbarkeit eines Vertrages , der die Geselischati aller greifbaren Eechte aaf

ihrm oimägonBeiits, auf ein nnenotibaresEigeiitlinm von 0000 Binden entinraerio,

Hees ans von dem entecbeidenden Sebritte znrflekaobreeken.

Ohne FrOebto aber ist, irie Sie trissen, die damalige dnrcb den Herrn Ober-

hibliothekar angeregte Terhandlnng für ans nicht {::e1)1iebon. Es waren einige

Mängel der Verhältnisse, in denen nnsere Bibliothek bislicr lebte, obwohl sie den-

selben längst entwachsen war. zor Sprache gebracht wurden, und wir haben nicht

nachgelassen, bis wir diesen Ansstellnngen abgehollen hatten. Dem Entgegunkommeu

dw Herrn ron Kölliker nnd dem BeseUatoe, wdeben aaf seine Anregnng der

k. Uniroraitits Senat mit dankenswertlier Liberalitit gefiuat hat, ist dabei

die GeseHsehail in erster Ltnio Torpfliehtet, wenn ihre Bibliothek ihre Lage in

h6dist errrenlicher Weise indem konnte.

Im Gegensatze zn dem engen, feuchten, dunkelen , kurz unwürdigen und

abätossenden früheren Local sehen wir unsere Bücher jetzt in eiip-m bellfii Saale

des Anatomiegebäudes aufgestellt nnd in erhöhtem reichlichen Maase zugänglich

gemacht. Aach bei dieser Gelegenheit müssen wir wieder die aafox)ferade Thätig-

kelt rühmend anerkennen, mit welcher Herr Rosentbal Jetst, wie schon nnsihlig

oft, die Last fttr ans getragen nnd mit seiner reichen Erfiihrang die Nenordnang

4er Bibliothek vollzogen hat. In kürzester Frist, freilich anch nnter angestreng-

tester Arbeit wurde der Aus- nnd Einzag bewerkstelligt , nnd am 3. Juli hatte

unser Bibliothekar nnd zweiter Secretär die Oenngthnung sagen zn können, dass

alles wieder snm Gebrauche fertig steht. Ein Vertrag mit dem Präparator der

.iaatomie Herrn II ofmann über die Besorgung der Bibliotheksdienste und eine

dsa Terhftitnissen angemessene Bibliotheksordnung bildete d«t Abschlnss des

Werkes, dnrch welehes nnsere Bibliothek kanm weniger nntsbar geworden ist, als

lie es dnrch die Yweinigang mit der Universitfttsbibliothek geworden sein wfirde.

Noch ein zweiter Gegenstand , der den Ansschnss reichlich beschäftigt nnd

beute den formellen Abschlnss gefunden hat. verdient in dem .Tahresbericht ver-

zeichnet zn werden. Seit längerer Zeit waren in der fJest'llschaft Klagen laut

geworden über zwei unseren Drnckschriften anhaftende Misstände, die mit

der YeröiTentlichungsweiHe zusammenhingen.

Die Sitinngsberichte ersehienen nimlieh erst nach Ablanf des Geschifts*

jahres; nnd dasa sie in den lotsten Jahren dann wirklich bald erschienen, hatten

wir nur der Energie der Bedaction, speciell der ersten Secretäre zn danken. In

k'irht ersichtlicher Weise wurde durch dieses späte Erscheinen d.T Werth der

I>*ri<jhte geschmälert nnd das Intcresso vieler Vortragenden an einer baldigen

i'ablication beeinträchtigt.

frimiil. d. pbj<i.-iiied. 6e*. K. P. XV, B4. (Bitivifri>«riehte). S
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rnsere „VerhaiHihnijjreu" aber litten an «ItT Kraiikhfit aller Samtnelächrifteu

vou gelehrten Geselbchatten, dass sie, weuu auch durch deu Taoschverkehr mög-

liehst verbreitet and in grSneren Bibliotheken Tertreten, doch fttr daa Poblikom

verhiltnissmlMigaehwer xogtagUeh waren, nnd dasa daher die in ihnen Teröffont-

Uchten Arbeiten weniger bekannt wnrden. In Folge dessen wurde aneh derZniaas

von Beitrftgen stets geringer, worüber die Redaction wiederholt Klage ftthrte.

Augeregt durch unsrron Redacteur Herrn R u s s Ii a c h nml unter seiner ond

des ersten Secretärs Herrn Flesch wesentlicher Fiilirunp siml d nu mehrere

Vorschläge im Ausschüsse beratheu worden, die den geuannteu Mängeln abhelfen

sollten, lieber den letzten vom Aosschnss angenommenen Vorschlag haben Sie in

der diesjährigen Oeschftftssitanng beschlossen nnd haben dabei den Oeaichtapancten

des Ansschnsses dorchans Ihre Oenehnügnng an Theil werden lassen. Hente Ist

der neue Verlagscontract mit der Stahel'sehen Buchhandlang, deren Entgegenkommen

bei den Unterhandlungen hier besonders hervorgehoben werden möge, beiderseititr

unterzeichnet und somit rechtskräftig geworden. Danach werden in Zukunft die

„Sitzungsberichte" nicht mehr bis zum Jahresschlüsse aufgespeichert, sondern sie

werden als frische Waarc in kleineren Abschnitten in die Welt wandern. Der

ungenügenden Zaginglichkeit der in den Verhandlungen veröffentlichten AnfsAtse

aber wird dadurch vorgebengt, dass von jetat an jede Abhaadlong nieht nur In

dem Zasamnenhang mit den übrigen, sondern auch fttr sich im Buchhandel ver-

trieben werden wird. Dieses Verfahren hat sich in anderen Gesellschaften — ich

nenne die Göttinger und die Wiener Akademie bewährt und wird jedes Bedenken

eines Antors über die Verbreitung seiner Arbeit beseitigen müssen.

Für das kommende Jahr besteht nnser Vorstand aus den Herren

Ottmar Hofmanu als erster Vorsitzeuder,

Medio US als zweiter Vorsitzender,

F le s eh als erster Secretir,

Bosenthal als aweiter Secretir,

V. Binecker als QnSstor,

Bossbach als Bedactor.

Ich sehliesse meinen Bwieht, indem Ich meinen verehrten Nachfölger Herrn

Hofmann bitte, sein Amt hiermit zu übernehmen, abernicht ehe ich von meinem

letzten Becht Qebraach gemacht habe, Sie zu dem vereinten Bnf aafknfordem:

Boch lobo die physlkaliMli-mediciaiBGlie deBoUBdiaftl
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Johannes Rudolph v. Wagner
t 4. October 1880

on

Dr. WISLICENÜÖ. *)

Johannes Rudolf Wagner «rnrda ftm 22. Pobruar 1822 zn Leipzig als

Sohn des Hofbochbändlers Job. Gottl. Wagner nnd dor Fr;\u Carolini», geb. Bromme,

der Scbwester des Admirals Bromme tlt^r ersten deutschen Marine nnd des be-

kannten anu-rikaHischen Reisenden, geboren; 1824 siedelte die Familie nach Dresden

1H>er. Schon von 1826 an besachte Wagner die Elementarschale, als Zehnjähriger

tiat er in die Beabehnle dea Direktor» Böttcher ein, deren treHUche Lehrer in

dem Knaben den Wunsch erweckten, Chemiker m werden. In damaliger Zeit

f&hrte der Weg zam Stadium der chemischen Wissenschaft fast allgemein dnrch

die Pharmacie, nnd so wurde denn anch Wagner schon im Jahre 18:t6 als Lehr-

ling in eine Apotheke gebracht. Die nach dem bald erfolgten Tode des Vaters

nicht sehr günstige Lage der Familie erschwerten dem jungen Manne lange Zeit

die Erreichung seines nächsten Zieles: des wissenschaftlichen Stadiums. Nachdem
er in Zeits, Erfert nnd Aachen als Gehttlfe conditionirt, ging er ttber Belgien

nach Paris, wo er, die Mittel an seinem Unterhalte theilweise nebenbei selbst er*

«erbend, an der Sorbonne Gelegenheit fand, akademische Vorlesongen an besnohen

and im Laboratorfnm zu arb^trau

Im Sommer 184G gelang es ihm. die Stelle eines 2. Assistenten am chemi-

schen Institute des Univer.-Prof. Dr. Erdmaun in Leipzig zu erhalten; ls47 wurde

«r erster Assistent nnd trat damals schon mit Krfolg in die Lebrlaufbahu ein. in-

dem er rsgainSssige Repetitorien nnd Examinatorien abhielt. 1848 erwarb er

saeh wohlbestandenem Examen in nülologle, Logik nnd Ohemie die philosophische

Boktorwflrdo. Jene Jahre emsiger Arbeit nnd erster Erfolge beaeichnete er in

«einen autobiographischen Notizen als besonders freudige nnd gläckllche. Prof.

Erdnann ftbertmg ihm die fiedaction dM dritten Bandes dea Handwttrterbnches

*) Aaszag aas dem Necrologe in der XYI. Sitzung.

5*
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Lxvm JohMiBM Rodolpli WftgMr.

der Chemie nnd Physik , mid gleichzeitig gab Wagner seine ersten einander

schnellfolfjenden knrzni Lehrbücher der C'heniie nnd der chemischen Technologie

heraus, von welchen das erstere mehrere Auflagen erlebte, das zweite bald za

Minea Hudbiiolie der eliciiiitohflii Technologie erweitert und umgestaltet wmde..

Im April 1861 hnbilitirte tfeh Wngner als PriTatdoeent für Chemie und Teeh>

nologie «n der üniversitlt Miner Heimfttii«t«dt, folgte aber eehon im Herbet de»>

•elben Jahres einem Itufe des königl. bayerischen Staatsministeriams som Lehrer

an der kijnigl. Gcwerbschnle in Nürnberg unter Verleihiinp des Ranjjes und Titel»

eines kgl. Lyctal-Profcssors. Durch regelmässige öffentliche Vortrage über tech-

aische und reine Chemie erwarb er sich grosse Verdienste um die Erweckung de.s

Interesses weiter Kreise für die chemische Wissenschaft nnd ihre Anwendnng.

Schon in die Zeit des NOmberger Anfonthaltea fidlen vielfludie Antrige nnd Ter-

snehnngen, ihn in dia Praxis hinllbersnaiehen, die ihn aber nicht ermaehten»

< dem Lehrbernfe nntren zu worden. Nulidem er in NArnberg im Jahre 1S53 ia

Frialein Wilheltnine Scharrer die treue nnd liebevolle Lebensgefahrtin gpfnndtn

hatte, wnrde er 1857 auf den durch Herberger's Tod erlodipteu Lehrstuhl der

Teohnologie an der Universität Würzburg als Extraordinarius bt-rnffn und schon

im Jahre 1858 zum ordentlichen Professor der Agrikulturchemie und Technologie

in der staatswirthsebaftUehen Faenltlt bef5rdart. Der letsteren hat er 20 Jahre

lang bis an ihrer 1878 erfolgten AnflSsnng angebSrt, worauf er in die mathe*

matisch-natttrwissenschaftliche Seotion der philosophischen Faenltlt ttbortrat, als

deren erwählter Dccan er starb. Im Jahre 1860 ertheilte ihm die staatswirth-

schaftliche Facultät honoris causa ihre Doctorwürde, Vielfach« Auffordernngcn,

in anderweite Stellungen überzutreten, lehnte er cousequent ab. da keine ihm ffir

seine ausgedehnte Thätigkeit einen besseren Boden bieten konnte, als die iho.

lieb nnd werth gewordene Alma Jnlia.

agners wisaensohafUi^ Widuamkeit — wie sie sieh in seinm Uterari-

seihen Arbeiten knnd thnt — aerWIt wesoniUob ia xwei Haaptperioden. von

welchen die erste, die vorwiegend rein chemische, bis zum Jahre 1855 gerechnet

werden mass. Neben populären Aufsätzen in verschiedenen Zeitschriften linden

wir in regelmässiger Folge Berichte über experimentelle Untersuchungen, welche

ihre I*roblein»t aus den verschiedensten (iebieten der reinen Chemie ^jennrnraea

haben. Die Uinneigang Wagners zur Technologie ist indessen auch schon in

diesen Arbeiten dentlidi erkennbar in der Wahl der üntersnohangsobjecte. Bs

mSge gmiflgeo, hier seine Forsohnngen fibw die itherisehen Odo des Hopfons ->

für welche ihm dar Anfonthalt im Centmm des bayerischen Hopfenbanes und

Handels Veranlassung gewesen — nnd die grössere Untersnchnngsreihe über die

Farbstoffe des (Jelbholzes anzuführen. Zu Iftzerer kehrte er zu wiederholten

-Malen zurück. Auch die analytis( he Chemie verdankt ihm während dieser Periode

mehrere Förderungen, so vor allen die Ausbildung der Metbode zur volumetrischtn

Bestimmung des Gehaltea kialUehen Ghlorkalkea» wdnha aoak jeM die meist aa-

gewmidete ist. In die gleichen Jahre foUmi fomtr wiederholte Bearbeitangea

seines korsen chemischen Lehrbaohes: {»Dia Ohemia, ftMalieli dargestellt eta*,

und die ihn drei volle Jahre beschäftigende Herstellung der autorisirten deatsebsa

Ansgabc von (Jerhardt's grossem Werke Traite de chimie organiqne.

Im Jahre 1854 wurde Wagner von der k. Staatsregierung zum Mitpliede der

Commission für die Ausstellung in München ernannt und funktionirte wahrend der-

selben als OeneralsekretAr der Beartheilongs-Gommission uud als Jury-Mitglied
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der zehnten Aasstellongsklasse. Damit begann seine grosse Thätigkeit im Aus-

stellnugswesen, dessen Bedentang c in einer, im 12. Bande der bei Brockhaus in

Leipzig erscheinenden „Gegeawarf im Jahre 1856 erachieneueu ausgezeichneten

Abtanifang ,dlfl ladaitiiB-Aanttllaiigeu'' iM flbtruigwdw Waiie darlegte. Gleldi-

Mitig hatte er swrt grom, taaggthagte PUne Muiiiniurtta begouien, welche die

bedeatendetea Arbeite» seiaee Lebeae geirorden sind: die Henuugabe seines

Handbaches der chemischen Technologie und seines Jahres-
berichtes über die Fortschritte der technischen Chemiej
Arbeiten, welche in der Hand jeden (.'heniikers, mag er mehr der rein wissen-

aehafilichen Hichtang angehören, oder wirklich Techniker sein, sich linden und

die leinen Nenien n einen der popaUüretea in der chemiiehea Welt gemadlt

heben. Unter den kleineren gelegentliehen Veröffentliehnngen in teduiiechen

Feehieiteehriften, deren aneh wihrend der ganten nun felgendea Zeit al^'fthrlioh

mehrere erschienen, werden die Resultate experimenteller Forschnug seltener, eb-

schon sie nicht ganz fehlen. Auch ihre Probleme und Ziele gehören jetzt aus-

nahmslos der technischen Chemie au. Dafür mehren sich von Jahr zu Jahr Vor-

schläge zur Verbesserung der mannigfaltigsten technischen Operationen , sowie

nuammenstellende und ordnende Bearbeitungen einzelner wichtiger Forschangs»

Bid Entdeeknngsgebiete.

Das Handbneh der chemieehen Teehnolegie wnrde saerst in

drei Bänden in den Jahren 1857, 1858 und 1860 herausgegeben und erlebte in

den seither verflossenen Jahren elf Anflagen, also durchschnittlich je eine in

zwei Jahren. Die letzte darunter wnrde vor wenigen "Wochen, erst nach Wagner's

Tode ausgegeben. Kr hatte diese Arbeit vergangenen Sommt-r vollendet, die Vor-

rede am 7. Sept. geschrieben, hat die siebeuzig grossen und euggedrnckteu Bogen

des Werkes nooh selbst redivirt, aber es nieht mehr in Telleadeter Form ge-

sehen. Wer die in den letsten Jahrsehnten sich tlut flberstlirxende Menge on
Fertsohritten anf dem Gebiete der Technik selbst kennt, der allein vermag zu be-

artheilen, welche Summe von Arbeit in den bei jeder Anflage gewisseahafl dnreh-

geftthrten Nachträgen, Eiiifüt^'unpen und Umgestaltungen zu bewältigen war.

Noch grössere Ansprüche an seine Arbeitskraft aber machte die regel-

mässige Herausgabe des Jahresberichtes über die Fortschritte
der ohemischen Technologie.

AUJIhrUeh seit 1856 erseUea am lOtte des Rommers, mtHi schon im

flpitfMhling, ein starker Baad, welcher eia geordaetes aoslllhrliches Refirat Aber

alle im jeweiligen Vorjahre veröfTentlichten chemisch technischen Arbeiten gab.

Es ist geradezu erstaunlich, wie Wagner für diese Berichte, welche er ohne Mit-

arbeiter herausgab, die einschlägige Literatnr der ganzen Welt zusamtnen brachte

und sich nicht allein auf die ofilziellen Patentschriften, Farhjouruale und Gesell-

achaftspublikationeu beschränkte, sondern anch die in Zeitschriften ganz anderer

Uehtaag aerstreatea wcarthToUerea Notiien aad Aagirfmi dm Ttrwendnng nicht

entgingen. In demsrtbea Missse aber, wie die teohaische warde aneh die reia

vüisenschaftlieh^theaüsehe Utetilar von ihm beaditet, so dass ihm nicht woU
eine Entdeckung entschlQpfte, welche der Praxis irgend welche Fördemng ein-

tragen konnte. Die Wagner'schen Jahresberichte sind daher mehr als jedes

andere Unternehmen der Kanal gewesen, durch welchen der befruchtemle Strom

wissenschaftlicher Forschung dem Boden der gewerblichen Anwendung und Ver-

bNsenuig xnflois* Bla weiteres nad bedeateades Verdienst haben sich dieee
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Jahresberichte durch die seit 1872 erfolgte auagiebige BerUcksichtiguag der Ge-

werbestatistik erworben.

Mit all dieser aasgedehnten, die mittlere Arbeitekraft eines Mannes schon

Veit ttberbietenden Thitiglteit itt indeseen der Kreis von Wagner'a Wirkaamkeii

Ungst nicht erschöpft, denn noch haben wir der Dienste nieht gedacht, welch*

«r dem Staate in besonderen Missionen geleistet hat. Nach regelmtasiger Ver-

y-endong als Staats-Commissär bei den PrOfbngen der Mittelschnlen fol|;ten grössere

und allgemeine Aufgaben; die ofllzielleu Bethätipunpen bei den grossen interna-

tionalen Ansstelluugen. für welche der gründliche Kenner der chemischen Ge-

werbe au sich voll berufen war, and die in höchstem Ilaasse wiederum befrach-

tend anf seine obengeschilderten technotogisehen Arbeiten sarttcItwIrkteB.

Wie schon karz erwähnt, fanden wir Wagner zuerst im Jahre 1854 bei Oe>

legenheit der Htinchener Ansstelinng in dieser Richtung bethitigt. ' Bs folgte

daranf 1863 die Weltansstdlnng in London, deren Jnry er angehörte und welche

anderthalbmonatlichen Anfenthalt in England erforderte. Während dieser Zeit

fand er noch Müsse, für die „Gegenwart" und die ^Bayrische Ztg." Ausstellun^s-

berichte zu schreiben und den von der prenssLschen Regierung gewünschten ofll-

ziellen Bericht iilH r die Glasse 29 soweit vorzubereiten, dass er duaselben bald

nach seiner Heinikehr fertii: stellen und absenden konnte.

Bei der Ausstellung in l'aris im Jahre 1867 treffen wir ihn wiederum als

Mitglied der Jary nnd zwar ab yice>Prftsidenten der 51. Klasse, abermals regel*

missig an die «Bayrische Ztg." berichtend, yom kgt Handelsministerinm mit

der Aufgabe einer Darstellnng des Standes der chemischen Industrie betrant,

ging er im Oktober zum zweitenniale nach Paris. Das Rrgebniss dieser eingehen-

den Arbeit erschien bereits im folgenden .lahre nnter dem Titel „Technische

J^tmlien" in» Verla};e von Otto Wiegand iu Leipzig. 1869 besuchte er die Amster-

damer, iMTO die Kasseler Ansstelluug.

Die ausgedehnteste Thätigkeit brachte ihm die Weltausstellung in Wien,

an deren Vorarbeiten t-r bereits im Jahre 1872 als Vertreter Bayt-rus iu der

deutscheu Keichs-Ceutral-Commissiou fauctionirte. „Dieses Kummissurium brachte

mir viel Arbeit, aber noch mehr Aaregendee und Interessantes" schreibt er in

seinen biographischen Anfeeichnnngen, in welche mir durch die Oflte seiner Wittwe

Einblick gestattet wurde. Es fahrte ihn in diesem Jahre fBnteal, zum Theil aof

l&ngere Zeit, nach Berlin, sechsmal nach Hfinchen, einmal nach Wien, belastet«

ihn mit der Ausarbeitung des deutschen Ansstellnngs-Katalogs, und nahm ihn

während des folgenden, des eigentlichen Ausstelluugsjahres. last ganz in Anspruch.

Die drei ersten Monate verlangten häutige Reisen nach der Heichshauptstadt, die

folgenden nahezu halbj&hrigen Aufenthalt in Wien. Als nach Schlnss der Aus»

Stellung in Folge des Venichtes Oesterreichs auf Herausgabe eines ToUstisdigea

Ausslellungsberichtes die deutsche Reichsregiemng diese Aufgabe flbemahm, wurde

Wagner in die dssu niedergesetate, aas drei Mitgliedern bestehende Ausfäbniags-

Coramission berufen und von ihr mit der OlMTredaktinn des kolossal, ja wohl

allzu gross angelegten Werkes betraut. Ich habe wahrend dieses und der nächst-

lolgeudt'n Jahre den nie zögernden, immer rechtzeitig fertigen Manu hautig über

die Säumigkeit der Grappenredakteare and der buchst zahlreichen Miterbefttf

klagen gehört und ihn wegen der dadurch erxwnageatn riesetthaftea OesohAfts-

korrespondens bedauert, wogen seiner Ffthigkeit all des su leisteii und glsi^
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zt^itic: die Hi'rauspahe des Jalireshericlitfs un<l iicutT Auflagen des Handbuches

nicht Verzügen! zu müäsea, bewundert und fast beneidet.

Nocli waren diese Arbeiten niclit ganz abgeschlossen, da erging im Hin
1876 von Seiten dw dentsehen ReichsregiOTing, welche ihn bereits 1871 als Ex>

pOTlea in die in Reichskaasleramte tagende Kommission snr Erweiternng der

Zollvereinsstatistik berufen hatte, an Wagner die AufTorderung, als einer der Ver-

treter I)<iitschlan(ls nach Philadelphia znr ('fntt'ruiinl-Kxhil>itioii zu grhen. Am
2»>. April se^^.'ltt' er von Hrcinerhafen ah iind kfhrtf am "Jl*. Juli, stark angegriflTen

durch die l'aät ubertropische Uitze des nurdamerikauischen äomiuers, zurück. Seine

Erfkhrongen und Eindrflcke legte er in Berichten an die ^Allgemeine Zeitung

nieder nnd bekimpfte mit Wärme den berflhmten Ansspmch Renleanz's ^billig

nad schlecht'^ betreb der Qoatitit der von Dentschlaad gesandten Ansstellnngs-

artikel, indem er nachwies, dass derselbe sicher nicht fBr alle Gebiete der Indu-

strie gelte, da sich namentlich iH-trctT- d> r ( hmiischcn Fabrikation auch jetzt

wieder nicht nur die vollf* Khcnhürtitrktnt Di ut <i hlaiids mit alk-n anderen Ländern,

sondern sogar seine entschiedene üeberlegenheit, dokunientirt habe.

Anf der nftchsten grossen Ansstellung, der zn Paris im Jahre 1877, war
die dentsche Industrie gar nicht Tortreten, so dass das Reich auch in die Koni>

missionen keine Delegirten sandte. Wagner erschien daher bei diesem Stelldich-

ein der Völker der Erde zum erstenmale ohne öfTentlichen Auftrag, nur als Privat-

mann, und rühmte bei der Rückkehr das ruhige Behagen, mit welchem er seine

Stadien hatte machen und alle Kindrü<k<' anf sich wirken lassen können.

Die Ganan»stelluns;en des letztfu Sommers in Mannheim nnd Düsseldorf be-

snchte er während der Ferienmonate, schon vielfach mit den Vorbereitungsarbeiten

für die projektirte bayrische Gewerbe-, Indostrie- nnd Knnstaasstellnng in Mllm-

berg besohftftigt. Die innige YoHrantheit mit dem Wesen, den Anfordemngen

nnd sweckmässigsten Einriehtanjen der Indnstrieansstellongen wird dem von ihm .

sdt patriotischer Wärme erfassten Werke nicht mehr za Onte kommen.
Was er unserem Kreise, der Universität nnd unseren wissensohaftlichen

Vereinen ^reweseu i-;t lebt bei der Mehrzahl von uns in so frischer Erinnerung,

dass es eines Hinweises kaum bedarf.

Ob die von ihm an der üiüversität gelassene Llleke Je wieder ansgefüllt

werden kann, ist mehr als sweifelhaft. Nach der, dnrch die Reorganisation der

polytecknisehen Hochschnle in Hänchen, nnd des forstlichen Unterrichtes schliess-

lich nothwendig gewordenen Auflösung der besonderen staatswirthschaflllchon Paknl-
tät wird sich an),'esichts der beschränkten disponibifii Mittel kanm auch nur der
Versuch machen lassen, die von Wapner pleieh massig vertretenen Fächer der

chemischeu Technologie und der pharmaceutischen Chemie vollständig wieder zn

besetsen, da sich der Mann nicht finden lassen wird, welcher beiden Richtungen,

wie er, gleiehmässig gerecht werden könnte. Die Universität wird daher genOthigt
«in, wenigstens vorlänflg anf die eine derselben an versichten, nnd damit einen
wesentlichen Vorzog aufzugeben, dessen sie sich den meisten anderen Hochschttlen
gegenüber erfreuen durfte. Dass die Lehre folge v, Wagner's grosse waren, des
sind seine zahlreichen Schüler lebendige nnd dankbare Zenpen.

Wagner's lebhafte Bothätigung an lokalen Bestrebunp-n musste selbstver-

ständlich mit dem Auwachsen der Aufgaben im grossen otYeutlieheu Dienste sich

etwas vermindern nnd gehären daher seine regelmässige Antheilnahme an den
Afbeiten des polytechnischen Centralveieins, an dlTentlichea populären Yorleenngen
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uud dea Vtirkaadlaageu der physikalisoh-mediziuiächea Gesellachaft mehr dea

frttheren Epoolum mIbm Wfirzburgcr Anfeath&Ue» an. Dam ikm aber Hers md
Sinn fBr solclie Thfttigkeit nie abgegangen sind, hat er in den erwihnten YereinM

mneh in den leisten Jahren seinei Lebens wiederholt, nnd der ehemisohon Gesell-

schaft dnrch sieben Jahre himlurch nnaasgesetzt in reichstem Maasa« bewiesen;

Er gehörte zn ihren kreucstfii Mitf;li(?ikrn ; für den Besach ihrer Sitzangen wasste

€r unter Bergen von Arbeit die Zeit zu liuden, und bis zuletzt spendete er hier

aus dem Schatze seines Wissens unti seiner Erfahrung als allezeit bereiter Eedaer

und nie ermüdender Vermittler der Wissenschaft mit der Praxis, Belehroug and

Anregung in reicher Fülle.

Hit Wagner ist der gelehrteste Technologe onserer Zeit dahin segangen.

Er kannte die Hölfs'iaellen nnd die Leistungen der chemischen Technih in allen

Ländern der Erde, wie Keiner ausser ihm. Der von gläcklichem Gedichtniss aaf-

gespüicherte Schatz an theoretischem nnd praktischem Wissen lag in seinem Geiste

klar geordnet und war ihm stets zur Hand. In seinem Bernfe fühlte er sich

glucklich, weil er ihn liebte nnd ihn ebensowohl als Herzens- wie Verstaudessache

anflksste. Er füllte sich als Mitarbeiter an dem grossen Werke des Fortschrittes

der Menschheit, an deren stete Weiterentwlckhuif nnm Guten in Wollen nnd

Können er fest glaubte. Zunächst am Heraen aber lagen ihm Grösse, Macht und

Gläck des eigenen Volkes, flr dessen berechtigte Anerkennung im Kreise der

Sehwestcrnationen er oft wacker, und immer gerecht, gestritten hat. Das neac

Keich, welciies er nicht als die Vernichtnng, sondern als die nothwendige Er-

gänzung staatlicher Sondergestaltung ansah, war ihm der Anfang der Erfüllung

seiner Hoffnungen auf die volle Kraftentfaltung des deutschen Volkes. An dieser

an seinem Orte mitsnarbeiten, war ihm httchstes BedOrfhiss nnd innigste Fronde.

Sin warmer AnhMnger nationaler Politik auch gkf wirthsehafklichem Gebiete, tiat

er doch jedem Bestreben, dnrch SchutzzoUschrankenkfiastlichc Industrien in Deutsch'

laud zu schaffen, auf das entschiedenste entgegen. Nach seiner Ueberzengnng

sollte Deutschland vor allem seine Gewerbe in den Richtungen entwickeln, iu

welchen sowohl der Boden des I^andes, als das Wesen der Nation mit anderen

Tdlkern wirklich koukurrireu oder ihre Leistungen übertreffen konnten. Dsss

noch viel Arbeit xn thnn sei, bis alle nnsere Hilfs^aellen in reehter Weise ansge*

bentet, alle nnsere Krtfte entfaltet seien, wnsste er selbst am besten, and hier

suchte er unermfidet Pfade an finden und Wege ni bahnen.

Bei dieser Richtung seiner Bestrebungen auf grosse allgemeine Ziele konnten

Wagner neben innerer Befriedigung auch äussere Anerkennungen in reichem Masse

nicht entgehen. Die Zeiehen der Gnade seims Kunijrs. der Anerkeunaug der

Fürsten anderer Länder uud Volker waren ihm werth uud theuer als cbensovisle

Beweise daftlr, dass ihm gelungen, was er, der Mann ans eigener Kraft, der treue

Verwalter des ihm ins Leben mitgogebenen PAmdes, erstrebt nnd gewollt hstte.

Sin nachhaltiges, dankbares nnd hochachtendes Gedenken in weitesten Kreisen

hat er sich gesichert. Anch in tmsi rer Gesellschaft, au deren Arbeiten er nament»

lieh in früheren .Tahren regen Antheil nahm, und deren Geschäfte er im Jahr«

l^Qd als erster Vorsitzender führtet wird er nicht vergessen werden.
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Verzeichuiss
4«r

im XXXI. Gesellscbaftsjahre (vom 8. December 1879 bis

dabin 1880} fUr die pbysicaliscb-medioiniscbe Gesellscbaft

eingelaufenen Werke.

I. Im Tausche

1. Von der k. preassischfn Akademie der Wissenschaftea in Berlin: Monats-
berichte: 1879. «eptemb.—December; 1880. Janaar—Anguat.

S. Ton dtr mtdicinischeD Gesellschaft in Berlin: Verhaudiangen ans dem
Jalira 1878/79. Bd. X. Berlin 1880. 8.

8. Von d«r physikaliiclien OsMlbehaft in Berlin : Fortschritte der Phyeik
in den Jahren 1874 and 1876. XXX. nnd XXXL Jalirgnug. Berlin 1879^
und 1880. 8.

4. Ton der physiologischen Gesellschaft in Berlin: Y e rhandlnngea» Jahl^

gaug 1879/80. Nr. 1— IM; Jahrgang 1880/81. Nr. 1, 2, 3.

& Tom natnrhistorischeu Vereiue iu i3«nn: Verhandlungen, 36. Jahrgang.

1878. Zweite HiUto. 87. Jnhrg. 1880. Erste Hilfte. Bonn. 8.

8. Ton dem nntnrwiseeasolinitlieliea Tereiae in Bremen: AbhaadUBgen.
Bd. VI. 2 nnd 8. Heft

7. Von der schles. Gesellschatt für vaterländische Cnltar in Breslau: 56. Jahres-
bericht für 1878. Breslau 1870. gr. 8. - Generalregister der in

den Ge.si.'Ilschaftsschriften von 1804 — 1876 iiicl. enthaltenen Aufsätze iu

ulphabet. Ordnnng. Breslau 1S78. gr. 8. — Satzungen der Gesellschaft.

Breilan 1879. gr. 8.

8. Ton der nntnrflmelienden Gesellscluft in Dsniig: Schriften. IT. Bd. 8. «.

4. Heft. Bannig 1878 .1880. gr. 8. — Dansig in natarwiaaensehaftlicher

und Di<'di(in. Beziehung, (53. Naturforscher -Versammlung). Dsasig 1880. 8.

9. Vou dem Vereine für Geschichte und Naturgeschichte in IHtlOTftffhingttW •

Schriften des Vereins, III. Heft, 1880. Tübingen. 8.

10. Von der natarwissenschaftlicben Gesellschaft «Isis" zu Dresden: Sitznngs-

berichte. 187U. Juli—December.

11. Ton dem niederrheinisohen Tereine für öifentL Gesoadheitspflege in Dössel-

derf: Corres poadeasbUtt. Rod. Dr. Lent in 061a. Bd. THL 1879.

TSt. 10—18; Bd. IX. 1880. Nr. 1—9. FoL
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12. Von der pbytlkaliscli • madieiiiischen Societät in Erlangen: Sitsnugsbe*
rieht«. XI. Heft HoTbr. 1878 — Asgntt 1879. BrlMigen 1879. 8.

18. Vom irstliclieii Yereiae in Fnuikftvt «./lt.: Jahresberieht Aber dieVer*

waltnng des Medicinalveseiu eto. in FmnkAirt n./H. XXXIII. Jnbrg. 1879.

Frankfurt 1880. 8.

14. Von der nenen zoologischen Gesellschatf in Frankfurt a./M. : Der zoolo-

gische Garten. Zeitschrift etc. Rod. von Dr. F. C. Noll. XX. Jahrgang.

1879. Nr. 7—12; XXI. Jahrg. 1880. Nr. 1-6. Frankf. 8.

1&. Tom physiknIitebMi Vereine in FiankAirt n./M.: Jnbreiberioht flir da«

Recbnnngsjabr 1878—79. Fnokfiirt 1880. 8.

16. Von der Senlcenberg'scben natarforschenden Gesellschaft in Frankfnrt a./H.

:

Abhandlungen VI. Bd. 4. Heft. Mit 16 Tafeln. Frankfurt a. M. 1879.

4. — Bericht über die Gesellschaft lH7s ~ 70. Frankfnrt a. M. 1879. S.

17. Von der iiatnrforschenden Gesellschaft in Freibnr^ i Hr. : Berichte über

die Verhandlungen, VII. Bd. 4. Heft. Mit^Tllu. Freibg. i/Br. 1880. 8.

1& Yem Tereine fBr Untarkonde in Fidd*: TL Berieht Fnlda 1880. 8.

19. Yen der Oberhees. Oeselltcbaft IBr Natur- nad Heilknnde in Gleesen: Acht«
nehnter Berieht Mit2Uth.Tnn. Oieesen 1879. 8. — Nennsehnter
Bericht. Mit 4 lith. Tfln. Giessen 1880. 8.

20. Von der kgl. Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen: Nachrichtea,
1879. Nr. 12—17. — 1 880 Nr. 1-13. Göttingen kl. H.

21. Vom natnrwissenschaftlitihen Vereine für Vorpommern und Rügen in Grei(a>

wald. Mittheilangon. XL Jahrg. Mit 8 Tafeln. Berlin 1879. 8.

22. Yen der natnrfbrsohenden GeseUiehaft in Halle: Berieht aber dieSitnngea

im Jahre 1879. Halle. 4.

23. Vom naturwissenschaftlichen Yereine für Sachsen nnd Thüringen in Halle:

Zeitschrift für die gesamraten Naturwissenschaften, 1879. 3. Folge.

Bd. IV. (der ganzen fieihe 62. Bd.). Mit 15 Tafeln nnd 2d HoUschnittea.

Berlin 1871». H.

24. Vom uaturbistorisch-medicinischen Verein in Heidelberg: Verhandlungen.
Nene Folge. IL Bd. (k Heft Heidelberg 1880. 8.

9ß. You natvrwissenschaftUohett Yereine für Schleswig -Holstein in Kid:

Schriften des Yereine. Bd. IIL 8. Heft Mit 8 lith. Tin. Kiel 1880. 8.

26. Von der kgl. physikalisch - öconomischen Gesellschaft in Königsberg i/Pr.t

Schriften derselben, \\U\. Jahr^r. 1877. II. Abth. — XIX. Jahrg. 1878.

I. u. II. Abth. — \X. .Tahr^'. ls7y. I. u. II. Abth. — XXI. Jahrg. 1880.

I. Abth. Königsberg 1878—80. 4.

27. Von der k. sichsischen Gesellschaft der Wissenschaften an Leipzig : Abhaad«
Inngen der niatheniatiscb'i>hyii8CheaClaoee. Bd. XIL Nr. 8, 8, 4. Leipdg

1879. gr. 8. — Berieht Aber die Yerhandlangen. XXL 1879. Leipsig« 2.

28. Von der Redaction des Centralhlattes fOr Chirurgie in Leipzig: Centrai-

blatt für Chirnrgie, VL Jahrg. 1879. Nr. 60—52; VIL Jahrg. 1880.

Nr. 1 —49. Leipzij:. 8.

29. Von der Redaction des Centralhlattes für Gynäkologie in Leipzig: Centrai-

blatt für Gynäkologie. III. Jahrg. 187U. Nr. M. — IV. Jahrg. 1880.

Nr. 1—25. Leipzig 8.

80. Yen Centralrerein dentseher Zahnirste: Bentsche Yierteljahresehrifi

für Zahnheilknnde. XX. Jahrg. 1880. 1.-4. Heft Leipdg. 188a 2-
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31. Ton der Gesellschalt zur Beförderung der gAsanatan Natttwiaeenschaften in

Xarbwrs: Sitsangaberlelita. 1878. n. 1879. Harburg. 8.

38. Yam Yeraina der Franada dar Natnrgasdiichta in XaaUanbarg: ArchiT.
33. Jahrg. 1879. Mit 3 Tafeln. Neabrandanbarg 1880. 8. — Systetnatischea

Inhalts verzeichuiaa a. Bagiatariu Bd. I — XXX daa ArcbiTa.

Nenbrandniburp; 1h7^> 8.

83. Von der k. hayt-r. Akademii- der Wissenschaften in München: Sitzungs-
berichte der mathemat.-physikal. L'lasse. löT'J. Heft 3, 4- \Ü60. lieft 1 —3.

Xftnaban. B* — Abbmndlnngen, XIIL Bd. 8. Abtb. Mflnaban 1880. 4.

Zittal, Faatreda. Hllnehan 1880. 4.

34. Ton dar Batoetieii daa Irstliaban ^IntalligmsUattaa in Haneban: Aarxt-
Hohes Intel ligansblatt, 98. Jabrg. 1879. Nr. 49— 68. — 27. Jabrg.

1880. Nr. 1- 49."

35. Vom Vereine für Naturkunde in Offenbach a/M. : Id., 20., 21. Bericht für

die Vereinsjahre J877—80. Oifenbach 1880. 8.

86. Tan aoologiach-mineralog. Vereina inBaganabnrg: Carraapondeniblatt»
22. Jabrg. 1868; 80. Jabrg. 1876; 88. Jabrg. 1879. Bagenab. 8.

37. Tan dar Radaotion dar klin. Xonalablitfar lllr AaganbaUk. in Roatock : Kliaiaaba

Monatsblättfr etc. XVII. Jahrg. 1880. Janoar—Deabr. — Bericht üb.

die XII. Ophthalmologen- Versamnilnnp zn Heidelberg 1879. Stnttg. 1870. 8.

88. Von der Redaction d. Gazette medicale de Strasbourg 32. Jahrg.

18 80. Nr. 1—12. Strassbarg. 4.

39. Vom historischen Verein in Wfirabnrg: Jahresbericht für 1879. Wfiri-

bnrg 1880. 8. Dia Qaacbiabta daa Baaarnkriaga ate. II. Bd. 1. U^,
Wflrxbnrg 1879. S.

40l Tom polytechnischen Tereine in Wärzbnrg: Gemeinnfltsiga Woebaa-
Schrift 1879. Nr. 49—52. — 1880. Nr. 1—48. Wiirzbnrg. 8.

41. Vom Vereine für Naturkunde in Zwickau: Jahresbarioht, 1879.

Zwickau 1880. 8.

42. Vom naturforiicherden Vereine in Brünn : Verhandlungen, XVII. Bd. 1878.

Brftnn 1879. 8*

43. Tom natanriaaanacbaftUcban Taraina fBr Staiannark in Gras: Hittbail-
nngen, Jabrg. 1879. Mit 1 TafaL Gras 1880. 8. ~ Pabal L. t., daa

chemische laatitnt der k. k. üniTersitnt Graz. Hit 8 Tafeln. Wien 1880. 4.

44. Vom n.itnrwissenschaftlich-medicinischeii Vereine in Innabmck: Bariobta,
IX. .Jahrg. 1878; X. Jahrg. 1879. Innsbruck. 8.

45. Von der Redaction der Pester medicinisch - chirurgischen Presse:

XT. Jahrg. 1879. Kr. 48-^. — XTI. Jahrg. 1880. Nr. 1—49. Pest. 4.

46. Ton dar k. nagariacbaa gaolagizoban Anatalt in Past« Mitibailangen,
m. Bd. 4 fiaft. Badapait 1879. gr. 8.

47. Von der Societä adriatlea di Miania natarali in Triast: Bollatina, Toi.

V. Trieste 1880. 8.

48. Von der k. Akademie der Wissenschaften in Wien : Sitzungsberichte der

mathemat.-uaturwissenschaftl. Classe 1 8 78. I. Abtb. Nr. 5— 10; II. Abth.

Nr. 4—10; III. Abtb. Nr. 1-10. — 187 9. I. Abth. Nr. 1—10; IL Abth.

Kt. 1—10; ni. Abtb. Mr. 1-ia 1880. IL Abth. 1—8. UI. Ablb. 1—8
Wian. gr. 8. — Aniaigar dar Sitsnngan ate. 1879. Nr. 84 96; 1880
Kr. 1—4, 9—86. Wian. gr. 8.

Diqitized by Google



LXXVI Verzeichniss der eiagelaafeaea Weck«.

49. Von dar k. k. geologUohen Reiehiuftalt ia Wien: Jftkrbneli, 1879,

XXDL Bd. Kr. 8 n. 4; 1880. XXX. Pd. Nr. 1—3. VorkaadUagsa.
1879. Nr. 10—17; 188a Nr. 1—11. Wien. gr. 8.

50. Vom k. k. Thierarznci-Institat in Wien: Oesterreich. Vierteljahrs-
Schrift für wissenschaftliche Teterinürkoade. 1879. IV. Hell. 1880. I—
III. Heft. Wien. 8.

51. Von der k. k. geographischen Gesellschaft in Wien: Mittheilongen, der

neuen Folge. XII. (der ganzen Reihe XXII.) Bd. 18 79. Wien 1879. gr. 8.

52. Von der k. k. OeMlleehaft der Aente ia Wiea: Medieia. JahrbAekert
1879; III. a. IV. Heft; 188a I.—IH. Heft. Wiea 188a 8.

fiS. Von der anthropologischen Gesellschaft in Wien: Htttkeilaagaa, DL Bd.

1879. Nr. 7—12; X. Bd. 1880. Nr. 1—7. Wien. 8.

64. Von der Redaction der medicinisch -chirurgischen Rundschau in

Wien: XX. Jahrg. 1879, Debr. ; XXI. Jahrg.. 1880. Januar—Nvbr. Wien. 8.

£6. Von der Schweizerischen natnrforschenden Gesellschaft: Verhandlungen,
61. Jakretrereaaunlnag. 1878 ia Bern; 88. Jakretremmalaag 1879 ia St

Oallea. Bera a. St OnUea 1879. 8.

66. Von der natnrforeekeadea GetelUehaft in Bern: Hittheilangea« aaa dem

Jahre 18 78 (Nr. 937—961) und 18 79 (Nr. 962—978). Bern. 8.

47. Von der SociH^ de Phy<{i({ne et d'histoire natuxvUe ia Genf: Uömoires,
Tome .XXVI., seconde Partie. Gen^!ve 1878. 4.

dB. Von der naturforschenden Gesellsch. Graubiiudens in Uhar: Jahresbericht,

XXn. Yereinsjahr 1877—78. Chnr 1879. 8.

89. Yoa der 8o«iM6 TMdolse de« icieaees aatorelles an Lamaane: Balletia.

Vol. XVI. Nr. 88 (avee 18 Plaaekee). Lauanne 188a 8.

60. Von der Soci6t6 des sciences naturrllrs zn Nench&tel: Bulletin, T. XI.

troisieme r.ihier. N.'iichatel 1879. 8.— T.XIf. Premier Cahier. Nenchat. 1880. 8.

61. Von der Royal Society of London: Philosophical Transactions, Vol.

170 P. 1 u. II. London 1879/80. 4.; Vol. 171 P. I. London 18ÖÜ. 4. —
Proceediugs, VoL XXIX u. XXX. London 1880. 8. — The Royal Mciellf

Ist. December 1879. Loadoa. 4.

68. Vom OeaermI Board of Healtk ia Londoa: Eigkt naaul Report of the

Local-Govemement Board 1878—79. London 1879. 8.

63. Von „the chemical Society of London": Joaraal eto. 1879» Deeember
188 0. Januar-November. London. 8.

64. Von der Redaction des „British med loa 1 Jonrnel'* in London: 1879.

Nr. 989—991 ; 1 880. Nr. 992—1040. London. 4.

66. Yoa der Rednctioa de« „Loadoa aiedical Reeord*: YoL YQ. 1879.

Doeember. YoL Yltl. 188a Jaanar—Movomber.
66. Von der Royal mieroecopical Society ia Loadoa: Joaraal ete. YoL IL

Nr. 7. VoL III. Nr. 1—5. London, a
67. Von derSociete des sciences physiques et naturelles in Bordeaux: Mimoiro*!

Tome III. 3. Cahier; Tome IV. premier Cahier. Paris 1880. 8.

68. Von der k. Akademie der Wissenschaften zn Amsterdam: Verslagen ea

ModedeOlingen, Afdeeling Naturkunde, Tweede Heeks, Deel XIV Afflsterd.

1879. a — Afd. Letterk., Tv. Reeka, Deel YIU. AnsterdaM 1879. 8.
-

Jaarboek 1878. 8. — Proeoaaea-Yorbaal 1878/79. Analord. 8. —
SUgiao dato. AmitoM 1879. &
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69. Vom Bureau scientiöqne neerlaudais znHarlem: Archives n^erlandaises
des scienses exActes et naturelles. T. XIY. 3, 4, 5. T. XV. 1, 2. Harlem

1879/80. 8.

70. Tom physiologisdMii Labontexiiui der Hoehaeliale sn ütnelitsOndtrso«'
k i n g e n ete. üitgegeT«ii door F. C. Dondsn •& Tb. W. Engefanmii, dritt«

Serie. Y. Bd. 3. Heft. ütreeU 1880. 8.

71. Von der Akademie royale de Medicinc de Belgiqne: Ballet in, 1879,
Nr. 10 u. 11. — 1880, Nr. 19. Brnxelles. 8. - M^moirsB coaron-
n6s etc. T. V. 3—6. T. VI. 1, 2. Bruxelles 1880. 8.

72. Vom K. Istitato di stodi saperiori etc. in Florenz : £ c c h e r A., suIla teoria

fisica dell' elettrotono dei hervi. — H evcei F., ü Globo Celeste arabico

dtl Mcol« XI. — Tommati D., aaUa Ibraola di conatltiitBioiM dei compo-

aiti ferricL — Cavanaa 0., Aaoera snlla poUmela dai Batrasi annri.

Firenze 1879. gr. 8.

73. Vom R. Istituto lombardo di scicnzo e lettjere in Mailand: Rendioonti,
Serie II, Vol. XII. Milan.. 1879. gr. 8.

74. Von der Societä italiana di scienzc natarali in Mailaad: Atti, VoL XX.

1, 2. XXJ. 1, 2. XXII. 1, 2. Milano 1878/7P. gr. 8.

7ft. Yen Josmal: il nnovo Cimenio In Pisa: 1879, September—Deeember

1880. Jannar—Angnst. Pisa. 8.

76^ Teia Arebivio per le seienoe m^diebe in Turin: Tomo IV. Uwe. 1,

2, 3. Torino 1880. 8.

77. Vom R. Istituto di scieuze, lettere ed arti in Venedig: Atti, Serie quinta^

T.III. Disp.8— 10. Venezia 187r,,'77: T. IV. Disp. 1—9. Venezia 1877 78. 8.

78. Von der Sociedad espanola de ki^turia natural in Madrid: Anales, T. IX.

1 n. 2. Kadiid 1880. a
79. Ton der k. Akademie der Wissensebaften in Kopenbagen : 0 t e r s i g t orer

Feriiandlinger ete. 1879, Nr. 3; 1880 Nr. 1. Kopenbagen. 8.

30. Von der k. Frledrich-s-Universität in Chriatiania : Norge's officielle

Statistik, udpivt-n i Ciaret 1878. C. Nr. 4, 5 u. 5l>^. Cliristiania 1878. 4.

81. Vou tler mediciuischen Gesellsehaft in Christiania: Norsk Magazin, 3.

Serie. Bd. IX. 1879. Nr. 12; Bd. X. 188Ü. Nr. 1—11 mit Beilagehefk.

Christiania. 8.

82. Von der Geaellscbaft der Wissenscbaften in Cbristianfa: Forbandlingerr
1873,77,78,79. Obristiania 1877—80. 8. — Register, tfl Forbandlinger

1868^77. Cliristiania 1879. 8. — Fortegnelse over Separal-Aftryk of For^

handlinger. Christiania 1878. 8.

88. Von der Gothländischen Karls-Universität zu Lund : Acta, (Mathematik och

Natnrwetenskap.) T. XII. 1875—7r.; T. XIII. ls7r, w7 ; T. XIV. 1877—78.

Lnnd. 4. — Commentationea in memoriam solonniam saecalarinm etc.

Lnndae 1878. 4. — Lond's üniT« Bibtio^ AcoessionS'K atalog, 1878,

77, 78. 8.

84» Von der scbwedischen Gesellschaft der Aerste in Stockhobn: Hygiea^
41. Bd. 1879 Nr. 10—12; 42. Bd. 1880 Nr. 1—8. Stockh. 8.

dö. Vou der Redaction der Nordiskt medicinskt Arkivin Stockholm:

Bd. XI. 1 879 3. u. 4. Heft; Rd. XII. 1880 1. n. 2. Heft. Stockholm. 8.

86. Von der Gesellschaft der Aerzte in Upaala: Foerhaudliugar, XV. Bd.

• 1879—80 Hr. 8—8; XVI. Bd« 188V-31 Nr. 1. üpsala. &
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87. Von der naturforschen<ieii (iesellschaft in Dorjmt : .Sitzungsberichte,
y. Bd. 2. Heft. Dorpat. kl. 8. — Archiv tär dio Natarkaade Liv-, Eh^it-

niid KarUnds, L Serie. Bd. YIIL Heft 4. Dorp«t. gr. 8.

88. Von der flnnlftndiBcheii Gesellschaft der Aente in Helsingfors : Handlinger,
1879. XXI. Bd. Kr. 3 n. 4. 1880. XXII. Bd. Nr. 1—i. Helsingfors 8.

89. Von der finuländischen GeseUscbaft der Wissenschaften in Helsingfors:

Oefversigt af foerhanJIin^ar. XXI. 1878—71). 8. — Acta Tomas XL
Hels. 1880. 4. — HidraK' tili kännedom af Finlands Natur etc. :\2. Heft.

Hels. 1879. 8. — Observatioua meteorologiqaes, 1877, 1878. Hels. 1879. 80. 8.

90. Von der Society impöriale des Natnralistes in Uoskno: Bnlletin, 1879.

Nr. 2-4. 1880. Nr. 1. Uoicon. 8.

91. Von der kais. Akademie der Wissensolinften in St. Petersburg: Ballet in,

T. XXVI. Nr. 1, 2, 3. St. Petersb. 1880. Fol.

92. Vom kaistrl. botanischen Garten in St. Petersburg: Acta etc. T. VL Fase If.

St. IVtiTsb. 1880. gr. 8.

93. Von iler Society of natural History in Boston: Menioirs, Vol. III. Part I.

Nr. 1, 2, 3. Boston 1878 und 79. 4. — Proceedinga, Vol XIX. Part

3. 4; VoL XX. P. 1. 2, 8. Boston 1878. 79, 80. 8. — Occasional Papeis

Nr. Vn. (Crosby, Contribntions to the Oeology of Bastem Haasacknsetts)

Boston, 1880. 8.

94. Von der American Academy of arts and seiences in Boston: Proceedings,
New Series Vol. VI. 1878—79. Boston 1879. a VoL VIL 1879—80.

Part 1. Boston 1880. 8.

95. Vom Museum of comparative Zoölogy at Harvard College in Cambridge:

Memoirs Vol. VII. Nr. 1. Cambridge 1880. 4. — Bulletin, VoL V.

Nr. 16, 18. VoL VI. Nr. 1—7. VoL VU. Nr. 1. Cambridge 1879, 80. 8. -
Annnal Beport für 1878—79. 8.

96. Von der Sonth Carolina Medical Association in CLarleston: Traasaetions,
of the :JOt'i Annual. Session 1880. Charleston 1S80. 8."

97. Von der Akademy of naturial sciencea in Philadelphia: Proceedings,
1879. Philadelphia 1880. 8:

98. Von the Essex Institute in Salem: Bulletin, VoL X. 1878. Salem 1879. 8.

99. Von der Akademy of sclence in St. LonJs: Transaotions, Vol.IV. Nr. 1.

St. Lonis 1880. a
100. Vom Sargeon Genersl's Offlee in Washington: Tke medical and snrgical

History of the War of the Rebellion (1861—66). ZwreiTheile in 4 starken

(jross-(inartbänden. Washington 1875, 77, 79 4. — Index Oatalogueof
the Library of the Sorgeon Generals'« Office VoL I. Washington. 1880.

Lex. gr. 8.

101. Von der SmifhMn'iekon Stiftung in Wasbington: Contribatioas te

Knowledge. VoL XXIL Wasb. 188a 4. ^ Mtscellaaeoas Col*

lections, VoL XVL u. XVn. Wasb. 1880. 8. — Annnal Report fsr

1878. Wash. 1879. 8.

102. Von der American medical Association in Wasbington: Transactionsi

Vol. XXX. I'hilad. 1879. 8.

103. Vom Ubservatoire meteorologicjue in Mexico; Boletin etc., 18 79. T.

Nr, 124—167. - 188 0 T. V. Nr. 1—175 (fehlen Nr. 66 n. 81). Mexieo

Folio. — Analos del Ministerio de fomento ete. T.IIL Mexico liS^ ^
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104. Von der Sonth Änstralia Philosophical Society in A<li'laitle : T r a n sac t iont |

aod Proceedings aud Report for 187B;79. Adelaide 1Ö79. 8.

los. Ton dem xnagnet. o. meteorolog. ObaervatoriDin in Batavia: Beganwaftr-
emiagea in Kederlftodtdu-Indie. L Jaarg. 1879, door Dr. P. A. Bergnna,

Dirwtor. BateTi» 1880. 8.

1<KL Von der Niederländ. zoologischen GatdlMliaft ML Leiden: Tydechrift etc.

Deel IV. Leiden 1879. gr. 8.

107. Vom Vereine für Naturwissenschaft in Biannschweig: Jahresbericht för

das Geschäftsjahr 1H7'.» 80 Brauuschweig 1880. 8.

108. Vom natarwissenschaftlichen Vereine iu Osnabräck: Vierter Jahresbericht
Or die /alire 1876—80. 8.

109. Ton der Royal DabUa Society: Traasactione, ToL L 1—12. Vol. II.

I and 2. Dublin 1877—80. 4. — Proceedinge, Tel. L 1—8. Vol. II,

1—6. Dablia 1877*80. 8.

BeBWkoQg. Folgende Akadenien, Vereine, GeeeUeduifleii andBedactionen kaben

im abgdaafenen Oeeellsebaftiljalire nlekts eingeeandt: 1) Nator-

iDfaekende OeeeUecbaft in Altenbnrg. 8) natarforsekende Oe-

aellsckaft in Bamberg. H) botan. Verein in Berlin. 4) Verein

för Natnrkunde in Kassel. natarwissensehaftl. Gesellschaft in

Chemnitz. 0) Societe d'histoire naturelle in Colmar. 7) Ge-

sellschaft f. Natur- u. Heilkunde in Dresden. 8) natnrforschende

Gesellschaft in Görlitz. 9) Verein für natarwissensck. üntw-

kaltnng in Hambarg. 10) Wetteraner Geselltekaft für die ge-

•ammte Heilknnde in Hanan. 11) Natnrkiitor. Gesellschaft in

Hannover. 12) naturwissenschaftlicher Verein in Karlsruhe.

18) botan. Verein in Landshut. 14) naturforschende Gesellschaft

in Leipzig;. 1.5) naturwissenschaftlicher Verein in Lüneburg.
1<)) .^ocit tes des sciences medicales in Luxemburg. 17) Botan.

Verein in Luxemburg. 18) uaturwisscnsch. Verein in Magde-
burg. 19) Westft]. ProT.- Verein flir Wissenechait und Knnst in

Kft neter. 80) natarwissensck. Verein Pkilomatkia in Heisse.

81) natnrwisieasck. Verein Pollickia in Neustadt a/H. 28) natnr-

kiitorlicke Gesellschaft in NQrnberg. 23) natnrhistor. Verein in

Pas 8 an. 24) Verein für Natnrkunde in Stuttgart. 25) Verein

für Naturkunde in Wiesbaden, lit'i) natnrwissenschaftl. Verein in

Aussig. 27) Gewerbschule in B i es tri t z. 28) natnrhist. Landes-

moseam in Klagenfart. 29) Verein für Naturkunde in Press-
barg. 80) natarforsekende Geselliekaft in Basel 81) natar-

wissensck. OeeeUsckalt in St Gallen. 82} natarforsekende Ge-

sellsekaft in Z ü r i c h. 33) thc Linneao Society London. 34) tke

literary and Philosoph, soc. Manchester. 35) Soeiete des scienses

uatur. Cherbourg. 30) Zoolog, (iesellschaft in Amsterdam
37) Acad. royale des sciences Brüx eil es. 38) Soc. royale des

sciences Liege. 39) Conseil de salnbrite pnblitiuu Liege. 40) K.

Sckwed. Akad. d. WiMoneok. in Stoekkolm. 41) natarforsekende
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GeieltediAft in Odeitm. iS) Academy of scienses in Chicago.
48) Agriciltore Soeiety ia Oolnabttt.' 44) Acaderny of «ito §aA

uamoBB in Ktw-H«Tes. 4&) Society of aatax»! teioBca ii

Kow-Port. 46) Dapurtemoiit of Agricaltim WathingtOB.

II. Als Geschenke.

1) Ton don Hemn Yorfftssern. 2) Von den Mitgliedern der Gesellschaft: Paul

Kiemeyer in Berlin; Endret, Flesch, v. Einecker, Wiilieenai
nnd Bosentlinl daUer.

1. Achter mann (^tto, (I.-D.) Beiträge z. Pathologio «l. t'terns. Wzbg. 1879. 8,

2. Altherr Aug., (I.-D.) ein Fall von Tnraor cerebri etc. Wrirzb. 1H79. 8.

3. AltTnter Panl, die Morphiam- Einspritzangen, deren Wesen etc. Sicherer

Fflhrer Ar Aerste nnd Laien. (2. Anfl.) Anerbach 1679. &
4b Baner Jeeeph, (L-B.) die spinale Kinderlihmnnr Wftnlrarg 1879. 8.

5. Baomg&rtner R. H., Handbuch der specieUen Krankheits- and Heilnngs-

lehre. 2 Bde. Stuttgart n. Leipzig 1835. 8.

6. Bau muller HRrnh.. (I.-D.) ftber die letzten Verftndemncen des Heckerschea

Knorpels. Leipzig 187;». 8.

7. XIII. ßericht über die Thätigkeit der chemischen Oeseilscbaft zu Würz-

bnrg. Sommenemeater 1880. Wflrsbg. 1880. gr. 8.

8. Bertram Bob., (I.-B.) Beittige aur pathologiBeben Histologie seenndirer

Cerdttonie der weiblioben SeaEnalmrgane. Wfirsbg. 1879. 8.

9. Boletin de la Academia nacional de eieneias de la Bcpablica Argcntlna.

T. III. KntTPga I. Cördoba 1879. 8.

10. Dan zig in naturwiH-seiischaftl. und niedicini.scher Beziehung. Gewidmet der

53. Naturforscherversammlung. Danzig 1880. kl. 8.

11. Deipser Anton Friedrich, (I.*D.) über die Anwendong der Utemssende.

Eisfeld, 1879. 8.

18. Ben gier P., Bericht Aber die Yerwaltnng der Bades Beinen in den drei

Jahren 1877 bis einschliesslich 1879. Zweite Folge. 8.

13. „ „ . der achte Schlesische Bädertag (r>,Dez. 1879). Reinerz 1880. 8.

14. Dornhöfer Friedrich, (T.-D.) über die Addison'sche Krankheit. Wzb. 1870. 8.

16. Eiselen Ernst. (I.-T).) über einen Fall von symptomatischer Epilepsie in

Folge eines grossen Osteoms des Stirnbeins. Frankf. a/H. 1879. 8.

16. Eklittd Frederik, Bidrag tiU ntredning af firagan on dei Kronpdsa pneB>

moniens verkliga orsaker ocbprofylaz. Stockholm 1880. 8.
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Zor k«ootui88 des Biuk» der Lyyge des Meoseheo.

Von

A KÖLLIKEK.
(HU Tafel I-IV.)

Durch die balmbrecbenden Untersuclmiigen von Eberth und
seines Schülers Elem aus dem Anfange der GQger Jahre wurde der

Bau der feinsten Luftwege der Wirbelthiere in einer solchen Weise
aufgebellt, dass zu erwarten gewesen wäre, es wurde nun der

langjährige Streit über die Auskleidung der Alveolen endlich

veistnmmen. Bern war aber nicht so, denn wenn auch Ck, Schmidtj

F, E, SckuUCi Colberg, Krause und KüUner mehr weniger bestimmt

an Elenz sich anschlössen, so wurden doch auch abweichende An-
sichten laut. Allerdings handelte es sich nun nicht mehr um die

Frage, ob die Alveolen überhaupt ein Epithel besitzen oder nicht,

welche schon durch die ITntersuchaiigen von Eberth^ IlerU und
/. Arnold als erledigt angesehen werden musste, als vielmehr

darum, ob das Alveolenepithel im Sinne von Elenz ein nngleich-

mässiges sei. oder aus ganz gleichartigen PHasterzellen bestehe,

tur welche Ansicht besonders ( '/ir:nns~rt'irsl i/ nnd J^di/fr sich aus-

sprachen. Ausserdem kamen auch beson<l»'rs die Verliä'ltnisse der

menschlichen Lunge in Hctracht, wtdcli»' nur Ilniivr, F. J\. SrhuUe

uml Kiitfucr in den Kreis der Untersuidiung gezogen liutten, nnd

<lit* nocli von Niemand in ganz frischem Zustande mit Erfolg

untersucht worden war. Bei diesem Stand»- <ler Dinge musste eine

Untersuchung der menschlichen Lunge vtirAUeni als wiinschcns-

werth ersclieinen und zögerte ich dalier nicht, eine im Laufe de.s

Winters 1879/SO in Würzburg sich darbietende (Tclegenheit. die

Lunge eine.^ Hingerichteten. Namens Holleber, zu erhalten, zu
Verb. d. pbji.-ned. Ues. N. F. fid. XVI. (1) 1
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2 KÖLLIKER: Zar Keantois« des Bmaes der Lange des Uensclien.

einer p:«>iiam'n'ii Priifun<r des foineren Baues der letzten Lut't-

\vei;<» zu verwerthell, von deren Ergebnissen bereits zwei kurze

MittheiliiDgen Kenntniss gegeben haben.

Annierkunp: Die Lungen des am 18. Di'zemht-r 1^19 hiu};«'richtetea,

2:{ .fahro alten IIoUcIht von ThünRiTsheini wurden eine hallte ."Stund«' nach dem

Tüdf mit <in-r ll'dlt'usteinlosnnp von ().05''/o dnreh di<' Hrnucliiiu fiuf^espritzt

und uachlu r tu einer Liisnug deääelben Salzen vuu 0,ö(^',0 der Einwirkung des Lichtes

ausgesetzt Hierbei ergab sich eine WIrkang des Silbers nur auf das Plearaendotkel

und die oberflftchlicbsten Alveolen. Als die in Spiritus aufbewahrten Lungen

anderthalb Monate später nach verschiedenen Richtungen eingeschnitten nnd wie-

dernm dem Lichte ausgesetzt wurden, iT^al> sich fast überall im lauern eine aas-

se/.fithnt'tf Wirkunp des Silbers, die lYfjlieli iinnier nnr in ir»-rinfre Tiefen drans-

nb. r an jt-di^r neuen Sehnitttlaohf neu sii Ii finstdlte. Stt >:flanj: es, hinrficbendes

Material sowohl für die Uutorsuchung der Alveuleu nU auch der Alveolengauge

nnd feinsten Bronchiolen zu gewinnen.

In der hier folgenden ausführlichen Schilderung bespreche

ich zuerst die grösseren Bronchien und dann die feinsten Endig-

ungen der Luftwege.

a. Grdssere Bronchien.

In Betreti' der Fasrihaut und der I\ n o i" p e 1 p 1 ä 1 1 r ht-

n

(lerselbf'ii habe ich im (T^'^msatze zu Ftdulrnhiinst r (1. i. < . ». <h'r

angibt, dass Knorpel noch an Broncliiolcn \on 0.4 mm vrirkomiiit n.

nur das ai)znnierk«Mi, dass die Untersuehung von Sclinittserien der

erhärteten Lungen des Holb'lier ergeben hat, dass Bronchiolen

über 1 mm in der Regel noch Knorpel besitzen, solche unter

dieser Giös^f aber derselben entbehren. An Bronchien unter

0,85 mm habe icli in keinem Falle Knorpelstückchen gesehen.

Von der M u s k e 1 h a u t betone ich in erster Linie noch

mehr als Fr. E. SrhuUe^ dass diesellie keine zusammenhäni^enJe

Lage bildet, \iielmehr ans aufeinander folgenden Bündeln besteht,

die durch ein an elastischen Fasern reiches Bindegewebe von

einander gesondert sind. Biese Bündel, deren Dicke je nach der

Weite der Bronchien verschieden ist (an einem Bronchiolus von

0,34mm 16—21 |i; an einem solchen von 0,65mm 64—85—114 |i;

an einem Hauptaste des Bronchus dezter an der Lnngenwnrzel

190—340 |a), hängen nun allerdings, wie Fr, E. Schtdjge richtig

angibt, durch zahlreiche unter spitzen Winkeln abgehende Ana-

S) Sitzungsberichte der Würzburger phy8.-nied. Gesellsch. vom 17. Janasr

•nd 21. Februar 1880.

Digitized by Google



KOLLIKER: Zur Kenntniss des Baaes der Lange des Ifeasehen. 3

<tomoson zusammen, nichts desto weniger kann von einer zusammen-
hängenden Mnskelhaut keine Kede sein. Aach die Qnermuskeln
der Luftrölire bestehen, wie bereits Verson meldet {Strieket^s Sam-
melwerk Bd. 1 S. 462), ans nnterbrochenen Bündeln* Ausserdem
sei erwäb.nt, dass die einzelnen Maskelbandel in aUen nur etwas

grSsseren Bronchien nicht bloss aas Maskelzellen bestehen, son-

dern auch Bindegewebe und elastische Fasern führen nnd wie

aas kleineren Bändelchen zusammengesetzt erscheinen.

Das Flimmerepithel der Bronchien, das 'ich schon vor

•Jahren als geschichtetes bezeichnete, ist immer noch Gegenstand

•der Controverse. Während Krause (Mikr. Anat. Fig. 13) and
Tolät (Gewebelehre Fig. 7) meiner Auffassung folgen, zeichnet

Fr. E. Schulze dasselbe als aus einer einzig(Mi Seliielit von

Flimmerzt'llen und Becherzellen bestehend (Artikel Lungen in

Stricker Fig. 72S) und lienierkt in Betrete andtTweitigcr Kh'iiu'iite

nur. dass zwischen den liäufig vcrsriiinälertt'n (»der ausi;c!»uclit»'tt'U

untj'rn Fnd»'n dor ( 'vlind<'rztdl**n hie und da uiireirrlniässic: rund-

li<'he udt*r uncliarakteristisch get"(»rnite. sc]Hdnl)ar nienibranlosc,

also walirscludnlich iunfj;e . zum Nacdiriicken ])t*stininite zcllige

Elenit'iitt' sich finden. Xocli weiter g^^ht ll<nl<\ der die Existei;z

gescliicht<'ter Cylinder- (<»dt'r Flimmer- »Hpithrlim. wie sie viel-

fach namentlich aus der Trachea b^-srhrit hrn werden, bezweifelt

i SplanchnoIogie 2. AuH. 1S73 S. 4'.>l und wnilli irlurt der Meinung
i.st, dass die Annahme derselben auf einer optischen Täuschung
beruhe, indem Dickendurchschnitte von einer gewis.sen Mächtig-

keit, wenn sie sich mit (b r f reien Fläche schräg legen, die Kerne
nt'ben einander, liegender Zellen in über einander geordneten

^ihen zeigen. Doch läugnet auch Ilenle nicht, das.s hier nnd
da unterhalb der cylindrischcn Zellen eine kugelige Zelle sich

finde und das spitze Ende der Cylinder aufs neue in eine Zelle

anschwellen könne. Auch sah Heule auf kranken Schleimhäuten

unter den gelockerten Zellen des Flimmerepithels neue Lagen
kugeliger Zi'llen sich entwickeln, die zum Ersätze bestimmt sein

mochten. In der R^el aber und im gesunden Zustande stehen

die spitzen Enden der Epithelcylinder unmittelbar auf der näch>

sten Schichte der Schleimhaut und ist der Raum zwischen den-

selben nur von einer klaren homogenen Substanz ausgefüllt.

,

Von den neuesten Autoren gibt Drasch zwar HetUe insofern

Becht, als er die Flimmercylinder bis zur Mucosa propria herab-

reichen lässt) doch findet er ausser denselben noch typisch andere

*

Digitized by Google



4 £ÖLLI££R: Zor Kenntnitis die» Bmes der Lunge des Menschen. (4)

Zellent'ormcii. von deuen jedoch die Beelifrzellt n nicht als selbst-

stäiidige Bildungen, .sondern nur als Uebergänge zu den Flininier-

zellen angesehen werden (Wiener Sitzungsher. Bd. 8(). Is79).

C. Frankenhäuser (Bau der Traeheo-bronchialsc hleinihnnt. l'etera-

burg 1879. Fig. IV. XL Xn,XlV, XYl) nennt das Epithel zwei-

schichtigi besehreibt jedoeli ausser den Bedierzellen drei Zellen-

formen und bei ])nJlcnws1qf wird das.selbe als dreischichtig be-

zeiclinet (zur Histologie der Traoheo-bronchialsehleimhaut, ZUrich

1875), doch erwähnt keiner dieser letzten Autoren das Herab>

ragen der Flimraerzellen bis zur Mncosa.

Bei dieser Verschiedenheit der Ansichten war es mir sehr

erwünscht, ein untadeliges Flimmerepithel der Luftwege des

Menschen zur Verfügung zu haben und herichte ich über das-

selbe folgendes.

In allen grösseren Luftwegen ist das Epithel in sofern ge-

schichtet, als dasselbe aus mehrfachen Zellenlagen besteht, von

denen nicht alle die ganze Dicke des I ^pithels durchlaufen. Und
zwar gilt dies ohne Ausname von den unmittelbar auf der Mn-

cosa aufsitzenden tiefsten Elementen, den sogenannten Basal-
zellen. Die zweite Lage oder die Ersatzzellen erreichen

meistens die Mncosa und können auch bis an die freie Flüche

des Epithels herangehen, doch ist das Gegentheil die Regel, wie

vor allem auch Flächenbilder beweisen. Die dritte Art von Zellen

endlicli, die icdi Haupt Zeilen nenne, bildet die innerste Lage

und reiclit sielierlicli in der grossen Mehrzahl der Fälle auch bis

zur Mucosa herab. Dieselbe besteht aus den Flimmer- und

aus den B e c h e r z e 1 1 e n.

Die Basalzellen, deren mannigfache F(»rnien Drasch von

Thieren sehr gut s< liildert, sind heim Meii-dicn meistens kegel-

förmig, ohne «lass die Gestalten von AValzcu. »Spindeln. Keulen

und Kugeln ausgeschlossen wären. \\'as diese Elemente neben

ihrer geringen Grösse vor Allem auszeichnet, ist wie bekannt

eine eigenthüniliche Beschatfenheit ihrer Basalfiäche, die inSeiten-

und Flächenansichten wie gezähntdt erscheint, welches Aussehen

von kleinen Fortsätzen, Leisten und Unebenheiten herrührt, durch

welche diese Zellen nicht nur untereinander, sondern auch mit

der Oberfläche der Mncosa sich verbinden.

Ebenso mannigfach gestaltet wie die eben beschriebenen

tiefsten Zellen sind auch die Ersatzzellen der mittleren Lage.

Beim Menschen erscheinen dieselben in der einen Ansicht schmal
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KOLLIKER : Zur Seantnias des Baaes der Lange des Ueaschea. 5

u!i"l meist spindeltTu-mig , in der andern bivit und rei hteckig,

k«'^«*!- oder birnf(»rmii2: und zugleicli mit iiiiinnigfuclien , vom
Drucke der beuaehbarten Elemente herrührenden Einbuchtungen.

\'iele dieser Zellen reichen mit dem einen Ende bis an die Mncosa
propria und verbinden sich mit ihr und den Nachbarzellen durch

kleine Zähnelungen. Da.s andere Ende dagegen geht wohl meist

nicht bis zur innerii Oberfläche des Epitliels, sondern end* t in

grosserer oder geringerer Entferniing von demselben zugespitzt

oder mit einer kleinen Endplatte oder Endfläche.

In Betreff der iTlimmerzellen weiss Ich vom Men sehen
nichts besondeies mitzutheJlen mit Ausname dessen, dass ihr

nnteres schmales, einfaches oder ^ci theiltes, niciit selten fein ge-

zahneltes Ende wohl ausnamslos dieMucosa erreicht, und dass ihre

freie Endfläche einen deutlichen Basalsaum besitzt, dagegen habe

ich über die beim JCenschen ebenso wie bei Thieren noch wenig
gewürdigten Becherzellen manches anzumerken, vorAllem dass

ich dieselhen als besondere Absonderungszellen ansehe, wenn sie

auch zu den neben ihnen vorkommenden Epithelzellen in einer

^wissen genetischen Beziehung stehen. Die Becherzellen gleichen

den Flimmerzellen insofern, als sie ebenfalls ausnamslos mit

-einem verschmälerten Eortsaize die Mucosa erreichen, dagegen

weichen sie in der Form dadurch ab, dass sie meist schlauch-

iormig und am tiefen Ende dicht über dem Fortsatze verbreitert

sind, 80 dass sie oft ausgezeichnet die Gestalt von Keulen haben,

die am breiten Ende zart gestielt erscheinen. Bezüglich auf den

Inhalt so sind Becherzellen aus Miiller'scher Flüssigkeit fein-

körnig aber blass, wogegen die mit Höllensteinlösung behandelten,

wenn da.s H :*agens nur niäßsig eingewirkt hat, einen ganz klaren

Inhalt fiihi-en und aus dem gebräunten Epithel wie helle Perlen

hervorleuchten. Bei stärkerer Einwirkung des Silbersalzes bräunen

sich auch die Becherzellen, jedoch nie so stark, wie die andern

Elemente. Isolirt man Becherzellen von schwach versilberten, in

Alkohol aufbewahrten Präparaten in Miiller'scher Flüssigkeit,

so siefit man an der Mehrzahl derselben im Grunde der Er-

weiterung einen Kern, doch ist derselbe nicht selten blass, klein

und undeutlich und macht oft den Eintli'uck wie wenn er in

Auflösung begriffen wäre. Um den Kern herum findet sich, wenn
•er deutlich ist, etwas feinkörnige Masse.

Gegen die Oberfläche des Epithel^ verschmälem sich alle

ifiecherzellen und munden mit einer rundlichen Oeffnung frei

Digitized by Google



Q KuLLIKEiv: Zur Kenutoiss des Baues der Lunge das Meuschen.

zwischen den Flimmerzellen aus. Von der Anwesenheit einer*

solchen Oeffnnng überzeugt man sich bestimmt an isolirten

Becherzellen, indem an diesen jede schärfere Begrenzung der

KiulHiiclie fehlt, wälirentl die Seitenflächen durch eine dunkle

Linie bezeidmet werden und da wo dieselben aufhitren. eine kreis-

förmige liinie als J^egren/.ung ersclieint. Von der Fliiehe geben

die Berlu'rzelb'ii von versilberten Stücken sehr eigenthiimliche

}>iider (Fig. 1); über jt^ler lieelierzelle nämlich erscheint ein

heller, rundlicher odei- länglic h runder Fleck, der den Eindruck

einer ( )ett'nung macht und um diese herum stehen die polygonalen

Kndriäclien der Flimmerzellen, an denen eine feine Punktirung

die A\'iniperhaare andeutet. Eine Punktirung erkennt man auch

nicht selten an den Uäudern der Mündungen der Becherzellen,

von welcher schwer zu sagen ist. ob sie von den zun;i(h>t

stehenden Wimpern der Flinimerzellen herrührt oder von den

Kändern der Becherzellen abhängig ist.

Die Grösse und die Menge der Becherzellen ist manchen*

Wechseln unterworfen. Die Luftröhre und alle grr)sseren Bron-

chien bis zu solchen von 0,5—0.4 mm zeigen Becherzellen, doch

finden sich dieselben in sehr wechselnder ]\renge, bald so zahl-

reich, dass sie nur durch schmale Zwischenräume getrennt sind

(Fig. 2), so dass Gruppen von 2, 3 und 4 Becherzellen entstehen,

die z. Th. mit ebenen Flächen sich berühren (s. Auak Drasch 1. c.

S. 38); andere male wieder ist jede Zelle deutlich von der andern

durch einreihige oder mehrreihige Züge von Flimmerzellen ge-

schieden (Fig. 3). Im Allgemeinen schien mir die Luftröhre

weniger Becherzellen zu enthalten als die Bronchien und in diesen

waren vor Allem die Furchen zwischen den Längsfalten Trager

dieser Organe. Auch die Grösse der betreffenden Zellen ist

sehr verschieden. In der Luftröhre betrug die Mündung der

Becherzellen 2,0—3,8—5,0 |i und die Endflachen der FlimmerzeUen-

6,0—7,6 fi. Dagegen mass der mittlere bauchige Theil der ersteren

Elemente 7,6—15,2 ii, im Mittel 11,4 (i. In den Bronchien erhielt ich

folgende Zahlen. Mündungen der Becherzellen 7,0—11,0—14,0 {i.

Breite der Becherzellen in der Tiefe 7,6—15,2^, Endflächen der

Flimmerzellen 5,7—8.0 u.

I>ie Bedeutung und Entwicklung der Becherzellen

anlangend, so seheint mir in ersterer Beziehung kein Grund vor-

zuliegen gegen die Annahme, dass dieselben in den Lungen ebenso

wie auf andern Schleimhäuten absondernde Zellen seien; was da>
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KÖLLIKER: Zar Kenntnisii des Baues der Lange des Measchen. 7

piff^pii ihre irfsaniinte Entwicklung anlangt, .su ist e.s schwer,

etwas P>f-t inuntes liVtcr dieselbe auszusagen. Dii' erste Ent-

stehung der Beeherzellen wird, wie mir s(>heint. ;ini naturge-

inässp.ston auf die Ersatzztdleii zurückgeführt in dei- Weise, dass

man annimmt, dass ein Theil dieser zu Elimmerzelien. ein anderer,

an Zahl geringerer Theil zu Becherzcdlen siidi gestaltet. Doch

ist vorläutig auch die Möglichkeit nicht au.^gesehlossen. dass auch

Flimmerzellen, nachdem sie die ^^'inlpen. verloren, zu Becherzellen

sicli umwandeln, wie dies Kuaujl' schon vor dahn'ii angenommen
hat (Virchow's Arch. Bd. 39, 18Ü7 S. 447 tf.), und habe ich in

der That in einzelnen F;i11' n ;in Elementen, die ie!i für nichts

anderes als sich entwickelnde Becherzellen halten konnte, am
freien Ende Anhänge gesehen, die Keste von Wimpern zu sein

schienen.

Erscheint in dieser Weise eine Beziehung der Flimmerzellen

ZQ den Becherzellen nicht als anmöglich, so muss ich doch anf

der andern Seite gegen eine Umwandlung der Becherzellen in

Flimmerzellen mich aussprechen, wie sie Drasch annimmt, indem

vorläufig keine Thatsache dafür spricht, dass offene ahsondernde

Becherzellen wieder gewöhnliches Protoplasma und einen Basal-

saum entwickeln, was immer erst zu geschehen hatte, bevor

Wimpern entstehen könnten. Doch will ich auch diese Frage

noch nicht als ganz erledigt ansehen, bis und solange die end*

liehen Schicksale der Becherzellen nicht vollkommen autgeklärt

sind. Denn wenn es auch wahrscheinlich ist, dass diese Elemente,

nachdem sie eine Zeit lang Schleim abgesondert haben, ausge-

Stessen werden oder vergehen, wofür namentlich auch das Un-

deutliehwerden des Kernes in vielen derselhen spricht, so ist es

doch auf der andern Seite auch gedenkltiir. dass dicselhen. wie

nach den Untersuchungen von 7V/. Sföhr die Zellen des Magen-

epithels ( W'lirzh. Verhandl. Bd XV). einen Zustand der Ruhe und

einen Zustand der Thätigkeit hahen. wie man diess nennen kann.

Im letzteren würden dieselhen Schleim ahgehen, im erstereu

wieder Protoplasma hilden und aus <liesem Sclileini erzeugen.

Die Entstehung der Elimmerzelien anlangend, so

ist wohl unzweifelhaft, dass dieselhen aus den Ersatzzellen und

diese aus den Basalzellen hervorgehen und kommt nur in Erage,

wie im Ealle eines Wiederersatzes verlorener Wimperzellen die

Kegeneration sich macht. Für die geschichteten Plattenepithelien

hat bekanntlich seit den Untersuchungen von LoU (fi.ollett'8
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8 KOLLIKER: Zar Kenntnis« des Baues der Longe des Measchen.

UnttTsuchuiif^en. 3. Ht-tt 1873 .S. 2()l> u. ff.) hi-i manchen Forschorn

die Annalmic Gcltunfz; i::ctuii(lcn. dass die Kegeneration derselben

ohne wirkliche Zcllentheiluiif]; von den tiefsten Kh-nienten, den

sogenannten Kudinientzellen . ausgehe (s. auch IT. Krause Mikr.

Anat. S. 25 Fig. 9) und Drasch hat den Versuch gemacht, diese

Ticlire auch auf die geschichteten Flimmerepithelien auszudehnen.

Hierbei nimmt er an, dass die Stiele der firsatzzellen sieb ab-

lösen und so zu Zellenrudimenten werden, in welchen dann nach-

träglich ein Kern enfstt lie. worauf diese Gebilde heranwachsend

zu ächten Basalzellen und dann wieder zu Ersatz- und Flimmer-
zellen sich ausbilden. Meine eigenen Erfahrungen am Menseben
sind in vollem Widerspruche mit diesen Angaben und ist es mir

bis anbin nie gelangen, unter den gut isolirten Elementen der

Flimmerepithelien der Luftwege kernlose, Zellenrndimenten ver-

gleichbare Gebilde wahrzunehmen. Dagegen habe ich in einer

gewissen Zahl von Fällen, aber allerdings nicht häufig, Basal-

zellen mit zwei Kernen gefanden, was auch Drasch einige Haie

gesehen hat, und scheint mir daher die Annahme von einer Ent-

stehung von Zellen der Flimmerepithelien aus kernlosen Zellen-

rudimenten auf sehr schwachen Fiüssen zu stehen. Noch be-

stimmter und ganz allgemein hat sich in neuester Zeit Flemmiiiff

gegen diese Lehre ausgesprochen (Arch. f. mikr. Anat. Bd. XViÜ.
Heft 3).

Die Schleimhaut der Bronchien verdient nach meh-

reren Seiten Berüoksiehtigung. In erster Linie erwähne ich da«

Vorkommen von L y ni j» Ii k ö r p c. r c h e n ähnlichen Zellen in

derselben oder, wie man sirh aus/.udiiicken beliebt bat. ron

adenoidem G e w e b e. Naclulem bereits eine Reihe von Autoren

auf das Vorkomnien von solclicn Zellen im Gewebe der Lungen

aufmerksam gemacht hatten, wurde dasselbe vor Allem von

l l ankt'uhtiHs, r <]. s. c. ) und J. Arnold (l'eber das Vorkoninien

lyniphatisclieii (lewebes in der Lunge, Virch. Arch. Bd. SO, 1'^'^))

genauer untersucht. Anmhl findet beim ^^enschen subpleurale,

pcrivasculäre und peribi oiuhiale Anhäufungen „lymphatischen**

Gewebes, vermisst dasselbe dagegen in der Bronchialwand, wo-

gegen Frankenhäuser, der nur die Luftwege untersuchte, nicht nur

in der Mucosa der Trachea (S. 27), sondern auch in den Häuten

der Bronchien, theils innen an den Knorpeln, theils in den ober-

flächlichsten Lagen der Mucosa zahlreiche lymphoide Zeilen

fand (S. 33).
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Meine Erfahrimt^on an den Lungen des Holleber gehen da-

hin, dass einmal in der Wand der Bronrhien selbst gri>ssere An-
sammlungen von Lymphkörperehen ähnliehen Zellen vorkommen,
die, wenn auch nieht sciiart' begrenzt, docli durch die Menge der

Zellen an Lympht'ollikel erinnern. Solche Bildungen bis zu 0,42 mm
Breite und 0,22 mm Dicke fand ich an Bronchien bis zu 2— 3 mm
Durchmesser herab zwischen den Knorpeln und der Muskellage

so gelagert, dass dieselben besonders die (hegenden je zwischen

zwei Knorpeln einnahmen. Kleinere knorpelhaltige BroncUen
zeigten nur noch kleine Häufchen lymphoider Zellen an der an-

gegebenen Stelle und an knorpellosen Bronchien fehlten solche

Bildungen ganz und gar. Hier schalte ich gelegentlich ein, dass

Dr. PA. Stöhr und ich von den Bronchien des Hundes und Kanin-

chens follikelahnliche Bildungen von 0,1—0,3 mm Grösse, die vor

allem nach aussen von der Muscularis ihre Lage haben, aber

auch z. Th. in die Mucosa hineinragen, schon seit einigen Jahren

kennen, wie solche auch bei Arnold und Frankenhäuser beschrieben

sich finden. In derHucosa selbst vermisse ich beim Menschen

in meinem Falle jede stärkere Ansammlung von lymphoiden

Zellen. Möglich ist es dagegen, dass solche Elemente vereinzelt

in der Schleimhaut vorkommen, doch erlaubten meine Präparate

nach dieser Richtung keine bestimmte Entscheidung. (Man vergl.

Verson [Wiener Sitzungsber. Bd. 57, 1HI)8 und in Stricker''3 Sam-

melwerk Art. Trachea 1871 J und 7^//io«vn7. // 1 1. s. r. |. die beide runde

Zellen aus der Mucosa der Luftwege be.sclirt'iljeu.

)

Das VürkoiiiiiH'U von Anhäufungen lyniplioidtM- Ztdlen im

übriLjeu Lungeiin;ewt'l)e anlangend, so war die wenig piginentirte

Lunge des HollehiT ein günstiges Object zur Untersucbnng der-

selben. Dieselbe enthielt viel»' „LynijjlikiHitehen" ähnliehe Bild-

ungen theils pignientirt, tlifils niiiJijt'iarbt und kann irli in iietrelf

des Sitzes dej'selben im Allgenifinen die Angal»en.Ir«o/r/"s bestätigen

mit der Einschränkung jedoch, dass ihr Hauptsitz die stärkeren

Züge interlobulären Bindegewebes im Innern der Lunge waren. —
In keiner Ansammlung lymphoider Zellen in den Lungen habe

ich bis anhin das ächte Ketieulnm der wahren adenoiden Sub-

stanz gesehen und was die Beziehungen der Lyniphgefässe zu

diesen Stellen und die physiologische Bedeutung der letzteren be-

trifft, so bin ich bereit, Klein (The Anatomy of the lymphatic

System. The lung. London 1876) und Arnold, die annehmen, dass

die von den Bronchien kommenden Lymphgefasse diese Stellen
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10 KÖLLIKKR : Zur KeuiitnibS des Baues der Longe des 31eusuhen.

durchziehen und körperliche, von ihnen autgenoinuK ue Theilolien

zuerst in denselben ablagern, zu folgen, ohne jedoch eigene Er-

fahrungen nach dieser »Seite vorbringen zu kfinnen.

Die oberHäthlichstc Lage der Mucosa winl je nach dfi'

Stärke d< i' }^>ron< lii<'n in gri'isserer oder gt*ring<'r»'r ^^äehtigk^dt

von eint'in ln-llcn Saum»' gfbildet. \V(d(die sogenannte liasalmmi-

bran jedorh nielit als besond«*! »' ^leinliran darstellbar ist, sondern

nitdits als dtii innersten. <b*r elastisrhen Fasern entbebrtMiden

Theil der Mneosa darstellt. Kinc hie und da (b-utliche senkrechte

Streifung dieser Lage setze ich auf Kechnung von Bindegewebs-

übrillen, die aus der Mueosa. wo sie die Blutgefässe begleiten,

in sie eintreteiii welchem Gewebe auch einzelne Kerne (Zellen)

angehören mögen, die man manchmal in die.ser Lage findet. Ein

subepitheliales Endothel, wie es /^//fnv ( An h. d. phy^siol.

1874 pg. 19) zuerst und nach ihm au( h Frankeiihäuser bei meh«

reren Säugern beschreiben, konnte ich ebensowenig wie Tonrneux

und Ifrrman (Journal de 1 anatomie 1876 pg. 199, 386) in meinem
Falle finden und glaube ich. wenigstens was die kleinsten respira-

torischen Bronchien und die Alveolengänge anlangt, auf meine

negativen Ergebnisse Gewicht legen zu dürfen, da an denselben

das Epithel sehr gut versilbert war und ein Endothel unter den

dünnen grossen Zellenplatten zum Vorschein hätte kommen mfissen,

wenn es da wäre. In den grösseren Bronchien dagegen hatte

das Silber in der Regel nicht durch die ganze Dicke des Epithels

hindurch gewirkt und lege ich bei diesen auf das Nichtauffinden

des fraglichen Endothels kein grösseres Gewicht.

Die DrUsen der Bronchialschleimhaut zeigten im Allge-

meinen dieselbe Verbreitung, wie die Knorpel und stimmen auch

in dieser Beziehung meine Erfahrungen üher die Lnnge des Hol-

leber nicht mit denen Frankenhättser^a überein. J )agcgen kann ich

in Betreffs dessen, was dieser Autor mit Sfirda (l>or})ater med.

Zeitschr. Bd. I pg. 363) über die Form der Drüsen aussagt, mich

im Wesentlichen einverstanden erklären, incieni auch ich jetzt

finde, dass viele Theile derselben s c h 1 a u c h f ö r m i g sind, so dass

man diesf Organe auch als tubnlös bezeichnen kiinnt?. Ininier-

hin kann hervorgehoben werden, dass die Bronrhialdrüsen <loch von

den typisch, n tubulösen Drüsen dadurch abweichen, dass ihre

sehlauchfürinigen Tucile sehr st-ark gewunden und geknickt ver-

laufen und häutig mit zahlreichen rundlichen Ausbuchtungen be-

setzt sind. Demzufolge betrachtet mau wohl am besten diese
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und andere klein»' traubentormige J Grüsen, bei dHiien iilmliilies

sich findet, als eine Zwischeutbriu zwischen der einen und der

andern Driisenart.

Die Aust'ührungsgünge der Bronehiahhiisen z«'i;j;en liäufig.

wie Frnnkenhf'htsrr mit Recht angibt, ampullenähnliehe Erweitt r-

ungen bis zn 0.14 mni Durchmesser, die ohne Ansnalim»* flim-

merndea Epithel enthalten, wälirend in den gewJdiulichen i )rü8en-

austuhrnngsgangen und in •b n I>rü<'-u selbst das Epithel aas

längeren oder niedrigeren Cylindern besteht. Von Hall)monden,

wie sie J'rawAew/iäff.Nrr beschreibt, sali ich in meinem Falle nichts,

doch war das Epithel nicht so gut erhalten, dass eine bestimmte

Entscheidung möglich gewesen wäre. Alle Drüsenkanale zeigen

eine kernhaltige Umhüllnngsmembran , wahrscheinlich von dem-

selben Bane, wie ich denselben vor Jahren bei den Speicheldrüsen

beschrieb (Gewebel. 5. Aufl. S. 357j.

b. Kleingte BroBcfalea, reBpiratorisehe BroBCbioleo, Alveolar-

gftnge und Lnngenbllschen.

Bis zumDurchniesscr von 0.4—0.5 mm zeigen die Bronchien

das im vorigen gescliilderte Verhalten mit der Beschränkung,

dass, wie wir sahen, von dem Durchmesser von 1,0 mm abwärts

die Knorpel und Drüsen schwinden und alle Häute nach und
nach dünner werden. An noch feineren Bronchien treten dann

aber eigenthümliche Veränderungen auf, die ihnen auf denNamen
respiratorische Bronchiolen (Bronchioli respiratorii) An-
spruch verleihen. Und zwar erscheinen diese Bronchiolen in zwei
abweichenden Formen, einmal alsBöhren mit gleichmäs-
sigem cylindrischem Flimmerepithel und zweitens als

Bronchiolen mit zweierlei Epithel, einmal Cylinder-
oder kleineren Pflasterzellen und zweitens grolssen po-

lygonalen Platten. Beide diese Röhren, von denen die letzte-

ren die unmittelbaren Fortsetzungen der ersteren sind, tragen

wandständige kleine Alveolen in massiger Menge und gleichen

insoferne den auf sie folgenden Alveolengängen.

Die r es p i ra 1 0 r i s c b e n Bronchiolen mit cyliudri-

s c h e m F 1 i m m e r e p i t h e 1 sind die Verlängerungen der klein-

sten ächten Bronchien und unterscbeiden sieb von denselben

nur durch den Maugel von Becherzelleu und das Vorkommen
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12 KÖLLTKEK: Zar Kenntoiss des Baaes der Lange des Meoscken. (12t

von Alvpolen. ]>ipso sind sflir spärlich an Zahl, so dass sie

in manrlicn tliniincrndcn lironcliiolen ohne J^fchcrzidleii seihst

pmz fehlen. 0.03—(>.<K»inm gross, rund oder längliehrund im

Umkreise und unterscheiden sich in ki iner Weist* von den

ächten Alveolen der kleinen Lung«'iiliipj)ehen . indem sie das

gleiche Kpitlnd wie diese traj^en. niinilirh grosse, dünne, kernlose

Platten und kleine kernhaltige Pliasterzellen, eine Form, die ich

als r e s p i r a 1 0 r i s c h e s E p i t h e 1 bezeichne. Becherzellen fehlen

ohne Ausnahme in BrouchioliD. die solche Alveolen enthalten,

mangeln jedoch auch in den kleinsten angrenzenden Bronchien

mit Flinimerepithel überhaupt. Fr. 7'. S'huhc meldete seiner

Zeit (Artikel Lungen in Strielrr'i^ Sammelwerk I, S. 470). dass

in der Nähe des 1' eherganges der Bronchien in die Alveulengänge

die Flimmer- und die Beeherzellen sich verlieren, welche allgemeine

Angabe dem Gresagten znfolge genauer dahin zn bestiqimen ist,

dass die Flimmerzellen weiter gehen als die Becherzellen.

Nach einem bald kürzeren, bald längeren Verlaufe dieser

Bronchiolen verliert ihr Epithel die Wimpern nnd gestaltet sich

zn einem niedrigen Cylinderepithel, welches endlich in 'Pflaster-

zellen sich umwandelt. Zwischen diesen PAasterzellen nnd durch

Umbildung derselben treten dann, zuerst an Einer Seite
nur, anfangs wenige und dann immer mehr grosse kernlose

Platten auf, so dass solche Stellen je länger je mehr an das Ver-

halten der ächten Alveolen erinnern (Figg. 6, 7). Immerhin ist es

sehr bezeichnend, dass die kleinen Pflasterzellen anfangs noch in

grossen Kestern von 20—50 Zellen und mehr vorkommen, was

in dieser Weise weder in den Alveolen, noch in den Alveolar-

gäng«'n Je sich findet.

In der angegebenen Weise wandelt sich erst das Epithel

eines kleinen Wandst guH ntes eines Brom hiolus respiratorius mit

Flinimerepithel. dann das der ganzen einen Wandhälfte, weiter

da.sjenige von zwei Drittheilen des Wandumfanges und endlifh

das gesammte E|)ithel um und so gestaltet sich schliesslich d^r

B r o n c h i o 1 u s r c s p i r a t o r i u s m i t g e m i s c h t e m o d e r

.doppelte m Epithel, wie ich diese ?'orm heiss«'. zum A 1 v e ü-

len gange. Gleichzeitig hiermit zieht sich natürlich auch das

frühere Bronchialepitliel auf eine immer kleinere Flache zurück

lind verschwindet endli(di ganz, in welcher Beziehung jedoch

bemerken ist, dass. so viel ich zu ermitteln vermochte, nieinal.s

in der Wand eines Bronchiolus respiratorius^ abgesehen von deu
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waiulstandigen Alveolen, Flinunerepithrl und r^'spiratori.sches

Epithel zusammen vorkommen, vielmehr ersteres immer vorher

in wimpernloaes Cylinderepithel übergeht.

Alle BroncUolen mit dem eben geschilderten doppelten

Epithel» cylindrischem oder Pflasterepithel auf der einen» respi-

ratorischem Epithel anf der andern Seite, tragen mit wenigen

Ausnahmen wandständige Alveolen. Anfangs spärlich werden die-

selben Hand in Hand mit der fortschreitenden Umwandlung des

früheren Bronchialepithels zahlreicher und erscheinen fast aus-

schliesslich an der Seite, an welcher diese Bronchiolen respira-

torisehcs Epitliel fuhren, bis am Ende diese Wand von dicht

beisanunenstrlu nden Alvt*ol«'n besetzt erseheint. Die meist sehr

breiten trennenden Leisten dieser Alveolen tragen dann allein

noidi hie und da grössere Nester von kleinen PHasterz«dl»Mi. wäli-

rend in den Alveolen selbst äehtps respiratorisches Epithel mit

vorwiegend f^rosxMi Platten g< t'uiiden wird.

Hat sich iu dem ganzen Umkreise eines llnnn hiolus respi-

ratorius ein respiratorisches Epithel gebilde.t und sind zugleich

die wandständigen Alveolen sehr zahlreich geworden, so sind die

Alveolengänge entstanden, welche zu mehreren an die

BronchioU respiraiorH sich anschliessen. In diesen Grängen sind

in ihren Anfangen die Nester der kleinen Pflasterzellen noch

etwas- grdsser, bald jedoch lösen sich dieselben so auf, dass die

Auskleidung der Alveolengänge überall, an den noch selbststän-

digen Stellen ihrer Wand — die beiläufig gesagt grösser sind,

als man gemeinhin annimmt, da die grösseren Alveolengänge

nicht ringsherum von Alveolen besetzt* sind— ebenso wie in den

ansitzenden Alveolen, dieselbe und zwar typisches respiratorisches

Epithel ist.

Zum besseren Verständnisse dieser Verhältnisse lasse i( h

nun zunächst die Besehreibung einiger spezieller Fälle, z. Th. an

der Hand von Abbildungen folgen:

1. Die Eigur 4 stellt das Ende eines Bronehialästchens

aus der Lunge des Holleber dar. Der Bronchiolus b von 0,71 mra

grösstem Durchmesser besitzt Flimmerepithel aber keine Becher-

zellen und ermangelt mn li der Alveolen. Nach einem Verlaufe

Von 2,85 mm folgt bei br ein Bronehiolus rcspiratorius mit ein-

zelnen Alveolen aber sonst noch ganz gleichai^tigem , in den

inneren Theilen flimmerdem, in den äusseren cylindiHschem £pi-
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14 KÖLLIKER: Zar Kenntntss des Baaes der Longe dei Menschen. (14)

thel. wolcher in einer Län«^»* von 2.5() nnn Länge bis sich er-

streckt, aber schon bei br r. dann Ix'i hr in Bronchiolen mit

isrcmisclitoni Epithel von 0,34 und ').39 nun Ubergebt und bei

6r r", br r" mit zwei solchen endet, die alle nach einem Verlante

von 1.2S mm Länge in maximo in die Alveolengäne^e m; sieh

t'oi-t setzen, deren Enden bei i. i, t als Infundibula oder kleinste

Läppchen erscheinen.

2. Fig. 5 zeigt einen Bronchiolus respiratorius von 0,42 mm
Barchmesser mit doppeltem Epithel, d. h. respiratorischem Epithel

an der einen Seite, nicht flimmerndem Pflaster- oder Cylinder-

epithel auf der andern Seite. Nach einem Verlanfe von 1,71 mm
geht derselbe bei ag in einen Alveolengang aber, der bald in

zwei Aeste c nnd von 0,85 and 1,14 mm Länge sich theilt,

von denen der eine 0,14 mm und der andere 0,51 mm von der

Langenoberfläohe entfernt ist, woselbst bei i, t Infandibnla

sichtbar sind.

3. Fig. 6 stellt bei b einen Bronchiolas von 0,42 mm mit
einerlei, z, Th. noch flimmerndem, z. Th. cylindrischem, wimpem-
losem Epithel dar, der weder Becherzellen noi h Alveolen ent«

halt. Bei hr geht derselbe in eint'n lirundiinhis ns/nratornis mit

doj)p*dt«Mn Kpitiiel ül)er. der bei a, a Alvcfden zeigt und bei (i'j in

einen Alvt-nhirgang si< li fortsetzt. Tn Fig. 7 ist <'in Tlieil de.s

erwähnten BroiK liinlKs resitudtortub naturgetreu bei stärkerer Ver-

grös^ernng dart^r'sttdlt.

4. Fig. S zt'igt «'incii respiratorischen Bronchiolus V(tn

1,28 min Länge, dessen Breite 0,42 mm /// hKu iiHu beträgt. Bei

hr ist ilas Epithel etwa nur an einem Viertheile des ümljreises

«'in respiratorisches, während an der übrigen Wand zusammen-
liängende <

'x lind. r/.ellen olm»» Ptlasterzellen stehen. Im Verlaufe

wandelt si( h alter dieses Epithel nach und nach ringsherum in

ein respiratorisches um, so dass bei br^ nur noeh an Einer Seite

in begrenztem Umfange grössere Massen kl- in r Pflasterzellen

sich finden. Bei a. a, ti zeigen .««ieli grössere Alveolen mit respira-

torischem Ei)ithel. In Fig. 9 Mst ein Theil dieses Bronchiolas

bei starker Vergrösserung dargestellt.

5. Ein Brontdiiolns von 0,51 mm Breite in maximo trägt

anfängli« h noch Flimmerepithel, das spiter in Cylinder- and
Pflasterzellen übergeht und ermangelt der Becherzellen and Alveo-

len ganz nnd gar. Nach einem Verlanfe von 3,42 mm geht der-

^Ibe in einen Bronchioluft respiratorius mit doppeltem Epithel
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über, der nach «/inem Verlaute von 1,71 mm in Al\e(>lf'ntj;änge

von 1,4 und 1,7 mm Länge und 0,22 mm Breite am Ende sich

fortsetzt.

6. Auf einen Bronchiolus mit Becherzellen und Flinimer-

epithel von 0,57 mm Weite folgt ein 0,42—0,48 mm weiter Ganc^

ohne Becherzellen aber mit Wimpern, der nach einem Verlaufe

von 0,57 mm in zwei Aeste sich theilt. Der Ast L von 0,42 mm
Breite gabelt sich nach einem weiteren For%ange von 1,42 mm
Lange in zwei Zweige, von denen I a erst noch eine Strecke mit

einerlei flimmerndem und wimpemlosem Epithel von 0,42mm Länge

zeigt und dann in einen respiratorischen Bronchiolus mit dop-

peltem Epithel aber ohne Alveolen übergeht,, der auf 1,42 mm
Länge verfolgt werden konnte, ohne in einen ächten Alveolen-

gang sich umzuwandeln. Der Zweig I b verhielt sich ebenso, er-

hielt jedoch erst nach einem Verlaufe von 1,14mm respiratorisches

Epithel. Der Ast II. verlief 0,99 mm weit ohne Theilung und

wandelte sich dann in einen respiratorischen Bronchiolus um, der

auf 1,15 mm Länge zn verfolgen war.

7. Ein Broiit liiulus von 0.<)2 mm Weite mit Beclierzellen

Titid Flimmern gabelt sich nadi einem Verlange vim 1.10 mm in

einen Ast von 0.81 nnd einen von 0.45 mm. die der Beeheixfllen

»Tniangeln. Oer letztere Ast spaltet sieh 1,4 mm weitei- e])en-

t'alls in zwei Zweige, von welchen der eine von 0.34 mm Diireli-

me-sser in einer Kntternung von 0,71 mm von seinem Anlange

eine Alveole zeigt und dann in einen Bronchiolus respiratorius

mit doppeltem Epithel sich umwandelt.

8. Becherzellen und Wimpern zeigt ein Bronchiolus von

0,42 mm. Kach einem Verlaufe von 0,99 schwinden die Becher-

zellen und 1,43 mm weiter auch die Wimpern. Nun tritt Eine

Alveole auf und ein Seitenast und 0,57 mm weiter beginnt ein

Schter Bronchiolus respiratorius von 0,28 mm Weite, der sich

gabelt und mit Einem Aste auf 1,71 mm sich verfolgen lässt.

Diese Angaben mögen genügen, nm eine Vorstellnng der in

iler meiisclilichen Lunge voikoimnendeii Verhältnisse zu gehen,

und stelle ich nun noch die hei die.-eu und andern Beobachtungen

gefundenen Zahlen ül)er.siehtlieh zusammen.

a. Bronchiolen mit liecherzcllen. Die kleinsten von mir !«• Mhach-

teten Bronchiolen dieser Art mes.sen 0,42 mm, doch hören

in der Begel die Becherzellen bei Aesten von 0,50mm auf.
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16 KÖLLIKEK: Zor Kenntuiss des Baaes der Luuge des Menschen.

b. Bronchiolen mit einerlei Epithel <(her ohne Jicrli, r.:i Ken. :nm

Theil mit AIrcolcn. Die Liinge dieser Broiicliioleii wuiile

gemessen zu 1.56; 2.41; 2,5(.;: 2.85: 3.13; 3,42 mm. im Mittel

2.f)5mm und die Weite zu 0,34; 0,34; M.42 ; (».45: 0.4^;

0,51; 0.71 mm, im Mittel 0.4<» mm. Alveolen werden nicht

in allen solelien Bronchiolen heobaclitet und vrn sir vor-

Ivomiii.'ii. sind sie spärlieh. I)ie Weite derselben betrügt

0,030: O.0G4; 0,083; 0.085: O.OIM) mm.
C« JJronrhioli rcspirdforii mit iiniirhi J\j)ifhel und Alrenlnx.

Die Länge dieser Gänge wurde in 5 Fällen be.stininit zu

1,71; 1,71; 1.71:1,28; 1.42 mm. was ein ^fitt. 1 v(.ti 1.5)) mm
ergibt. Ihre Weite betrug 0,28; ü,34; 0,öi); U,42 ;

0,42iiiiii,

im Mittel 0,37 mm.
d, Älveolar(f(inge mit respiratorisehem Epithel. Länge 0,85;

1,14; 1,40; 1,70 mm, im Mittel 1,27 mm; Breite 0,17; 0,22;

0,28; 0,31; 0,37, im Mittel 0,27 mm.

Ich wende mich schliesslich noch zn den Alveolen oder

Laftzellen selbst, für welche meine Beobachtungen eine volle

Bestätigung der Erfahrungen von £[enz und Eherth^) an Sange«

thieren ergeben haben. Auch beim Menschen ist das Epithel der

Alveolen wenn auch vollständig und zusammenhaiii^end. doch nieht

gleichai'tig nnd besteht wie l)ei deii Säugern, für welche auch

Schmidt und /•'/•. /•.'. Schuhe die Krt'alirungeu von Elenj: bestätigten,

aus zweierh'i Kiementen, nämlicli einmal kleinen, kernhaltigen,

platten, rundlicii prdygoiialen Zellen mit Protoplasma von 7— 15 a

I >iin limesser. die in den ^Maschen der ( 'apillaren ihren Sitz haben

und zweitens gr(')sseren, mannigtaeli getürmten, anscheinend kern-

losen, ganz dünnen Platten von 22—45 \i l)urelimes.ser. die auf

den Blutgefässen liegen. al>er auch in die Maschen d(!rselben sich

erstrecken können. Zu einer genaueren Beschreibung diese.s von

mir sogenannten respiratoris( hen Epithels übergehend, lege ich.

nnn zunächst eine Keihe Abhildungcn vor.

Fig. 10 stellt <lie zierlichste Alveole dar, die mir vorge-

kommen ist, nnd gibt dieselbe ein getreues Bild dei- Unregelmis-

sigkeiten des respiratorischen Epithels, <lie bereits EJenz wesent-

lich in derselben Weise geschildert hat. Vor Allem beachte

1) Wtirsb. iuikiirwiaMi»cli»ftI. ZeitKhr. Bd. Y. 1864, S. 66, aneh «If

•ertation abgedruckt.

<) Ebenda S. 84.
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man die zahlreichen wie gestielt in die grossen Platten vortre-

tenden kleinen Zellen und dann die vielen Andeutungen von un-

vollständigen Theilnngen der Platten. Dieselben besteben tbeils

in Linien (a a a), die von den in den Platten gelegenen kleinen

Zellen ausgeben, tbeils in Sbnlieben Zügen (bbh),^ die von den

Grenzlinien der grossen Platten sieb abzweigen. Das ganze

Büd spricbt in aufPallender Weise für die Vermutbung von

ßlmuf, dass die grossen Platten aus einer Verscbmelznng
kleinerer solcber Elemente entsteben, welobe an gewissen Stellen

der Alveolen tbeils in der Tbat vorbanden sind (ee), tbeils in kaum
zu bezweifelnden Andeutungen vorkommen, wie bei dd. Von den

kleinen Zellen beacbte man die wellenförmigen Oontnren vieler

derselben, die ieb als Folgen einer Scbrumptuug auffasse und
den Umstandf dass dieselben tbeils vereinzelt, theils in G-rappen

von 2, 3—6 und 7 sieh finden. Von den Kernen, die diese Zellen

ganz unzweifelhaft besitzen, wie andere Präparate lehren, war in

diesem Falle nirgends etwas sicheres zu erkennen. iJurihniesser

der Alveole <).27 : 0.13 inm, der grösseren Platten 64—76 ,u, der

kleinen Zellen 11 15 ii.

Minder vollständig als in dem vorigen Falle scheint die Silber-

vvirkuug hei den in Fig. 11 dargestellten Alveolen zu sein, doch

ist es sehr schwer, in dieser Beziehung zu einer ganz bestimmten

Entscheidung zn gelangen. Im Uebrigen ist diese Figur ebne

weitere Beschreibung verständlich und bemerke ich nur, dass

die kleinen Zeilen hier an manchen Orten Kerne darbieten und

offenbar, wie auch ihre Conturen lehren, weniger gesobrumpft

sindi ab die der Fig. 10.

Fig. 12 zeigt den Grund einer Alveole recht bübseb und
augenscheinlich sehr vollständig versilbert.

Ein ebenfalls j^elnnj^oiu s Präparat stellt die Figur 13 dar,

in welcher eine Alveole ganz und zwei angrenzende kleinere

thpilweise wiedergegeben sind. Auffallend ist hier an gewissen

Stellen die grosse Menge kleiner Zellen und die Kleinheit der

Zwischenfelder. Aehnliches zeigen auch die Figg. 10 und 11 in

gewissem Grade und hat es den Anschein, als ob die Handtheile

der Alveolen kleinere Platten und mehr kleine Zellen besitzen

als die Mitte derselben.

In BetreiF der Alveolenränder und der dieselben trennenden

Leisten geben die Figg. 14 und 16 Anfscbluss, welche lehren, dass
V«fli. d. jbyi.<4Ma. G«f. S. F. Bd. ZVI. (2) 2
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hier vorzugsweise grosse Platten und nur spärlich kleinere Zellen

vorkommen.

An die Beschreibung dieser Abbildungen reihe ich niu

noch folgende Betrachtungen:

Was erstens die Beziehungen der Zellen und Platten des

respiratorischen Epithels zu den Blutgefässen anlangt, so war

es mir nicht möglich, an der von mir untersuchten mensch-

liehen Lunge, deren Blutgefässe nicht gefällt waren, zu einer

ganz bestimmten Entscheidung zu gelangen. Immerhin liessen

sich an gewissen Alveolen, die in einem mehr contrahirten

Zustande sich befanden und deren kleine Zellen durch Silber

stark gebräunt waren, die Oapillaren ganz deutlich als helles

Strassennetz erkennen, das auch nicht eine einzige kleine

Zelle enthielt, während dieselben die Gefässmaschen ganz und

gar zu erfüllen schienen. Hit diesem Bilde, das noch regelmas-

siger war, als die Figur IX, die Eleruf von einer peripherischen

Alveole der Katze gibt, Hess sich nun freilich das nicht zusam-

niPiireimen, was andere Alveolen zeigten, in denen die Zahl und

(irüsst der Platten viel erheblicher war und mijchte ich daher

glauben, dass verschiedene Alveolen abweichende Verhältnisse

darbieten je nach dem Grade der Ausdehnung, der sie im Leben

ausgesetzt sind. Während es auf der einen Seite Gesetz zu

sein scheint, dass auf den Oapillaren der Alveolen nur Platten

vorkommen, so kann man sicli auf der an<lern Seite doch leicht

denken, dass die kleinen Zellen keine gleii hbleibenden Bezieh-

ungen zu den Gefässmaschen zeigen und unter Umständen in

denselben auch ganz oder fast ganz fehlen können, wie dies.s

l'Aenz von Coluber zeichnet (Fig. VIII). Das physiologisch Be-

deutungsvolle des respiratorischen Epithels ist offenbar das. dass

dasselbe in den Gegenden der Blutgefässe nur ans dünnen kern-

losen Platten besteht. Dagegen ist die Verbreitung der kleinen

Zellen in den Capillarmaschem allem Anscheine nach von unter-

geordneter Bedeutung.

Meine Beobachtungen über das Epithel der Alveolen stim-

men nicht mit den Angaben Küttnef^By der (Virchow's Archiv

Bd. 66. 1876. Taf. IL Fig. 5) schon vor mir versilberte mensch-

liche Alveolen beschreibt. Und zwar weichen wir in zwei Punkten

von einander ab. £inmal beschreibtKmUmt auf den Bändern der

Alvedlen vorwiegend kleine Pflasterzellen und zweitens sollen die

Alveolen selbst wesentlich von kemloaen grossen Platten be-
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kleidet werden, deren trennende Kittleisten allerdings hie und

da zu kernhaltigen ^Sehaltzellen" oder „Schaltplatten** umge-

wandelt seien . welehe als von den klein»'n Pfiasterzellen der

Alveolarränder verschiedene Bildungen augesehen werden.
•

Den ersten Punkt anlangend, so habe ich schon in meiner

zweiten vorläufigen Ifittheilnng gezeigt, dass KüUna/'fi Angaben
wohl auf die Alveolen der BranehioU respiratorü passen, in denen

die kleinen Pflasterzellen noch in grösseren Mengen vorkommen,
nicht aber auf die Alveolen der Infundibula. Die Ä7/Y/»?er'sehen

Sclialtzellen zweitens sind niclits anderes als die Z(dlen. welehe

seit Fjhtrth und Kltnz alle Forsclier als klein»' Pdasterzellen der

Alvecden hezeh hneten und liegt kein (xriind vor, dies(dben als

etwas von den kleinen PHasterzellen der BronckuAi rvspuaturii

und Ductus alvculaita Verschiedenes anzusehen.

Die Deutung des respiratorischen Epithels anlangend, wie

es in den Alveolen, den Alveolargangen- und den Br<mehioli

respiraiwü vorkommt, so schliesse ich mich den Ausführungen

von ElwM an, für welche auch Fr, E. Schübe eingetreten ist.

Von der Thatsache ausgehend, dass beim älteren Fötus die Lungen-

alveolen ein ganz gleichmässiges Pflasterepithel besitzen, wie ich

diesa bei einem 8 monatlichen menschlichen Embzyo und Eleng

bei 8 cm langen Katzenembryonen fand, so wie dass z. Th. schon

bei reifen Embryonen {Elewa bei Katzenembryonen 1. c. Fig. XII),

2. Th. und vor Allem nach dem ersten Athmen (F. F. Schulze

bei einem 8 Monate alten Kinde, das 2 Tage g(del)t hatte [Artikel

Lungen in StrirVer Fig. 132|; TUru.~ hei der neugebornen Katze

1, c. Fig. XIII) das Kpithel ungleiehmässig wird, lässt sieh an-

nehmen , dass das Alveolenepithel im Znsannnenluinge mit der

Ausdehnung der feinsten Luftwege und der ('axillären in gewissen

seiner Kiemente sich verbreitert, bei welcher Annahme allerdings

auch vorauszusetzen wäre, dass das E])itliel mit dem "Waehsthnine

der Alveolen nicht gleiclien Schritt hält. Nach der (ireburt würde

dann der Gegensatz zwischen der \¥achsthumsgrüsse der Alveolen

und des F^.pithels noch mehr sich geltend machen und in diese

Zeit fiele dann auch die Bildung der ganz grossen Platten durch

Verschmelzung kleinerer solcher Elemente. Der Umstfind , dass

bei der mechanischen Dehnung des Epithels der feinsten Luft-

wege die auf den Capillaren liegenden Zellen vor Allem sich

abplatten, ist daraus zu erldären, dass in diesen Gegenden das
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Epitliel unstreitig eineiu grösseren Drucke ausgesetzt ist als an

andern Orten.

Für die Annalnuo einer Umwandlung eines Theiles der

Pflasterztdlen der feinsten Luttwege in grosse Platten sprechen

ausser den an den Alveolen zü beobachtenden Thatsaehen auch

die Verbältnisse der respiratorischen Bronchiolen, die in günstigen

Fällen die gan/e Kiitwicklung der grossen Platten bleibend vor

Augen füliren. Sehr lehrreich ist in dieser Beziehung die Fig. 7,

die an drei Stellen vor Allem den Uebergang kleiner Pflaster-

zellen in grössere, dieser in kleine Platten und die üeliergänge

letzterer in grosse Platten dartbut, wobei aucb Yerscbmelzangen

deutlieli zur Ansebanung kommen.
Zum Schlüsse gedenke icb nocb meiner Beobacbtnngen über

die Muskeln der feinsten Luftwege, die an mitCarroin oder

Picrocarmin geförbten und mit verdünnter Essigsäure behandelten

Tbeilen der Lunge des HoUeber angestellt wurden. Mit Leichtig-

keit Hessen alle Alveolengänge zarte Zfige glatter Muskeln in

ihrer Wand erkennen^, die vorwiegend circulär verliefen, und

ausserdem am Eingange einer jeden wandstandigen Alveole und

eines jeden Infundibnlum einen Ring bildeten, der wie ein Schliess-

muskel erschien. Dagegen fehlten in der Alveolenwandnng und

in den die Alveolen eines Infundibnlum trennenden Septa die

Muskeln ganz und gar und spreche ich mich in dieser Beziehung,

entsprechend der sorgfältigen Prüfung, die ich diesem Gegen-

stande zugewendet habe, mit aller Bestimmtheit aus. Diesem

zufolge befinde ich mich in dieser Frage in voller Ueberein*

Stimmung mit Fr. E. Schuhr il. c. pg. 472).

Obschon die Section des hingerichteten Holleber keine Er-

krankung der Lungen liatte erkt imen lassen, so fanden sich doch

in manchen Alveolen Wurh«iningen des Kj)itliels, wie sie in so

vielen pathologischen Zuständen <les Organs beol>a( htet worden

sind. Kunde und läncjlich runde gequollene Zellen von der

doppelten und dreitaclien Gr('>sse der gewöhnlichen kleinen Pflaster-

zellen des respiratorischen Epithels waren in vielen Alveolen

neben stellenweise p;nt erhaltenem typischem Epithel zu sehen

und in einzelneu Fälh-n füllten solclie Zellen die Alve(»len «janz

und gar. Manche dieser Zöllen hesassen andi Fetttriipfchen und

Pigraentkörnehen im Innern und eine gewisse Zahl derselben

führte auf zwei und drei Kerne, so dass sie an Riesenzellen

erinnerten, alles Wahrnehmungen, die auch schon von Anderen
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gemacht wurden. Ich stehe nicht im Geringsten an. alle diese

abuurnien Zellent'ormen auf die kleinen Pflasterzellen des respira-

torischen Epithels zu Ijezielien, da alle Uebergänge zwischen

deiiselben und den grösseren Formen vorkommen.

Nachdem ich beim Menschen die eigenthümlichen und noch
nidit beschriebenen respiratoiischen Bronchiolen aufgefunden

hatte, war es meine Absicht, meine Untersuchungen auch auf die

Säugetiiiere auszudehnen, um zu untersnchen, ob auch bei diesen

Geschöpfen zwischen die Alveolargänge und die Bronchien mit

Flimmerepithel und glatter Wand ein System von respiratorischen

Bronchiolen eingeschoben ist. Es war mir jedoch bis jetzt nicht

möglich, diese Untersuchung bei einem anderen Geschöpfe als beim
Hunde vorzunehmen und so füge ich denn in Kurze .bei, was ich

hier gefunden.

DerHund unterscheidet sich vom Keuschen in erster Linie

•dadurch, dass bei demselben meine erste Art der Bronehioli

reipirtUorii, diejenigen mit gleichartigem flimmerndem Epithel

und Alveolen mit respiratorischem Epithel eine grosse Ver-

breitung haben, sowie dass die Alveolen in der Wand dieser

Bronchiolen recht zahlreich sind. Dagegen fehlen die Bronchiolen,

derenWand einerseits respiratorisches Epithel, anderseits Cylinder^

oder Pflasterepithel trägt, fast ganz und gehen die erstgenannten

Brondtioli respiratorii meist sofort in Alveoleugänge über. Die

Fig. 16 zeigt bei br r einen Bronekhlus respiratorius von

0,22—0,25 mm Durchmesser der ersten Art mit Alveolen a a und

bei hr r' den Uebergang desselben in einen Alveolengang . in

Welcher Gegend die Alveolen zahlreicher werden und das Epithel

auch der Wand des Brouchiolus anfangt, in ein res])irat()ri.selies

überzugehen. Fig. 17 stellt einen Jiranrhiulns ycspirdtorlKs der

beschriebenen Art, d. h. ohne respiratorisches Epithel in seiner

"Wand aber mit Alveolen, in grösserer Länge dar und hebe ich

hervor, dass sein Epithel bei h, wo schon kleine Alveolen da

waren, noch Becherzellen enthielt. Fig. 18 endlich zeigt einen

solchen Bronrhiolns resjuintorins br r mit stüiiem Uebergang in

zwei Alveoleugänge (yj . <kj. In diesen sind die Leisten zwi-

schen den sehr zahlreichen Alveolen anfangs und weit hinein

noch mit zusammenhängenden Lagen von kleinen Pflasterzellen

bekleidet, die schliesslicii auch respiratorischem Epithel weichen»
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wie es die Fi^:. 16 bei br r' zeigt. Die Alveolen dageiz;en lial)eii

natürlich überall achtes respiratorisclies Epithel. Mit Alveob n

so reich besetzte Gränge wie diese komiiieii meinen Erfahrungen

zufolge beim Menschen nicht vor und ergibt sich liieraus . dass

genauere Prüfungen wohl noch manche feine Unterschiede bei

verschiedenen Geschöpfen ergeben werden.

Die physiologischen Ableitungen, die an die auseinander*

gesetzten anatomischen Thatsachen sich anreihen, sind klar»

Nach den bisherigen Erfahrungen miissten die Infundibula und

die Alveolengänge al.s dit' einzigen Tiieile der Lungen angesehen

werden, die bei dem Gasau.stausche in hervorragender Weise be-

theiligt .sind. Nachdem nun aber von mir .unwohl bciiu Menschen

als auch beim Hunde die linnirhwll rrspiraior'ti durch das Vor-

kommen von Alveolen und eines respiratorischen Epithels au

ihren Wänden als weitere, für respiratorische Vorgäno^e günstig

eingerichtete Theile der Luftwege aufgefunden worden sind, er-

gibt sich, dass das (lebiet der Theile. die beim ( iasaustausche

eine Rolle spi(deu, um ein erhebliches weiter hinaufgerückt wer-

den muss. Bei dieser Anname fällt natürlich schwer ins Ge-

wicht, dass, wie man schon lange weiss, die Vasa ptilmonnlin

auch die kleinsten Bronchien versorgen» Neue Untersuchungen

an injicirten menschlichen Lungen haben mir bestimmt gezeigt,

dass die Bronchioli respiratorii ohne Ausname von den Pulmo-

nalgefässen versorgt werden und habe ich noch an Bronchien

von 0,7 mm Putmonalgefässe unter dem Epithel gefunden. Für

einmal bin ich jedoch leider nicht im Stande, nach dieser Seite

weitergehende Angaben vorzulegen und wird diese Angelegenheit

zum Gegenstände einer besonderen Untersuchung zu machen sein.

Die Länge der der Respiration neu gewonnenen I^uftwege

ist nach meinen oben angeführten Messungen für die gröberen

Bronchioli rrspirntorii 2.l>5 mm im Mittel , für die feineren

1,56 mm, während die Alveolengänge im Mittel 1.27 mm lang

sind. Noch bemerke ich dass die Vertheilung iler kernlosen

dünnen Platten und der kleinen IMiasterzellen in den BromlnoU

rf.spiratorii wohl keine bestimmten Beziehungen zu den Blutge-

fässen zeigt, wie in den Alveolen. Li Betretl' der physiologischen

Bedeutung des Umstandes endlich, dass, wie wir sahen, in liiesen

die Platten ausnahmslos auf den Capillaren liegen, bemerke ich

noch, dass die Dicke der Platten an versilberten, mit Essigsäure
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behandelten Liiiigfii direct zur Anschauung kommt (Fig. 15) und

durch eine einfache zarte Linie dargestellt wird, während die-

jenige der kleinen Pfla.^terzellen leicht messbar ist und die Hälfte

oder ein Drittheil ihrer Breite beträgt.

Erklärung der Abbildungen.

Die Abbildangen 1— lö beziehen sich auf die Longe des hingerichteten

Holleber und wenn nichts anderes angegeben ist, auf versilberte Präparate.

Piflf. 1. Epithel eines mittleren Bronchialastes von der Fläche. VerKiosserang

nnpefähr 250 mal. « Mündungen der liecherzelleu, b Flimmerzelleu.

Pig. 2. Kpithel eines stärkeren Bronchi&lastes von der Fläche etwas unter der

OberlUeli« eingestallt. Yergr. wie bei Fig. 1. a BeelieraelleB, b FUn-
menellen.

Plg. 8. Epithel eines ebensolchen Astes von der Fliehe, Vergr. 900msL a h

wie vorhin.

Fiff. 4. Schnitt senkrecht nnf die Oherdiehe der Lnnge mit dem Ende eines

Bronchialästchens, 10 mal vergrössert. b Bronchiolns mit Flimmerepithel

ohne Becherzellen und Alveolen; br— br* Bronchiolns respiratorius mit

einzelnen Alveolen und gleichartigem Epithel, br r, br r' aus diesem

Bronchiolus entspringende Bronchiolen mit doppeltem Epithel; br r"

Endtheilong derselben in zwei »olche Bronchiolen
^
ag Alveolengäuge,

* InAindibnln.

Flg. 6. Senkrechtw Sehnitt am sehnrfen Bnnde eines Lungenlappens lOmnl
ergrOssert

br r Bronchiolns respirstorins mit dof^eltem Epithel; ag aas dem-

selben hervorgehender Alveolengnng mit Theilnng in swei solche ag^

ag"; i Infnndibnla.

Fig. 6. Ein Bronchiolns 72 mal vergrössert. b Bronchiolns mit zw. ierlei Kpithel

ohne Hecherzellen nnd Alveolen. br r Bronchiolus respiratorius mit

doppeltem Kpithel; a Alveolen desselben: «// Alveolengang.

Fig. 7. Ein Theil desselben Broucbiolas 352 mal vergrössert. Buchstaben wie

bei Fig. 6.

Fig. 8. Bronchiolns respiratorius angeschnitten, 72 mal vergrössert. br r Bron-

chiolns, der noch etwa in 3/^ seines UmCinges CylindeneUen trftgt br f
Gegend dieses Bronchiolns, wo sein Epithel Ihst gani in ein respirato-

risches sich umgewandelt hat und derselbe in einen Alveolengang flber-

zngehen im Itegrift'e ist. a a a Alvisoten mit respiratorischem EpitheL

Fig. 8. Der untere Theil ddr vorigen Figur stärker vergrössert a, a, a Alveolen;

ag Anfiang eines Alveolengaages; b Pflasteraellen ; c kernlose Platten.
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24 KÖLLIKEK: Zar Keantaiss des Baaes der Lange des Meascben.

Fig. 10. Alveole mit respiratorischem Epithel, 352 mal vergrössert. aa Linien,

die von klelBen PflastorEeUen au in groai« Platten sich erstrecken und

Theilongen derselben andeoten. bb Eine zweite Art soleher Trennnngs*

linien, cc kleine kernlose Platten, dd nicht ringshemm begrenste solehe

Platten.

Fig. 11. Respiratorisches Epithel einiger Alveolen circa 800 mal vergrdsaert.
*

Fig. 12. Gmnd einer Alveole mit dem retpiratorischenSpitbeL Vergr. wie vorhin.

Fig. 18. Grund einer Ahrol«: mit Theilen von swei angrenzenden Alveolen*-

Vcrgrüsserong wie bei' Fig. 11.

Fig. 14. Epitht l der Begrenznngsränder von Alveolen mit Silber nnd Esaigsinre

lit bandelt. 400 mal vergrössert.

Fig. 15. Rand einer Alveole. Vergrüsserang wie bei Fig. 11.

Fig. 10. Bronchiolus respiratorins f!t*s TT n n d e s aus einer versilbcrtfu Lunge, 200nial

vergrössert. br r Stelle, wo das Kpithol ausser in den Alveolen noch

gleichartig ist; aa Alveolen mit respiraturiscbem Kpithel; br r' ätelle,

wo anoh die Wand des Arooehioltta aUmilig respiiaftwisehes Epithel

erhiUt.

Fitf. 17. Bronchiolns respiratorins mit gleiehartlgem Epithel und Alveolen vom

Hnnde, 86mal vergrössert; h Stelle, wo nodi Bechenellen vorkommen.

Fig. 18. Bronohioltts reapiratorins br r nnd swei Alveolenginge ag vom Hnnde.

Vergr. wie vorhin.

I
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lieber die (lefässe der Oliorioidea ') des Kauiuebeus.

Von

HANS YIRCHOW.
(Mit T»fel V.)

Eine Tergleichende Anatomie der Augengefösse, wenn man
darunter mehr versteht , als die Aufzählung von Einzelheiten,

ezistirt nicht. Welches Interesse dieses Stadium bieten würde,

lässt sich daher noch nicht sagen. Indessen sollte nicht auch
hier in dem Vielerlei ein Plan zn finden, in einfachen Formen
dieYorstnfe zu verwickelten gegeben sein? Die folgenden Seiten,

welche sich mit den G-efSssen der Ohorioidea des Kaninchens be-

schäftigen, sollen zur Aufklärung dieser Fragen beitragen, indem

sie zwar auch nur Material bringen, aber dieses so weit festge-

stellt, in Zusammenhang gebr.K lit und nach Vergleichspunkten

gesichtet, dass es benutzt werden kann.

Methode und Abbildungen.

Zur Injection ist mit wenigen Auanahmen alkoholische

Schellacklösung verwendet worden, welche sich durch plastische

Füllong und die Möglichkeit der Beschränkung auf Arterien oder

Venen auszeichnet, sich aber auch genügend verdünnt durch die

Kapillaren treiben lässt. Der Beschreibung der Venen haben Prä-

parate zu Grunde gelegen, an denen die Venen isolirt injicirt

waren. Man bekommt jedoch, wenn /man von den Arterien aus

injicirt, bei einem gewissen G-rade der Concentration der Lösung

>) Im «Bgereo Sinne, also mit AuscUnas des Corpvs cilinn nnd des Orbi-

coliu cLliaris; sie wird distal begrenzt durch den nCilturrnad der Cliorioidea*«

Yerhaadl. d. pliya.-iaeiU Qea. K. F. XVI. Bd. (3) 1
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2 TIRCHOW: Ueber die OefSne der Cborioidea des KacineheaB.

zu einer Zeit, wo das Kapillarnetz der Chorioidea noch nicht

durchflössen ist, ja selbst die Arterien noch nicht vollständig

injicirt sind, eine Füllung von Va lien 'i. Wer dächte dabei nicht

an die direkten Verbindungen, welclie nach der Meinung früherer

Forscher zwischen den Arterien und Venen der Chorioidea be-

stehen? Derartige Kanäle st llt I.c}» )- für den Menschen (5. p. 5.),

die vorliegende Arbeit für das Kaninchen in Abrede. Die oben

erwähnte Erscheinung aber hat einen andern Grund, denn die

Füllung der Venen geht von den Stammen in die Wurzeln, ja

man kann die Venae vorticosae injicirt sehen bis eben an die

Chorioidea, wo sie von freien Räumen umgeben werden, in denen

auch die Arterien leer sind. Dieser TJebergang findet also in

anderen Gefassgebieten statt').

Da der Charakter dieser Grefassnetze nicht genau geschildert

werden kann, so sollen die Abbildungen den Text ergänzen,
nicht erläutern; sie sind desswegen nicht schematisch (auch

nicht «halbschematisch''), sondern naturgetreu. Von Fig. 1, 2, 3

sind die Conturen mathematisch projiciri Fig. 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15

sind mit Hülfe des Prisma gezeichnet, Fig. 5 und 10 über dem
Präparate gepaust, Fig. 4, B, 11, 16 ohne mechanische Hülfsmittel

entworfen. Neun der Abbildungen haben, um den Eindruck des

Ohjectes möglichst wiederzugeben, natürliche Grö.>^se. Allerdings

liessen sich dabei auf Fig. 11 die (Icfässe neben dem Ciliarrande

nicht dicht genug darstellen, und auf Fig. 16 müsstcn die Arterien

stärker geschlängelt sein. Auch geben die Figuren Fehler der

Präparate wieder: Erweiterung der Gefässc, wtdche durch <lie

Injectionsniasse ^am st;irksten in ?'ig. 12) und Verzieliung, welche

durch Ausbreitung in einer Fläche entsteht (Fig. 7, 8, 12).

Die Arteriae ophthalmicae.^

Das Kaninchen besitzt auf jeder Seite zwei Augenarterien,

von denen die sidiwächere (Arteria oplithalmica interna) aus der

Carotis interna, die stärkere I Arteria oplithalmica externa) aus

der Aj'teria niaxiilaris interna, also mittelbar aus der Carotis

1) Aber nicht l»fi »it-r Iiij>'<tjoii (i<r Viiicn tiiio KüUmiir von Arttrifu.

*J Diese Angabe, scheiubar im Wiiicrspruch mit dt-r liemerkmiK voii Leber

(6k p. 5), dMS er nie eine Fftllaug von Venen ohne InjocUon von Kapillaren e^

hnlten habe, ist in der Tlint eine Bestitigong denelben. L^er verirendete nin-

lich meistens nnsgesebnittene Aagen.

S) Bei Krame (4) A. Ophthalmien inferior nnd snperior.
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TIROHOW: üebar die Qefülsse- der Chorioidea des KMinckens. 3

externa stammt; eine Thatsache, die in der Anatomie dfs Kanin-

<^h6ii8 von Krause unter der Fülle von Einzelnlieiten versuhwindet.

Das erste dieser beiden Gefässe steigt am medialen Rande

des Musculus temporalis in die Höhe. Von allen Augenmuskeln

liegen nur der M. rectus superior und M. obliquus superior über

ihm. Es zieht demnach zuerst über den M. rectus temporalis,

dann über den Sehnerven hin und entsendet an jeder Seite des

letzteren je eine der beiden Arterien der Uvea, die A. ciliaris

temporalis und A. ciliaris nasalis. So stellt es sich wenigstens

«nf einem Präparate dar, auf dem durch Zufall die innere Augen-
arterie leer geblieben ist (Fig. 1.); da jedoch, wo sich auch diese

gefüllt hat (Fig. 2 und 3), zeigen sich die Verhältnisse in der

That verwickelter, da beide Aa. ophthalmicae verbunden sind

(Krause)» Zwar die A. cilians temporalis wird auch hier von der

äusseren abgegeben, die nasalis dagegen entsteht aus der Ver-

einigung des Endes der äusseren Augenarterie mit einem Aste

der inneren

Die Verbreitung der letzteren kann man nur dann ' voll-

standig übersehen, wenn man das Foramen opticum von oben

ölfnet. den Sehnerven aus seiner äusseren Scheide, der Fortsetzung

der Dura mater, heraushebt (Fig. 2) und auch diese Scheide,

speciell ihre untere Wand, von dem Punkte an absehneidet, an

welchem die A. ophtlialniica interna nach unten austritt (Fig. 3). -)

An demselben Punkte spaltet sieh die Arterie in zwei Aeste,

von denen sich der eine, wie erwähnt, mit dem Ende der A. oph-

thalmiea externa zur Herstellung!; der nasalen Ciliararterie ver-

einigt, der andere selbstständig weiterzieht und in einer Weise,

wie es die isolirte Abbildung (Fig. 3 A.) deutlicher zeifj^t . in

zwei Arterien der Chorioidea, deren eine unter liethcilii^ung eines

Gefasses von der temporalen Seite gebildet wird, und in die

A. centralis retinae endigt.

1) Um ein HissTentändniss sb verbfiten, welches durch die Abbildnngen

veranlnsti werden könnte, ninss hier bemerkt werden, dass die A. ophthalniica

pxtprna das einemal (Fi>c. 1. A fx\. H.) in eine Arterie der Harder'schen Drüse

tntligt, in dfin andern Falle dagegen unmittelbar vor ihrer Vereinigung mit dem

Adte der A. ophthahuica interna nar einen Zweig zum Musculus rectus nasalis schickt

(Fig. 3. B. m.), wllurend die Harder'sche Drflse von der A. natofrontalie (front«Uf)

MM versorgt wird.

s) Ich habe kein Urtheil dnrflber, ob da* Verhalten immer dasselbe ist, wie

Fig. 8. angibt.

1*
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4 YIRCHOW: Ueber die Gefliate der Chorioid«« de« KMÜttchens.

Wir wollen indessen nicht übersehen, dass man die Anord-

nung der Gefässe auch so verstehen könnte , dass das Jsaide der

A. ophthalmioa externa sich theilt in die A. ciliaris nasalis

und einen Ast, der sich mit der nngespaltenen A. ophthalmica

interna verbindet, womit nicht nur die ausschliessliche Bildung

der nasalen Uveaarterie, sondern anch ein Antheil an der Ke«

tinaarterie der äusseren Angenarterie zugewiesen wäre.

Hier die Scltemata beider Anffiassungen

:

L U.
o. i. ü. e. 0. i. o. e.

ce c. n. ce o. n*

Für das erste spredicn di«; Winkel an den ThHiluu^sst»dl»^n

der Getasse. Der Ht»<;eii. dm A. o. e. auf Fipc. 3 nadi liiik-i !•»'-

schreibt, ist in der That nicht median-, sondern ventralw .irts

gericlitet und würde, wenn man dda Präparat etwas von rechts-

betrachtete, nach rechts fallen.

Wir lieben aus dem geschilderten Verhalten drei Pnnkte

heraus: die A. centralis retinae stammt aus der A. oplitlialmit-a

interna*); die letztere kann ohne Verbindung mit Zweigen der

A. ophthalmica externa Arterien der Chorioidea bilden; es kom-

men Anastomosen zwischen Aesten der Ciliararterien vor, wozu

nach andern Befunden der Zusatz gemacht werden muss: beide

Aa. ciliares können durch ein starkes Quergefäss an der Unter-

seite des Sehnerven in Verbindung stehen.

Arterien der Chorioidea.

£s gibt also zwei Arterien der Chorioidea und Iris, eine

temporale und eine nasale, von denen jede eine Hälfte der Uvea

versorgt.

Die Arterien der Chorioidea, oder — nach der üblichen

Ausdruckswebe — kurzen hintern Ciliararterien sind Aeste der

langen.

1) In unserem nerst bes|»roekenen Prlpante (Fig. 1) wurde .die A. een*

tnlii retinae nicht nnfgefiinden; ei waren aber fiberhanpt anr die Anttage der

von den Ciliararterien abgebenden Aeste i^jicirt.

Digitized by Google



(29) VlHCliuW: Ueber die Uefässe der t'horioidea des Kaninchens.. 5

Die letzteren kann man zu besserer Uebersidit in drei Ab-

schnitte theilen. von dt-nen der erste zur Seite des Selmerven,

der zweite hart an der Srlera. der dritte inncrliulb der ( 'horioidfa

liegt: die Sclera wird, doppelt so weit vom Selmerveu als vom
Ciliarrande, schief durchdrungen.

Ans jedem dieser drei Abschnitte, oder nur aus dem ersten

und dritten entspringen Aeste, drei bis seelis im Ganzen aus

jeder der beiden Arterien; die meisten derselben (nicht alle)

spalten sich vor dem Eintritt in die S* lera, so dass sich die Ge-
sammtzah] der Arterien der Cborioidea auf 15 bis 18 erhöht.

So weit die langen Ciliararterien der Aussenseite der Sclera an-

liegen, gibt es nur an ihrer dorsalen Seite Aeste (Fig. 4.)0*

Abgesehen von don oben erwähnten Anastomosen gehen

auch isolirte Aeste von einer der beiden Arterien anf die ent-

gegengesetzte HSlfte über, und es wird sich später zeigen (p. 7),

dass noch innerhalb der Chorioidea zuweilen Gefösse den senk-

rechten Meridian überschreiten und dadurch die Symmetrie
stören.

Die Löclicr, in weh hen die Arterien der Chorioidea die

Sclera rechtwinklig durchsetzen, liegen dorsal vom Horizontal-

lueridian in einem ilachen Bogen, welcher von der iJurchtritts-

stelle der einen langen Ciliarartcrie zu der der andern hinüber-

zieht (Fig. 5.). Nur in der Nähe des Poles '-) ist diese ßegelmässig-

keit unterbrochen, indem einzelne OetFnungen in oder unter dem
Horizontalmeridian liegen und andrerseits bis an den Sehnerven

hinaufreichen^).

Verbreituig der Arterien innerhalb der Chorioidea.

Die eben geschilderten Arterien betreten nicht als solche

die Chorioidea, sondern zerfallen entweder schon innerhalb der

Sclera oder in dem Räume zwischen beiden Häuten in radiär

anseinandergehende Zweige, so <lass an Stelle einer jeden von

ihnen ein zierliches Sternchen entsteht, dessen Zusammenhang

1) Eine Ergänzong folgt weitmr onteB p. 6.

S) Im Folgenden ist nnter «Pol der Chorioidea'' der proxiniele Pol vor-

etttden, da et eiaea aadem atcht gibt.

*) In einen eiasigea Falle Ikad iieli ein Arterieaeintritt weit donal rom
Sehnerven.
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6 VIRCUOW : Ueber die Gefisse der Chorioidem des Kaninchens.

lieim Al>liis»'ii der Silera meist zerstüx't wird (Fig. 7.) und nur

selten erhalten l)leibt (Fig. 9.)').

T>ie si-liwäclisten Zweige lösen sich alsbald, ohne ihr»' Rich-

tung zu andern, galxdig auf (Fig. 8 u 9.) und gehen in die pa-

pilläre Schicht über, di»' stärkeren dagegen Idegen. .soweit sie

nicht von vornherein rechtwinklig zum Horizoutalmeridiaue waren,

in diese Lage um.

Sie sind also scheinbar unter einander paralbd. Indessen

eine sehr einfache Betrachtung ergibt, dass eine Paralellität nicht

bestehen kann, da nicht nur die Arterien selbst, sondern auch

der Horizontalmeridian auf einer gewölbten Oberfläche liegen -).

In Folge dessen laufen diejenigen Arterien, welche am Pole ein-

treten und im senkrechten Meridiane liegen, rechtwinklig auf

das Corpus ciliare zu, diejenigen dagegen, welche am weitesten

distal entspringen, sind ihm parallel, und so müssten sich alle

an dem Funkte treffen, wo der senkrechte Meridian den Ciliar-

land schneidet, wenn sie nicht vorher aufhörten (p. 12).

Alle Arterien sind ziemlich gestreckt 3), wie auch bei andern

Saugethieren und beim erwachsenen Menschen (nicht beim Neu-

gebomen). Besswegen treten sehr deutlich diejenigen Stellen her-

vor, an denen sie den geraden^) Weg verlassen. Es sind ihrer

drei: die Gegenden zu beiden Seiten der distalen Abschnitte des

Horizontalmeridianes; die distalen Enden des senkrechten Me-

ridianes; die Umgebung des Sehnerveneintrittes.

Die beiden letzten Punkte werden bei der Besprechung der

Arterien des senkrechten Meridianes erledigt werden; über den

ersten ist Folgendes — zugleich eine Ergänzung zn dem vorigen

Abschnitte (p. 5) zu sagen: die letzten (am weitesten distal

gelegenen) Arterien der Chorioidea entspringen aus den langen

Ciliararterien da, wo diese die Sclera dnrchdringen. entweder

ausserhalb oder innerhalb der letzteren oder iunerhalb der Cho-

1) Es ist gewiss selir interessftnt, dnss Herr HdfreiAf nnabhinfig von

diesen Uatcrsuchungen, mit dem Angenspiegel das eigenthfinliche Bild des Hori>

lOntaltuuritlians beobachtet hat.

2) itnint rbin dni r man, WO es sich am kleine Partien luuidelt, diese Arterien

al.H gleicbgerichtet ansehen.

S) Wenn man einen Theil ihrer leichten Windungen als dnrch lajeetioas-

druck bedingt abredinet, fast geradlinig.

«) Die Aosdrflcke „gerade*, „gestreckt* n. s.w. sind okne Bertcksfebtigaog

der gewölbten Fliehe der Chorioidea gebraacht, also so, als wenn die Oeilsse in

einer Ebene lägen.
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VIRGHOW: Ueber die GefXiM der Chorioidea des Kanincliens. 7

rioidea, aber nicht nur als ein dorsales Geföss anf jeder (auf der

temporalen nnd anf der nasalen) Seite, sondern als ein dorsales

nnd ein ventrales. Biese letzten Arterien bilden keine i^Stem-

eben'', sondern geben, indem sie neben den langen Ciliararterien

bis sum Ciliarrande hinlaufen, eine grössere Anzahl von Zweigen,

die eine nach aufwärts, die andere nach abwärts, ab*). Diese

Zweige nun,' und die letzten von ihnen am meisten, haben einen

gebogenen Verlauf, indem sie nicht parallel zum Ciliarrande,

sondern mit einer Hinneigung zn ihm austreten und erst ganz

allmShlig in seine Richtung umwenden (Fig. 6 n. 7.).

Alle Arterien der Chorioidea theilen sich unter sehr spitzen

" Winkeln und zwar fortgesetzt. Indem sie sieh aber so vermeh-

ren, iiiiinnt c;h*i<'hzeiti<; ihre Zalil dadiin h ab. da.ss an allen Stellen

schwächere Zweige in die Capillarschidit übergehen. Nur die

stärksten von ihnen, oder vielmehr deren Abkömmlinge erreichen

die entfernten Punkte der Chorioidea. und unter ihnen zeichnen

sich «lie Arterien des senkreeliten ]\[eridiane.s durch Länge und

durch reiclics l)üsehelt'(iniii<:;es AuHösen der Enden aus.

Im senkrcehteii Meridiane nämlich — fassen wir zunächst

nur die ventrale Hälfte in's Auge, da in der dorsalen der Seh-

nerveneintritt eine Verwicklung herbeiführt — erhalten sieh zwei

kräftige Get'ässe weit hinaus, gehen aber endlich in je ein Bündel

von Zweigen auseinander (Fig. b. v.j. und diese Zweige — es ist

dies diezweite Ausnahme von dem geraden Verlauf der Arterien

—

wenden sich zu beiden Seiten im Bogen von dem senkrechten

Meridiane ab. An Stelle dieser zwei Arterien existirt oft nur

eine (Fig. 8. v.), und das nuiss, wenn es sich in der dorsalen

Hälfte wiederholt (Fig. 8. d.), nothwendigerweise zur Asym-
metrie führen.

Hier nämlich steht den Gefässen de.s senkrechten Mefidianes

ein Hindemiss entgegen in Gestalt des Loches für den Sehnerven.

Sie divergiren daher — dies ist der dritte Fall, in dem die ge-

rade Richtung aufgegeben wird—
,
legen sich hart an den Band

der Oeffnung und kommen erst allmählig wieder zusammen. Wo
nun ein einziges Gefäss vorhanden ist, liegt nur auf einer Seite

ein Stamm (Fig. 8. d.), nnd die Regelmässigkeit stellt sich erst

in dem distalen Abschnitt wieder her. Oft tritt dieses Geföss,

^) £s trettiu ubrigeus »chou unter dt-u vurliergeheuden Arterien Auileutuugcn

dieses Verhaltens auf, wie man auf der rechten Seite von Fig. 7. sieht.
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" oder treten die beiden Gefässe erst neben der Oeffnung auf die

Chorioidea (Fi«?. 5 und 8.), so dass sie im Horizontalmeridiane

noch iiirht zu lindt'ii sind (Fig. 7.).

All der dorsalen Seite des Loches tür den SehTiervt'iieintritt

verlässt eine Anzahl fninfror (refässe . welche aus den beiden

Haupti^etasseii des senkrt'cliU'ii Mcridiancs stammt, die Richtung

der übrigen, lun das dreieckige Feld zwisclien dem Rande und

den con vcrgirendcn Arterien auszufüllen Dagegen in tlcni Felde

zwischen der genannten Oetlhung und dem Horizontalmeridiaiie

verbreiten sieh stdiwache Zweige der ;,Steruclieu'' ganz ebenso

wie in den anstossenden Partien '-).

Eine der drei Abweichungen von der gestreckten Lage der

Arterien wird also veranlasst durch den Sehnerveneintritt ; die

beiden anderen hängen zusammen mit der Lage der Venen. Diese

Punkte werden deswegen später in zwei Zusätzen berücksichtigt

werden.

Anastomosen sind ziemlich selten.

Die Yetten der Chorioldea.

Während sich die Arterien der Chorioidea des Kaninchens

mehr durch ihre Anordnang im Allgemeinen als durch ihren

Charakter im Einzelnen von denen des Menschen unterscheiden,

gilt von den Venen das Gegentheil. Das heisst in Kürze : die

Venen wurzeln sammeln sich in mehrere stärkere und mehrere

schwächere Stämmchen, und diese in vier Venae vortii osae; aber

die Mittelpunkte der Vortices liegen ni(dit im Aequator und das

venöse Netz liat einen andern Charakter wie beim Menschen.

Ergänzen wir diese Züge soweit, dass das Bild Genauigkeit

und Anschauliclikeit bekommt.

Die venösen Gelasse eines Quadranten convergiren gegen

eine Stelle, die dicht am Ciliarrande dei- Chorioidea liegt. Fast

nie jedoch trctien sie alle in einem Centruni zusammen, sondern

es existiren zwei, drei, ja vier oder fünt Sammelpunkte, von

denen eben so viele Venenstämmchen ihren Ursprung nehmen.

Zwei unter ihnen pflegen vor den übrigen ausgezeichnet zu sein.

1) Auf Fif. 8. iat durch die Lage Ton d diMes Feld amf ein MiBivram

redttcirt.

*j Aul' Fip. 8. tn-ten vom veutraieu KatidH derOflft'nnnp zwei ffiiie Arterien

zur Chorioidea. Auf Fig. 7. ist da« Prftparat bei O etwas auseinander gezogen.
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YIRCliUW: lieber die Gefftsse der Chorioide« des Kaniachens. 9

l)i»\se Stiiniiiirhcn vrrt'iiiin;t'ii sich z. Tli. in dem llauine zwischen

i'horioidea und Scleni. z. Th. innerhalb der letzteren zu einem

iStamme, einer Vena vorticosa. Deshalb erliält die Kenntnis.^

dieser Gefasse er.st ihren Absehluss dureh die Betrachtung der

in der äusseren Augenhaut gelegenen Abschnitte (JFig. 10), welche

«ine ziemliche Länge haben. Stets ist eine Vena vorticosa f i t ig

l^bildet ror dem Verlassen der Sclera, und nie gibt es mehr als

vier für ein Auge.

Die Venen der oberen Hälfte nnd die der unteren bilden je

ein Paar; die beiden Venen eines Paares converg^iren beständig,

flo dass sie sich beim Aastritt aus der Sdera schon genähert haben
und sich im Grande der Augenhöhle vor oder wahrend derEin-

Benkong in die grosseren Venen vereinigen. Schon innerhalb der

Chorioidea findet man die Spar dieser Richtung in dem am
Cüi&rrande zwischen dem distalen Abschnitt des Horizontalme-

ridianes nnd der Sammelstelle gelegenen Theil des ven5sen Netzes

(Fig. 12. di').

Diese Einheit des Stammes also ist immer da; die Stämm-
chen dagegen haben nichts, was sich wiederholte, weder eine

Begel in der Zahl, noch Begelmässigkeit in der Vertheilung.

Es gibt aber noch ein zweites G-emeinsames : das Bild der

Venen in der Chorioidea selbst , die Physiognomie eines Quad-
ranten, an welcher die Unregelmässigkeit der Stämmchen nichts

ändert ' ). Einen (Quadranten beschreiben, heisst also, alle be-

schi-eibeii.

Hier Süll. Wiis erst aus dem Folgenden hervorgehen kann,

zur Erleichterung vorangestellt werden : die Lage der Venen ist

durchaus dieselbe wie die der Arterien,

AV'cnn auch allf Venen eines (Quadranten nach einem Punkte

ionvergiren. so sind sie doch nicht radiär wie die Strahlen eines

Sternes, sondern sie laufen auf den Mittelpunkt zu mehr direkt

oder indirekt, mehr gerade oder gebogen.

A uf den Horizontalmeridian sind sie rechtwinklig gerichtet,

nur haben sie neben seinem distalen Abschnitt dieselbe Abweichung
wie die hier liegenden Arterien (p. 7), sind also zuerst gegen den

Ciliarrand geneigt und wenden dann in seine lUchtung hinein.

1) Wo auf Abbildungen der Yenen der meniobliehen Chorioidea diese Ein«

beitUchkeit hervortritt, scheint sie mehr eine achematisehe VeceinCftchnng als

«ine beobaehtete Thataaohe m sein.
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10 VI&CÜOW: Ueber die Gefässe der Chorioidea des Kaninchens.

Die neben dem senkrechten ^[eridiane liegt^ulen Wurzeln
laufen f]je.streckt bis in die Nähe des Ciliarrandes und gehen liier

mittelst kurzer Bogen in die Kielituiig des letzteren über
(Fig. 11 d'), so dass sie nun zu ihrer ursprünglichen Lage recht-

winklig sind.

Dieses Gebiet findet seine Ergänzung durch die zwischen
der Sammelstelle und dem Ende des Horizontalmeridianes ge-
legene Partie (Fig. 11 d), in welche die unmittelbar vorher ge-

schilderte]) Winzeln übergehen. Diese beiden am Ciliarrande

gelpL!:enen Abschnitte bilden znsammen eine Randzone, welche
sieh dem proximalen Gebiete gegenüberstellt, da ihre Gefässe
weiter sind und einen grossen Theil der andern aufnehmen, also

Wurzeln höherer Ordpang vorstellen (Fig. 12 c— di')^). Die
Zone dieser weiten Venen ist am breitesten an der Sammelstelle

und verschmälert sich mit d^ Entfernung von diesem Punkte.

Jeder ihrer beiden Abschnitte pflegt seine eigene Sammelstelle
^

zu haben.

Wenn sich aber diese beiden Punkte weit von einander ent-

fernen durch Wandern des dem senkrechten Meridiane näher lie-

genden — denn der andere ist beständiger —, so verlieren die

zwischen beiden Abschnitten am Ciliarrande liegenden Wurzeln
den Anschluss und bilden eigene Stämmchen; ebenso proximal

gelegene Theile des Netzes. Dazu kommt, dass auch ohne Ent-

fernung der Centren sich kleine Partien sondern (Fig. 12 V'),

und dass die Centren selbst zerfallen können (Fig. 11 v').

Indessen, wie gesagt, die Anordnung der Wurzeln in einem

Quadranten bleibt unverändfrt : die ('onvergenz wird also auch

daduri li iiieht vermclirt, dass kleine Grupjien von Venen eigene

Centren haben. S(dehe gleichen daher nicht Sternen, sondern

Pinseln (Fig. 12 V')-«i.

Den (irund für den eigenthümlichen Verlauf der Chorioiib'al-

venen kann man in der Lage der Vena»' vorticosae selbst finden:

alle Wurzeln drängen sich zuerst gegen den Ciliarrand, um all-

1) Randzon« nnd proxiunalas Gebiet werden nur mit Rficksieht auf «Ue Venen

and nieht wegen irgend einer Stmctarversehiedenlieit getrennt.

*) Dieo ist, wie Xe6er bemerkt, der Cirenlns enosne, den Hoonu rom

Binde nnd* noch einem Thiere abbildet (3, Taf. I. Fig. 2, Taf. III. Fig. 4), nnd

der nicht mehr Berechtigung hat, wie fast alle Gefäminge des Anget.

3) Aneh diese bat Herr H^reich mit dem Angenepiegel wahrgenommen.
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(35) VIltCHOW: Ueber die GeOsM der Ohorioide« des Kaninchens. H
mHlili«^ gebogen in die Stärame gelangen zu können. Von dieser

Tendenz sind selbst diejenigen G-efVisse erfasst. welche in ge-
rader Hichtung vom Honzontalmoiidian auf die Centren hin-

laufen ; sie weichen, nra sich z. Th. dem am senkrechten, z. Tb,

dem am horizontalen Meridiane gelegenen Abschnitt des Net/es

anzaschlie>:spn. auseinander und lassen dabei eine kleine Lücke
frei (Fig. 11 zwischen d und d').

Was ist nun ein ^^Yortez'^ ? Versteht man darunter das, was
sich zu einem Stämmchen vereinigt— und so wird der Ausdruck
thatsächlich gebraucht — so gibt es in jedem Quadranten ebenso

viele Yortices als getrennte Gruppen von Wurzeln. Hält man
aber an dem Bild einer specifischen Gefassenanordnung fest —
und das ist doch der Ursprung der Bezeichnung ') — , so gibt es

in jedem Quadranten nur einen Vortex.

Auch im venösen (Tel)iete wird eine Stiiruiif; durch den Seh-

nerveneintritt hervorgebracht. Auch hier legen sich zwei Ge-

tasse divergireiid an di*' Ivändcr des Loches und kommen auf der

dorsalen Seite erst allmälilig wit^ler zusammen. I)iejenig«'n Wur-
zeln, welche in dem Felde zwisclu-n dem Horizontalmeridian und

dem ventralen Rande liegen . vereinigen sich nach rechts un<l

links mit den beiden divergirenden. Am dorsalen Rande der

Oert'nung dagegen entstehen Getasse neu aus der capillaren Schicht,

die rechtwinklig gerichtet zum Ciliarrande weiterziehen, bis sie

sich in die beiden einsenken.

Nicht wie diese Unregelmässigkeit durch ein äusseres Moment
bedingt und deshalb viel auffallender ist die Lage von mehreren,

meist vier Wurzeln auf der temporalen und' auf der nasalen Seite

des Horizontalmeridianes (Fig. 11 c), welche von der Eintritts-

stelle je einer langen Ciliararterie bis zum Ciliarrande reichen,

nach aufwärts und abwärts mit den hier liegenden Wurzeln
verbunden sind, am Ciliarrande kurz in dessen Richtung, also in

die schon beschriebenen Gefässe, umbiegen und an ihrem proxi-

malen Ende oberflächlicher (mehr nach aussen) liegen als die

umgebenden Venen. Leider muss es jedoch unentschieden bleiben,

ob sie sich hier durch die Solera fortsetzen, eine Frage, die auch

mit Rücksicht auf den Menschen von Bedeutung ist. Denn es

sind dieselben Venen die von Zinn auch bei diesem im Horizon-

<) Bemer Sprudel, wie Strndd.
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12 VIRCHOW: Ueber die Gulusse der Chorioidea des Kauinclieoi.

tnlinenMiano angfgehen werden M. Allerdings treten sie beim
Kaninchen noeh stiirker h»'rvor. weil sie so wenige sind und die

Rielitung der iil)rigen so aiiftallend selineiden. ja an ihrem pro-

ximalen I^nde zu den andern geradezu rechtwinklig liegen. Der
(Jrund für dieses Verhältniss — wenn man das einen (Truiul

nennen will — kaiiu nur in der Lage der Arterien gesucht

werden.

Während so in und neben dem horizontalen Meridiane <lie

Venen sieh den Arterien anp-issen. riehten sieh in der Umgebung
der Sammelstellen die letzteren nach den ersteren. Denn aueli

die Arterien convergiren nach diesen Centren, worauf z. B. das
Abbiegen vom senkrechten Meridiane hinzielt.

Der Mittelpunkt selbst ist, da vorher die letzten Zweige in

die capiliare Sehi( ht eintreten, arterionfrei, nur durchschnitten

von einem einzigen Gefäss (Fig. 6 c'}, welches die beiden Ab-
schnitte der ciliaren Zone trennt — der eine der beiden Zusätze

zur Beschreibung der Arterien (p. 8).

Da nun die Arterien schon proximal von der Sammelstelle

aufhören, so kann auch die zwischen dieser und dem Ciliarrande

liegende Partie keine Zuflüsse mehr erhalten. Und da sie selbst

im senkrechten Meridiane nicht ganz bis an den Band vordringen,

so entsteht ein leeres Feld, welches einen Theil der venösen

ciliaren Zone bildet; wie diese an den Ciliarrand stösst. aber

an der proximalen Seite anders begränzt ist. Hier mfissen

— dies ist der zweite Zusatz — Aeste aus dem Circulus iridis

aushelfen. Da die Partien zu beiden Seiten des horizontalen

Meridianes bis an den Ciliarrand heran von Arterien der Chorioidea

selbst versehen werden, so treten hier keine oder nur sehr feine

Gefässe von der Iris her ein. Die vier Arterien also, welche

<) lok luibo über dleie Teaen des nenteblicheii Avg^s keine BrMinuir.

Wie weit einige neuere Abbildungen mit Zkm nmmmenhfngen (1. 8.)» inaes dn-

biugestellt bleiben. Leber hat im Gegentheil im Horizontalmeridiane Venen, die

proximal gerichtet sind (5. p. i;? Tat". II Fip. b). Wer weiss, ob diese mit den

von Zinn geineiuteii identisch sind/ (Jerade diese aber hat Leber bei seiner Auf-

zahlnng (ibid. p. 12) der von Zinn angeführten Venen vergessen. Zinn hat näm-

lich ausser einer Vena ciliaris longa im Horizontalmeridian nocb eine Vennln ee-

eessorin intermedin (Taf. Vt Fig. 2.o.)« Aber die licb aUerdingt der Text nur nn-

dentlieb euMpricbt (p. 14). Diese, die nur bie an den Ciliarrnnd der Cborloidee

reicht nnd bier mit benachbarten Wur/.eln zusammenhängt, wie es auch Se^pejß

abbildet (9), erinnert aoffallend an die bescbriebenen Venen de« Kaninchens.
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den Irisrinji; ziisammensetzf'«, gt'lieii erst in einiger Eutt'einung

von ihrem Ursprünge die hier in Frage kommeuden stärkeren

Aesto ab, jede etwa drei. Diese aber vermehren sich durch

Theilung, und zwar gabelt sieh jetler von ihnen, nachdem er

rechtwinklig auf den Hand der Chorioidea zugelaufen ist, in zwoi

dem letzteren anliegende 6efas.se. aus denen dann eine Anzahl
von Zweigen in das erwähnte Feld eindringt ').

Niemals verl)inden sich diese Arterien beim Kaninchen, wie

es Leber fiir den Menschen angibt (o. p. 4), mit den eigentlichen

Airterien der 'Chorioidea, selbst da nicht, wo sie, wie selten yor^

kommt, sich mit ihnen iiberkrenzen.

Vordere Ciliararterien, welche beim Menschen nicht nur an
der Bildung des Circulus iridis betheiligt sind, sondern auch
direct Zweige in den distalen Abschnitt der Chorioidea abgeben,

sind beim Kaninchen an der Versorgung der letzteren nicht be-

theiligt

Im Gegensatz zu den Arterien der Chorioidea, welche der

Ergänzung von der Iris her bedürfen, dehnen die Venen ihr Be-

zugsgebiet bis in die Iris, ja über die ganze Iris aus<). Nur von
diesem GFesichtspunkte aus darf man diejenigen Gef&9se (Fig. 12 r),

welche die Verbindung zwischen den Venen der Ciliarfortsätze

und denen der Chorioidea herstellen, als vordere Wurzeln der

Venae verticosae" auttassen; man darf jedoch nicht glauben, dass

sie den Venen der Chorioidea gleichen. Vielnielir unterscheid« ii

.•<ie sich von ihnen in drei Punkten, und gprade den V'euen der

Kaudzone gegenübtT. in welche sie sich ju cin.seuken, ist der

Unterschied am iiurtiillcndstcn : sie haben den dritten Tlu'il der

proximalen, den fünften bis sechsten der Weite (b-r «listalcii Wur-
zeln : sie sind zum Ciliarrandc rechtwinklig und biegen kurz in

die distalen A\'urzeln ein; sie haben unter einander wenige Quer-

verbindungen.

Die Kenntniss der Venen ist erst dann vollständig, wenn
man die zwischen ihnen gelegenen (4uerkanäle dem oben ge-

gebenen Bilde hinzufügt, und erst wenn das geschehen ist, wird

die Verbindung der Venen benachbarter Quadranten und das

Verhältniss der Arterien und Venen verständlich.

0 Leber hat bereit« Ar den HeDsehen «Uurgethan, dass es sich hier nicht

im Zweige handelt, die umgekehrt von der Chorieidea snm Irisringe htnfen.

*) Die ^vorderen Ciliarvenen' sind von untergeordneter Bedeutung.
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14 YiRCHOW: Ueber die Gefässe der ('korioiüea des Kauiucbeas.

Di»^ Venen in der ( Miorioitlea laufen nirgends isolirt neben

tnnandei- her. sondern sind durch Anastomosen vorhundfu : aber

die Häufiipckeit der letzteren ist an verschieden»*n Sr^'Uen ver-

seliieden uml darin lieo^t zupjleioh ein neues Moiinnt di-r Uiiter-

seheidun«2: zwisi heii der ciliaren Zone und dem proximalen Ge-
biete der Chorioidea. In der Kandzone näinli(d) sind die ver-

bindenden Gefässe so hüuhg, dass die Maschen die Gestalt runder
Löcher oder kurzer Schlitze haben (Fig. 12 c— di'Y in den pro-

ximalen Abschnitten dagegen werden die queren Bahnen seltener«

damit aber auch un regelmässiger, so dass es unter den Maschen
noeh immer runde Löcher neben langgestreckten Spalten gibt

<Fig. 12 p.); auch sind hier die Löcken weiter.

Da neben dem senkrechten Meridiane die Venen parallel

liegen, so sind hier die Querkanäle das, was die Quadranten ver-

bindet, und man kann die Grenze nur auffinden, wenn man vom
distalen Ende ausgeht, an welchem ja die Gefasse nach rechts

und links auseinanderweichen (Fig. 11 zwischen d' und d").

Auf dem horizontalen Meridiane stehen im G«gentheil die

Wurzeln rechtwinklig anü. Hier erkennt man die Grenzen der

Quadranten daran, dass nur etwa der dritte Theil der Gefasse

den Meridian passirend in die der andern Seite direkt Übergeht,

die andern dagegen sich an dieser Stelle aus der capillaren Schicht

herausbilden und dabei weniger gestreckt sind als die fibrigen 0«

Die Beziehung der Arterien tmd Venen zu einander wird

bestimmt durch den oben ausgesprochenen Satz, dass sie gleich-

gerichtet sind, und durch den zweiten, dass sie in einer Ebene
liegen, also neben einander, nicht übereinander. Jede Arterie

liegt zwischen zwei Venen, aber nicht jede Vene zwischen zwei

Arterien, da die ersteren zahlreicher sind wie die letzteren. Die

V'enen sind doppelt oder dreit'ach so weit wie die Arterien.

Es gibt nun aber viele Fälle, wo aus dem Nebeneinander

ein Uebereinander werden muss; denn einmal kreuzen die t^uer-

gefässe zwiscbfii den Venen den We«]j der Arterien, sodann aber

muss nach dt-r Tlieilung einer Arterie einer der beiden Zweige,

um in eine eigene Lücke zu kommen, sieb schief mit einer Vene

1) Et ergibt sich Mt venehiedenen Stallen dieser Beichreibong, daat du
Bild in einem (^nadranten nieninls ein bilateral tymmetrieeheB sein kann, wie et

beim Menschen zu eein scheinen niüchte (2, II. Bd., Fig. 465); vielaebr ist Jeder

' tiit das Spiegelbild seines Nachbarn.
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YIRCUOW: lieber die Gefltsse der Chorioidea des Kaniacliens. 15

sf'lin*Md*'n. Dabf'i lit'2;»'n nun die Artfiipn bald aussen. l)al<l innen:

zuweilen srhen .sie aus wie Fäden, die in ein veni'sc.s (Icwebe

einu:ezon:''n sind (Fig. 13). Nur am liorizontalen ^ItTidiane und

an den Saramel.stellcn di-r Venen kann man von zwei Sehicliten

der gröberen Get'ässe reden, da in ersterem die Arterien mit

Ausnahme derjenigen, die .schon hier die capillare Schicht auf-

machen, noch oberflächlich liegen, an letzteren dagegen die Venen

sich ans dem Niveau herausheben. Wir haben also einmal eine

äu.sfsere arterielle, das anderemal eine äussere venöse Schicht.

Indessen ist, wie aus dem Vorhergehenden erhellt . die venöse

(innere) Lage im Horizontalmeridian ziemlich locker, und die

Arterienendt n versinken in der Umgebung der Venencentren be-

reits in die Ebene der Kapillaren.

Die kleinsten arteriellen und venösen Gefässe und das

CapiUarneti.

Auch f&r das Studium des Kapillametzes benutzt man mit

Tortheil partielle Injektionen, d. h., da man diese G-efSsse nicht

för sich füllen kann, solche Präparate, bei denen die Masse noch

entweder in die Enden der Arterien oder in die Anfänge der

Venen mit den angrenzenden Stücken des Kapillargebietes ge-

drungen ist. Erst dann wii'd man nicht nur die Ver.scliieden-

heiten in der Dichtigkeit dfs Netzes erkennen. sondtM-n auch den

Eintlus.s. den an einigen Stellen Arterien auf dassclb*' ausüben
;

regionale und lokale Verschit'denheitt'u '). Dcsswegen sind auch

in der Beschreibung die Kapillaren im Zusammenhange mit den

Endarterien gelassen.

In der Nähe des Horizontalmeridianes lösen sich die kleinen

Zweige (p. 0) der Arteriensternchen auf, indem sie sidi wieder-

holt, und besonders reichlich gegen die p]nden, gabelig theilen.

wobei die Theilzweige weit auseinander gespreitzt sind. Durch
die radiäre Anordnung und die reiche Verästelung entsteht hier,

vor allem am Pole, ein verworrenes Bild, wie es sich in keinem

anderen Theile der Ohorioidea findet. Das Kapillametz ist hier

1) Gleicbliegende Absehnitte au der Memlwsiia choriooapiUarii Tflneliiedener

Thiere m vergleicheii (10), hat nar beiehriiiktoa Werth; denn einnal kommen
lokale Bifferensen vor. daim aber aiad gleichliegende Absehnitte nicht dnrehaos

homolog.
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16 Vißt'UüW : Leber die Getässe der Choriuidea des Kaaiachens

am dichtesten und regelmässigsten, die Gefasschen 10 jx weit*),

die Lüoken 5 ji und rund. Hier entstehen keine Aenderungen
(lurcli <l»Mi Eintritt der Art<'rien, und di\ diese ])is an ihr Knde
(las Düppt'lte oder Melirt'arhe der Dicke der Kapiliaren beäitzeii,

30 ist der Uebergang unvrnnittelt.

KnttVrnter vom horizontalen Meridiane in dem Gebiet, in

\vel( luMii die Arterien ]iarallel neben einander hinlaufen und sich

unter ganz spitzen ^\'ink(dn theilen. lösen sieh ähnlich, wie eben

gesehildert, sehwäehere Zweige in Endarterien auf, daneben

aber treten kurze Gefä'sschen fast rechtwinklig aus stärkeren

Aesten. um sofort an dem kapillaren Netze zu endigen. Das
letztere wird nur wenig lockerer, seine Gefässe 11 jjl weit, der

Eintritt der Arterien geschieht noch in der angegebenen Weise

(Fig. 14). aber nicht ausschliesslicli. Vielmehr setzt sich an zahl-

reichen Stellen die dichotomische Theilttng so lange fort, bis nur

noch die Weite von Kapillaren vorhanden ist. Da aber diese

letzten Enden bereits iimcibalb des Netzes selbst liegen, 80

können sie mit demselben Rechte als Tlieile des letzteren gelten,

wodurch sich dann die Beschreibang dahin ändert, dass die ein-

tretenden Arterien auf karze Strecken die Weite und die Bich-

tung der Kapillaren beeinflnssen

Das nimmt nnn in dem letzten Abschnitte der Arterien so

überhand, dass dadurch stellenweise der Charakter des Netzes

ganz yemichtet wird. Diejenigen Arterien der Ghorioidea näm-

Üch, welche bis in die Nähe der venösen Sammelstellen vorge-

drungen sind, unter ihnen die des senkrechten Meridianes (p. 7)»

theilen sich unter den kleinsten Winkeln dichotomisch, zerfallen

also in Büschel von Endzweigen, welche nun in die Membrana
rhoriocapillaris eingehen (p. 7) und hier an ihrer Weite und

Richtung noch viel weiter erkennbar sind wie die vorher be-

schriebenen, vor allem, wenn sie, wie die vom senkrechten Me-

ridiane kommenden, gebogen verlanfcn. Nur eine Uebereinstim-

mun;; haben diese Arterien, deren manche 50 ji weit sind, mit

Tlen Ka)>illaren. nämlich zahlreiche Anastomosen, welche in Form

von (o^uerkanälen auftreten, aber in wechselnden Abständen;

1) Wie M auch vom Menschan ugegeben vird.

S) Die MaasM lind wem Scbellackpriparaten genommen.

3) Vielleicht ist das mit der ^radienartigen Anofdnong der KapUlAren"

beim Menschen gleicbbedeatend (5, p. 9.).
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VI&CHOW: U«b«r die tiefl&aae der Chorioidea des Kamnobena. 17

und da die Arterien selbst ungemein nahe an einander liegen,

so haben die Lücken die Gestalt schmaler Spalten. Durcdi die

verschiedene Weite der Gefasse. den «gestreckten Verlauf der

einen, den gebogenen der andern, die wechselnde Form der

Maschen .stehen diese Abschnitte in einem scharfen Gegensatze

zu der Monotonie der übrigen. Aber sie dehnen sich selbst in

der distalen Zone nicht auf grössere Flächen aus, sondern sind

allerorten untermischt mit Feldern, welche sämmtliche Eigen»

thümlichkeiten der proximalen Theile zeigen.

Vielleicht sind die letzteren die Stellen, an denen die ersten

Venenwurzeln entstehen. Wenigstens entspringen diese auch in

der ciliaren Zone aus ganz dichten Netzen (Fig. 15), ohne dass

in diesen ihre Richtung voigebildet ist, bedeutend weiter als

Kapillaren. Nun sind, wie gezeigt die Venen der Chorioidea

gleichfalls zu einem geachlossenen Netze vereinigt, nnd auch sie

sind in ihrer Bichtnng dnrch die schrSg yon der Membrana
choriocapillaris herkommenden, meist etwas engeren Wnrzeln
(im eigentlichen Sinne) nicht beeinflusst.

Nor an einigen Stellen der Chorioidea entstehen Venen
dnreh allmählige Vereinigung von immer zweien, nämlich in der

X£he des horizontalen Meridianes (c£ p. 14) und in den Lücken,

welche dnrch Anseinanderweichen nebeneinander liegender Ge-

iftese entstehen (Fig. 11 zwischen d und d', d' nnd d'', v nnd v").

Vergleldung.

Es ist nicht nöthig, die Uebereinstimmnng zwischen den

Oefässen der Chorioidea des Kaninchens und denen des Menschen
zu besprechen: die Punkte dagegen, in welchen die ersteren von

den letzteren abweichen, sind, wie sie sicli aus diesen Mittheil-

ungen ergeben, folgende

:

1) Es gibt zwei anastomosirende Augenarterien, eine stärkere

äussere aus der A. maxillaris interna und eine schwächere innere

aus der Carotis interna.

2) Es gibt zwei Arterien der Uvea („hintere Ciliararterien"),

eine temporale und eine nasale, welche von der A. ophtlialmica

externa abgegeben werden, die nasale unter Betheiligung der
A. ophtlialmica interna.

3) Die Arterien der Chorioidea („kurze hintere Ciliar-

arterien") sind Aeste der ebengenannten; diej^iigen der nasalen
Vwiuadl. der ihjMoti. Gm. N. F. XVL Bd. (4) 2
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18 Vi&CUOW : Ueber die Gefiase der Chorioidea des lUmncheiit.

und der toniporalen Hallte der Chorioidea stammen aus der

gleichnaüiigfu laugen.

4) J)it' „kurzen liintcreii ( Ziliararterien betreten die Tho-

rioidea in einer Linie, die annähernd mit dem Horizontalmeridiane

zosam nienlallt.

5) Die eigentlicheu Chorioideaarterien anastomosiren nicht

mit Zweigen ans dem Irisringe.

6) „Vordere Ciliararterien^ haben keinen Antheil an der

Vascularisation der Chorioidea.

7) Die Sammelstellen der Venen liegen in der Nähe de»

ciliaren Randes der Chorioidea.

8) Die Anordnung der Venen in einem Quadranten ist oon-

stant und einheitlich, unabhängig yon der (wechselnden) Zahl der

Stämmohen.

9) Es gibt nur vier Venae verticosae.

10) Die Venen innerhalb der Choridea bilden ein Nets von

eigenthümlichem Chärakter.

11) Nach Verschiedenheiten dieses Netzes muss eine ciliare

(distale, Band-) Zone und eine proximale Region unterschieden

werden.

12) Die „Vasa recta* sind nicht den in der Chorioidea lie-

genden Wurzeln der Venae verticosae gleich.

13) Die Arterien und Venen der Chorioidea sind gleich-

laufend.

14) Die Gefösse der Membrana chorio capillaris sind nicht

nur in der Dichtigkeit sondern auch im Cliarakter wechselnd.

15) Der Uebergang der Arterien in das Kapillarnetz ist an

verschiedenen Stellen verschieden.

16) Die Entstehung der Venen aus den Kapillaren ist

anders wie beim Mensche»-').

Von diesen Unterschieden sind nur der erste und zweite-)

principiell, alle andern graduelL Das muss für den dritten und

vierten nachgewiesen werden.

Die Worte von Leber: „Die kurzen hintern Ciliararterien

entstehen, wie bekannt, aus der A. Ophthalmie«'' (5, p. 1). r^^^

langen hintern Ciliararterin direct aus der A. ophthalmica^

I) YielteiAht fidlen Toa dieien DUTereiiMii die 5) 8) 12) 14) 16) 16) b«i atacr

Bochmaligen Prüfung der OefiaM der nentcUiehen Chorioidea fort

<) and fünfte?
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YIBCHOW: U«b«r die OefiMO der Chorioidea des Kaninchens. 19

{ibid. p. 9). lassen die Mögliclikeit (»ffen. dass die erstereii Aeste

der letzteren sind, indem sie indirekt aus der Aiigenarterie

entspringen, weisen aber auf eine solehe Beziehung nicht hin»

noch weniger die Beschreibung von Heule, dass die Muskel- und
\

Ciliararterien ganz regelmässig, bald in Verbindung mit einander,

bald einzeln, aus einem oder ein paar oder vielen Stämmchen
and z. Th. selbst aus den längeren Arterien der äussersten Schickt

entspringen (2, ITL Bd. p. 107). Dagegen schildert Zinn ans-

fährlich, dass es zwei Ciliararterien gebe <), eine an der tem-

poralen nnd obem, eine an der nasalen nnd untern Seite des

iSehnerven, dass die Aa. 6iUM«s breves Aeste derselben seien,

dass aber daneben eine oder mehrere kurze Ciliararterien selbst-

ständig ans andern GefÜssen entspringen (12, p. 194—196> Dazu
passt die Abbildung, welche Sappey (9) von den Arterien der

Öhorioidea gibt, anf der man auf der temporalen und auf der

nasalen Seite des Sehnerven je ein Bündel von Gkfössen sieht,

allerdings nur z. Th. noch im Zusammenhange, so dass man nicht

entscheiden kann, ob sie aus je einem Stamme entsprungen sind.

Was ich von Präparaten weiss, bestätigt die Sclülderung von

ZinUf es entstehen nur wenige Arterien der Chorioidea aus schwa-

chen unregelmässig entspringenden nnd gelegenen Gefllssen, die

Mehrzahl aber aus den beiden langen Ciliararterien in wechseln-

der Entfernung vom Bulbus, einzelne selbst innerhalb der Selera '-).

Was den andern Punkt anlangt, so ist in den Worten von

Zinth dass die kurzen hinteren Ciliararterien in verseliiedenen

Abständen die Chorioidea betreten (12, p. VJ7), und bestiiiunter

in denen von Lchcr, da^s die grösseren Aeste in einer kleinen

Entfernung vom Sehnerven an dessen äusserer und innerer Seite

die Selera durchbohren (5, p. 4), das ausgesprochen, worauf hier

Werth gelegt wird, und was des Interesses wegen, welches die

verschiedenen Bichtungen der Anatomie am Menschen nehmen,

genau an einem einzelnen Falle beschrieben werden soll (Fig. 16),

nämlich von einem Kinde, welches mit sieben Monaten geboren

wurde und sieben Wochen später starb, wiewohl es sich auch

bei den andern untersuchten Individuen, einem Fötus von 23 Cm.

>) Die entweder beide, oder von denen eine direct ane der A. ophtlialniiea

benrorgehen.

s) Das sind vielleicht die Zweige . welche die langen Giliaxarterien nacli

Jhirehbohmng der Selera an die Clierioidea abgeben Bellen (18, p. 199).

Digitized by Google



20 VmCHOW: U«ber die GefÜM« der Chorioidea des KantacheM. (44>

Länge (Soheitel — Steiss), zwei Xeugeboreiien und einer alten

Frau gefunden hat M. Die Eintrittsstellen von Arterien der

Chorioidea liegen nämlich an der dorsalen und ventral%n Seite

hart am Sehnerven, an der temporalen nnd nasalen dagegen

z. Th. weit entfernt, und die Arterien laufen , um zu letzteren

zu kommen, eine Strecke innerhalb der Seh ra : c', die Eintritts-

stelle mehrerer Gefässe auf der temporalr>n Seite . befindet sich

4 mm, c", der Ausgangspunkt eines Gefassbüschels 6,5 mm von

der Mitte des Sehnerven; c'" dagegen auf der nasalen Seite

8 mm von demselben Punkte. Diese scheinbare Asymmetrie der

Eintrittsstellen schwindet sofort, wenn man nicht vom Sehnerven,

sondern vom Pole ab misst, welcher von e" ebenso wie von c"'

4,75 mm entfernt ist').

Weist das nicht darauf hin, dass diese Punkte vom Seh-

nerveneintritt nnabhfingig und mit Rücksicht auf den Pol nnd

den horizontalen Meridian orientirt sind, wie es ganz deutlich

ist beim Kaninchen und Rind, bei denen der Sehnerveneintritt

ausserhalb des Meridianes liegt ^j.

Mit dieser Vertheilung der Eintrittsstellen hängt es zu-

sammen, dass die Arterien, die in der Nähe des Poles dorsal-

nnd ventralwärtfl gehen, wenig auseinander weichen, nahezu

parallel sind — eine weitere Aehnlichkeit mit den Grefässen des

1) AlteTBTerachiedenheiten, welche darch Wachsthamsanterschiede entetehea

kÖDntea, wflrden sich, nur mit Hülfe eines reicheren Materiales feststellen lassen.

*) Diese Verhältnisse sind in der Fignr 16, in welcher die seitlichen Par-

tien sich verkürzen, und an Corpus ciliare gelegene Theile gar nicht gesehen

werden, sehr autTullend.

3) Bei einem 2(\ i'm (Srheitel-Steis.s) laiijreii Kindseiiibryo uchnien die Eiu-

trittsstellen ein Feld ein, wt lche? sich am liorizoiitiileii Meridiane bis in die Nähe

des CiliarrandeN erstreckt, aber aoch in dorsaler and ventraler Richtnog einige

Antdehnnng hat. Diejenigen Arterien, welche am Rande dieses Feldes anf die

Chorioidea kommen, gehen sogleich in die entfernteren Theile der letsteren ; die>

jenigen dagegen, welche im Meridiane eltitretin, Iteea sieh anf an Sternchen.

Der Sehnenveneneintritt ist entfernt vom MtTidiane.

Beim Reh treten die Arterien liings des horizontalen Meridianes ein bi<

jrepen den Ae^uator und gehen anst inander in Zwei;:.' tiir die dorsale und ventrale

Hälfte. Der Sehnerveneintritt liegt im Meridian, der einen (der nasalen?) Seite

näher, nnd die Arterien der temporalen nnd der nasalen Seite sind Terschiedea.

Bei der Katxe allein, von den von mir nntersnehten Thieren, treten alle

Arterien in nnmittelbarer NAhe des Sehner?en ein nnd Terbreiten sich dorehana

radilr.
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YJRCHOW: Ueber die Geflsse der Chorioidea des Kaninchens. 2t

ICanincheiis > ) —
,
diejenigen dagegen , welche entfernt vom Pole

liegeDi stark divergireii.

Von niederen Wirbelthieren können wir nnr den Frosch zur

Vergleichung heranadehen (11). Wie zu erwarten, sind die Unter-

schiede zwischen seiner Chorioidea und der des Kaninchens

grosser wie zwischen dieser nnd der des Menschen. Indessen es

giht eine Reihe von hervorragenden Funkten, in denen mehr

Aehnlichkeit zwischen Frosch nnd Kaninchen als zwischen Frosch

nnd Mensch besteht:

1) Beim Frosche sind die Arterien der Chorioidea Zweige

der ;,langen Ciliararterien^

2) Diese Zweige treten dorsal ans.

3) Die Eintrittsstellen liegen in der Chorioidea in einer

horizontalen Linie

4) „Vordere Ciliararterien^ sind an der Vascnlarisation der

Chorioidea nicht betheiligt.

5) Die venösen Sammelstellen liegen dicht am Ciliarrande

der Chorioidea.

)) Die Venen iimerhalb der Chorioidea sind zu einem Netze

verbiuiden.

7) Zwisclien den am Ciliarrande gelegenen (distalen) Wur-
zeln und dem „Uebergaiigsgebiet"* beim Froseh bestehen ähnliehe

Uiitf rsdiiede, wie zwisehen der ciliaren Zone und der proximalen

ßegion der Venen beim Kaninehen.

8) Die von der Iris kommenden „Vasa recta" sind durch

ihre Anordnung von den Venen der Chorioidea selbst verschieden.

Die Bedeutung dieser Aehnliclikeiten und Verschiedenheiten

der ChoriodeaJgefasse von Frosch , Kaninchen und Mensch mag
eine spätere Betrachtung, der ein grösseres Material vorliegt,

wfirdigen.

') Auf dies«] passt die Beschreibung von Zinn, dass die Arterieu iu der

Chorioidea Uat parallel laofen (12, p. 197).

*) Die nhtasen Ciliararterieu" endigen selbst innerhalb der Chorioidea.

<3 Aber dorsal Tom Meridiane.
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22 VIRCHOW: Ueber die Gefässe der Chorioidea des Kanincheus.
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Tafelerkläriing.

Pig. 1. Arteria ophthalmica externa. Natürliche Grösse. (Jonmt'trische Zeichnung.

lujektion von lu iss. r Wathsmassc, wii- sie auf dem Präpariraaale go«

braucht wird, ubue Krwärmuug deä Tbieres.

/. vordere Sabidelgmbe.

//. mittlere r

III hintere „

Gl. IL Harder'sche Drüse.

J\l. t. Hnacnlns teroporalis.

JH. m. — masseter.

M. r. t. — rectus temporalis (exteruus).

M. r. n. — rectns nasalis (^interaas).

IL re. — retractor bnlbi.

C, t. Carotis interna.

^. UNI. A. masUlaria interna naah dem Dnrchtritt dnrch daa Fonmen
pterygoidenm.

A. ma'. Die.selbe nach Abgabe der A. lacrimalis, A. ophtlialmica

externa nnd A. frontalis.

A /. A. lacrymalis.

X /. A frontalis (naaol^ontalis), vereinigte A. frontalla im engeren

Sinne nnd A« ethmoidalia.

A. 0. e. A. ophthalmica externa.

A. 'jl. II. A. glandolae Harderianae, a. p. 8 Anm.

^1. t. .K. ciUnris temporalis.

A. c. n. A. — nasalis.
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(47) TIRCHOW: Ueber die Geftsse der Chorioidea dee KanindieBi. 23

Vig. 2. A. ophthalmica externa und interna der rechten Soitt- ; Stück des Schä-

dels von oben : Schädelhiihle eröffnet, Decke der Augeiiliühle nnd oberer

Kand des Foramen opticnm entfernt, änssere Sehncrvciischeide aufge-

schlitzt, Sehnerv am Balbns abgeschnitten. Natürliche Grösse. Geome-

trieehe Zeiehnmig. I^Jectioii von alkoholischer SehellaekUtaoag.

d. Dura mater.

d' Untere Wand der äusseren Sehnervenseheide.

0. Nervus opticns, am Bnlhns abgeschnitteil.

A, 0. i. A. ophthalmica interna.

Die übrigen Bezeichnnngea wie vorher.

Fig. 8. A. Die Anastomoi^e der AagenarterieD vergrSesert

A. Cf. A. centralis rt^tiiiac.

A. ch. Eine aas dar A. uplithülmica interna alieiu hervorstanimende,

. A. cft'. eine ans der A. ophthalmica interna onter Betheiligung der

A. oiliaris temponlis herstammende Arterie derChorioidea.

Die flbrigen Bezoichnnngen wie vorher.

Fig. 4. Bnlbns von der Seite mit einer der beiden Ciliarar^erien und Aeaten

aar Chorioidea. — Natürliche Grösse. Schellack.

Tiff. 6. Proximalmr Abschnitt der Sdera mit den Löchern für die Arterien der

Chorioidea. — Natttrliche Grösse Vom Prftparate gepaust.

0. Nervnii opticns, ahgesohnitien.

c. 1. Aa. ciliares longae innerhalb der Sdera.

d. Zwei Dnrchtrittsstellen neben dem Nerven.

Pig. 6. Die Arterit'u d<'r (!horioi<l»'a, welche von unten nnd etwas von tmer
Seite gesehen wird. — Naturliche Grösse. Schellack.

X. Linse.

J. Iris.

Or. Orbienlas cfliaris.

e. I. A. dliaris longa.

dL Letzte (distale) Arterie der Chorioidea.

c. Arteri»* der ventraltMi FTiilfte des senkrechten Meridianes.

c'. Arterie, welche die Santmelstelle der Venen eines Qoadranteit

dnrchschneidet (p. 12).

Vigm 7. Arlericii in und neben dem horizontalen Meridiane der Chorioidea, Üach'

gelegt. Frismazeichuuug. Vergr. 3 mal. Schellack.

C Oiliarrand der Chorioidea.

0. OeCnnng Ar den Sehnerven.

e, L \

^ f
wie vorher.

dt'. Ast wie di, aber erst innerhalb der Chorioidea entspringend,

z. Ast einer mehr proximal gelegenen Arterie, der di ähnlich ist

(p. 7 Anm.).

c'. wie variier.

Fig. 8. Arterien in nnd neben dem senkrechten Xeridiaao derChorioidea, flach-

gelsgt. Prisnwseichnnng. Vergr. SmaL Schellack.

Beseichanngen wie in Figg. 6, 6, 7.
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24 YUtCHOW: üeber die OefSsse der Chorioide« dei Kamneheos. (48)

Flg. 8. Arterieiisternchea vom Pole. — Wie vorher.

O. wif utuMl.

Flg. 10. Die iniicrlialh der Sclor.i i:< lfijt'n»;u Abschnitte der aclit Vi-nae vorti-

cosae eiues Kauiuchens. — Natürliche Grösse. Vom i'räparate gepaust.

ScheUackiiijeotioii.

Tig. 11. Die Tenen der Chorioidea, welche «& der Seite nnd etwae Ton oben

gesehen wird. Natllrliehe Gröaie. Sehellaek.

O. Nervus opttcns.

C. der A. ciliarls longa gleichgerichtete Venen.

r. Saninu>lst»>llt> dc^ einen Quadranten der enteren H&lfte,

v'. Abgetrennte kleinere Sammelstelle.

d. nejren c za liegender,

d'. gtigtu den senkrechten Meridian an liegender Abschnitt der

distalen Zone des einen dorsalen Quadranten.

d**. Ebenso des andern dorsalan Qnadaaten.

Flg. 19. Zwischen der Sammelstelle nnd dem distalen Ende des horizontalen

Heridianes gelegene Partie des venösen Neties eines Qnadraaten, flach-

gelegt Prismazeichnnng. Schellack.

V. Uauptstamm.

V'. Nebenstttmmcheu.

dl' \
j ciliare Zone (p. 10).

e» Ende derselben am horisontalen Meridiane,

r. Vom Corpns ciliare herkommende Venen.

p. proximale Region (p. 10).

Fig. 18. Arterien and Venen der Chorioidca ans der proximalen Region; die

Arterien enjr, die Vfnen weit. Der oben» Ran<l der Figur ist gegen den

Horizoutantaimeridian gekehrt. — ächellackiiyection von den Arterien

aus. PriHmazeichunng.

Fig. 14. UeberguD^; einer Kndarterie in das capillare Netz in der proximalen

Region (p. 10). — Schellackinjection. Prismazeichnnng.

Fig. 15. Entstehung von drei Venenanfäugeu aus dem Kapillarnetz in der distalen

Zone (p. 17). — Berliner Blan. PrlsnuweiehnQng.

Flg. 18. Arterien der Chorioidea eines Kindes, welches mit sieben Monaten ge-

boren wurde nnd sieben Wochen später starb; vom Pole ans. — Hatlir*

liehe Grösse. SehellaiiA.

0. Nervus opticus.

}

c' Eintrittsstelle von drei Arterien l « . « « ..

c« - eines Gefissbfischeb / »«f der temporrien Seite.

e^* — eines Gelftssbflschels auf der nasalen Seite.

X. nicht ii^ioirte Stelle.

c. t. temporale

c. u. nasale ? Ciliararterie.
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lieber das Product der Einwirkuag von Alkalimetallen

auf den

Bernsteinsäure-Aethylester»
Von

Dr. FELIX HERRMANN,
Priv.-Doc. tt. Aääist. *iu ehem. Institut za WOrzborg.

Die naclifolgende Arbeit verdankt ihren Ursprung einem

Ideenkreise, welcher in seiner praktischen Yerwerthung von her-

vorragender Wichtigkeit für die chemische Synthese geworden

ist. Es ist das Verdienst von Wislicenus, die Vorgänge bei

f\pv Einwirkung der Alkalimetalle auf die Ester organischer Säuren

zu»'r.st klar dargelegt zu haben. Die bedeutende ReactionstVihig-

kt'it der entstehenden metallhaltigen Derivate gab Veranlassung

zu einer ausserordt iitlich grossen Reihe von Arbeiten in synthe-

tiscluT liiclitung, deren Kreis noch bedeutend erweitert wurde,

;ds s|);iterhin Conrad in dem ^[alonsäureestei- einen Korper

t-rkannte. der fähig ist, direct Wasseratottutonie gegen Metalle

einzutausehen.

Voraussiehtlieh bot die Erforschung der Einwirkung der

Alkalimetalle auf den Ester einer zweibasischen Säure ein nicht

geringes Interesse dar. Es wurde für den genannten Zweck der

Aethylester der Bernsteinsäure gewählt, welcher verhältnissmässig

leicht zu beschaffen ist und der in Berücksichtigung seiner Con-

stitnt inn Einwirkungsproducte envarten lässt, die mit dem Acet-

essigester entferntere aber gerade deshalb bemerkenswerthere

Analogie zeigen.

Die folgende Untersuchung hat diese Erwartung nach man-

cher Richtung hin bestätigt. Allein es stellte sich sehr bald

heraus, dass die einfachsten Agentien bei der Einwiiicnng anf das

allerdings hoch molecnlare Ansgangsproduct eine so ausserordent-

lich grosse Gomplication der Umsetzungen hervorbrachten, dass

die Ziele der vorliegenden Arbeit sich auf die Erforschung dieser

Umsetzungen beschränken mussten und auf diese Weise die

Untersuchung im Gegensatz zu der grSssten Zahl der dem oben
V«ihndl. *a pk|*.4Md. Om. N. V. ZVL Bd. (5) 1
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4 HEBAMANN: Uaber das Prodaot der Einwirknog TonAlkalimetaUca (60)

erwälnitcu Gebiete angehörigen Arbeiten einen mehr inductiveu

Charakter annahm.

Verschiedene Umstände haben bewirkt, dass auch nach

mehrjähriger Arbeit der folgenden Untersuchung in vieler Be-

ziehung die wünschenswerthe Abgeschlossenheit noch fehlt. Bis

auf wenige Ausnahmen Hessen sich unter den Umwandlungspro-

ducten des Ausgangsmaterials Körper von bekannter Constitution

nicht auffinden; die Abscheidung, Reindarstellung und Trennung

dieser Umsetzungs])roducte bot die manchfaltigsten Schwierig-

keiten; unter gei'iu<j;er Abänderung der Bedingungen verliefen

gleichartige Einwirkungen in gänzlich verschiedener Weise; das

Ausgiingämaterial in nur einigermassen genügender Menge zu

beseliaffen, gelang erst naeh langwierigen Versuchen und endlich

gestattete die Labilität seiner nioleeularen Structur meistens

iiielit die Anwendung der zur Lösung gewisser Fragen üblichen

Methüd«Mi.

Da dit* Ijisilierigen Publit ationen iiieiin»r Untersuchunpjen ')

sehr lückenhatter Natur sind, so sei es verstattet, das Keäuitat

derselben in seiner G«'sammtheit wiederzugeben.

Die Einwirkung der Alkalimetalle auf den Bernsteinsäure-

Aethylester wurde bereits im Jahre 1844 von Fehling^) unter-

sucht bei Gelegenheit einer umfangreichen Arbeit über die Bern-

steinsäure und ihre Verbindungen. Derselbe erhielt als Product

dieser Einwirkung einen Körper, dessen Analyse zu der empiri-

schen Formel CeHiOs») führte.

Da der besprochene Körper bei der Zersetzung durch Alkali-

hydrate Aetbylalkohol und Bemsteinsäure lieferte, so glaubte

Fehling die erwähnte empirische Formel verdoppeln zu müssen

und stellte den Ausdruek Cs ILjO, -| H-, 0 als der wahrsclicin-

üelisttMi ( N»nstitution des K(>rpers cntsprecluMid aiit. 11 i'-rnai Ii

ersclieint di<'ses Product als rinzigei- Kepräsfiitant v»tii V«'r])ind-

unt;en der einbasischen 3Iodili< ation der Henisteiiisäure. welclier

Fehling im Allgemeinen eine plurivalente Basieität zusehreibt.

I) Inangiml-Ditaertatioii der plUosophiselieii Fscnltit dor Unirenitlt n
Wttnbnrg vorgelegt. Tflbingcn 1875. Bericht d. dentschen ehem. Oeaellscbaft.

Berlin X (1877) 107.

s) Aon. Chem. Pharm. 49, 192.

^) Alte •ogenanate Aequivaleatesymbole.
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151) aof den Berusteiusäureathylester. 6

Aus diesem Grunde wolil bat Fehling sich ziemlich eingehend

mit der Uutersurlnnin; des erwälmten Einwirkungsprüductes be-

schäftigt, obwohl die Scliwierigkeit der Darstellung und der da-

mit zusamnicnliängende Mangel an Material die Austulirung der

Arbeit ersehwerten. Eine von diesem Forseher M in Aussieht ge-

stellte Wiederaufnahnio dt'r TJntersurhiuig des besprochenen Kör-

pers ist, so viel mir bekannt, späterhin nicht erfolgt.

Die Fehling'sche Untersuehung ging in Gerhardt's*)
Lehrbuch der organischen Chemie Uber. Es war G e u th e r'),

dem zuerst bei Gelegenheit seiner Arbeit über die Einwirkung

des Natriums auf den Essigsäure-Aethylester die nahen Bezieh-

ungen zwischen dem von Fehling erhaltenen Körper und der

von ihm selbst dargestellten ;,Aethyldiacetsäure^ auffielen, welch*

letztere wir bei Anwendung einer rationellen Nomenclatur als

Acetyloessigsäure- Aethylester anzusprechen berechtigt sind.

Geuther nämlich vermuthete, dass der Fehling'sche Körper

mit der .verdoppelten Formel C|2 Hie O,; als Dibemsteinsänreäther

oder auch als Diäthylendibemsteinsaure zu betrachten sei.

Eine weitere Untersuehung des in Rede stellenden Körpers

ist von Ira Hemsen*) ausgeführt worden, deren Ergebniss

kurz nach der Pui)li('ati(in eines kurzen Auszuges*) aus meiner

oben erwähnten Dissertation veri)tiVMitlieht wurde. BrieHicdier

Mittheilung zufolge verzichtete damals Herr Ira Itemsen auf

die angekündigte Weiterführung seiner Untersuchung,

Es erseheint zweckmässig, schon hier im Voraus ein gewisses

Bild von der Constitution des Productes der Einwirkung von

Alkalimetallen auf den Bernsteinsäureester zu geben. Dasselbe

erscheint als der Aethylester einer zweibasischen Säure, deren

molecnlare Structur eine gewisse Analogie mit derjenigen der

Acetyloessigsäure darbietet. Diese Säure kann nämlich betrachtet

werden als Bemsteinsäurei in welcher zwei Wasaerstoffatome

durch das zweiwerthige Badical der Bemsteinsäure selbst ver-

1) Ann. Chem. Pharm. 49, 194.

2) Tnit6 de chimla orgaaiqae II, 466; deatache Uebeneisang von

R. Wagner II, 529,

•) Jenaischu Zeitschrift für Mcilicin nn<l Naturwissensch. II, 87.

4) Ber. der dentsch. ehem. QcaeUach. Berlin VIII (1875), 1409.

s) Ibid. Tm. (1876) 1089.*
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6 HBRRMAmr : Ueber das Prodact der Einwirkung Ton Alkalimetallen (5^)

troten sind. Der rationelle Name für die in Frage stehende

Verbindung wäre demnach Succinylobem8tein8äure~Aeihsflester und
die derselben zukommende Constitntionsibrmel die folgende:

CO 0 C2 H5

Cjg Qu = CHj — CO — djÄ

(JjHa — CO— (!jH

60OC2ES
Dnrch den gewählten Namen wird zwar die dnroh die Unter-

Buchung bestätigte richtige Vorstellung über die Vertheilung der

Atome in der Molekel (wenigstens in Bezug auf die Torhandenen

KohlenstofFatome) angorogt, allein das chemische Verhalten ent-

spricht dein Nanien iiirht. Der Körper ist kein Derivat der

Bernsteiiisiiiire, welches sich in dieselbe zuriickx crwaiideln Hesse,

sondern die. wie ans der Formel ersichtlich , vorhandene ge-

schlossene Kette von serlis KolilenstoHatonien verleiht der Ver-

bindung einen den Benzolderivateu sich nähernden Charakter.

I. SuooinylobenisteiiisftureeBter.

Darstellnng de0 SacdsylobenurteiBSlnreestm.

Her zur Dai stellung des Suceinylobemsteinsäure-Aethylesters

erforderliche Bernsteinsäure-Aethvlester wird vortheilhaft aus

der durch Umkrystallisiren ans heissem ^\'asser gereinigten rohen

Bernsteinsäure gewonnen. Die Methode der Darstellung des Bern-

steinsäureesters dnrch Erhitzung der Bernsteinsäure mit Alkohol

und eoneentrirter Schwefelsäure ist der gewöhnlich üblichen Me-

thode der £sterbereitnng durch Einleiten von Chlorwasserstoif

in die alkoholische LSsnng der Sanre unbedingt vorzuziehen.

Auf die Reindarstellung desBemsteinsanreesters besondere Sorg-

falt zu verwenden, lohnt sich nicht, da man durch öfteres Fractio-

niren eine bedeutende Einbusse an der Menge des Ansgangs-

materials erleidet, und da der später erzielte Succinylobemstein«

säureester ungemein leicht zu reinigen ist. Von dem durch ein-

malige Destillation erhaltenen rohen Bemsteinsänreester wurden

daher die Antheile benützt, welche bei nochmaligem DestiUiren

von 214 bis 220** übergingen.
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(53) «uf d«u Borasteiusftiireftthylester. 7

Es wurde die Kiiiwirkuiio; sowohl di's Kaliums, als auidi

des Natriums auf den Heriist«niisäurfester untersuclit. Es ergab

sich, dass die Anwendung des allerdings energischer und schneller

einwirkenden Kaliums durchaus vortheilhaft durch die des bil-

ligeren Natriums ersetzt werden kann. In einer sehr grossen

Anzahl von Versuchen wurden sehr manchfaehe Abän<]t'niiigen

des Darstellungsprocesses vorgenommen; bis sehliessliili l)('i dem
im folgenden genauer beschriebenen Verfahren die reichlichste

Ausbeute an dem Einwirkungsproduote erhalten wurde. Es ist

oothwendig, dass dasNatrinm im Zustande möglichst feiner Yer-

theilung angewendet werde. Um diese Vertheilung des tfetalles

zü enreicheui wird dasselbe unter hochsiedendem Petroleum auf

dem Sandbade geschmolzen. Nachdem das £rhitzen noch kurze

Zeit nach dem vollständigen Schmelzen des Metalles fortgesetzt

worden ist, löscht man die Flamme und rührt mit einem Holz-

spatel längere Zeit das geschmolzene Metall heftig um, wobei

sich dasselbe in kleine Kügelchen zertheilt, welche bei einiger

Ausdauer im Itnhren zu ganz ausserordentlicher Feinheit gebracht

werden können. Es ist dabei zu beachten, dass die Temperatur
des Gefässinhaltes stets über dem Schmelzpunkt des Natriums

sich erhält, widrigenfalls ein abermaliges Zusammenbacken der

Metallkügi'lt lifii stutt rindet. Ist die gewünsclite Vertheilung des

Metalies erreicht, so lässt man unter Vermeifluiig jeder Er-

schütterung langsam erkalten. Naeli dem Erkalten bildet das

Metall vulL-^tiiiulig discrete, feine Ivngeln, an Farbe und Glanz

dem Quecksilber ähnlich. Das retroleum wird von den erstarrten

Metallkugeln abgegossen und durcli mehrfaches Absjuilen mit

grösseren ]\Ien<jjeii von retroleumätlier die hochsiedende Flüssig-

keit möglichst entfernt. Das so vorbereitete ^letall wird in kleinen

Antheileu alimählich in den Bernsteinsäureester eingetragen, wo-

bei man zweckmässig eintretende Erwärmung durch Abkühlen

mässigt. Als Gefasse werden starkwandige Erlenmeyer'sche

Kolben von bis 2 Liter Inhalt angewendet. Die Menge des

in einer Operation verwendeten Bernsteinsäureesters darf bei

dem angegebenen Inhalt des (Jefässes äCK"! g ni( ht übersteigen.

Die Menge des einzutragenden Natriummetalies steht in einfach

molecnlarem Verhältniss zu der des angewendeten Bemsteinsäure-

estersy sie beträgt also auf 300 g Bernsteinsfiureester 80 g.

Die Einwirkung des Natriums auf den Bemsteinsäureester

geht unter anfangs sehr stürmischer WasserstoiFentwickelung vor
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sieb. Die Kügelchen des Metalles scbwimmen mit heftiger Be-

wegung auf der Oberfläche der Flüssigkeit, bis sie allmählich

sich mit einem weissen Ueberzuge umkleiden und auf den Boden
sinken, zugleich scheiden sich in der Flüssigkeit weisse Massen-

theilehen ah, welche nach und nach der Keactionsniasse eine brei-

artige Consistenz verleihen. Nach \ (»llcndeteni Eintrag«}!! der

bci'cchneten Natrinmineiige \vi!'d der Kolben niit «'inein dui'cli-

bohrten St()])fcn versclilos.-en und der Zutritt der atinospbä'riselien

Luft mittelst eines i^iiecksilberveiitils abgespei-i't. Die Wasser-

stotfentwickelung dauert noch geraunie Zeit mit ziemlicher Hef-

tigkeit fort. Uin die in der breia!tigen licactionsmasse einge-

betteten Metallkügelchen herum tritt na( Ii einiger Zeit eine hell-

braune Färbung auf, die sich allmäh 1ig Uber den ganzen Inhalt

des Kolbens ausdehnt; in einem späteren Stadium der Keaction

zeigt sicli in der Nähe der MetallkUgtdehen eine s< liihi carraiu-

rothe Färbung, die jedoch, je mehr sich der Zustand dei- Re.ietions-

masse der Trockenheit näherti wieder verschwindet. Die Wasser-

stoffentwickeluDg wird nach und nach schwächer und nimmt später

eine gewisse Regelmässigkeit an. Die Masse vergrossert allmäh-

lich ihr Volumen und wird nach einigen Tagen vollkommen trocken.

Alsdann ist es rathsam, den Inhalt mittelst eines Holzstabes etwas

aufzulockern, da es vorkommen kann, dass durch den Bruck der

sich ausdehnenden Masse das Gefass zersprengt wird, wobei ge-

wöhnlich Selbstentzündung der Masse erfolgt. Die Einwirkung

ist selbst . nach Verlauf von acht bis zehn Wochen noch nicht

vollendet, wie durch die andauernde, wenn auch zuletzt sehr

schwache Wasserstoftentwiekelung bewiesen wird. Es ist nicht

zu empfehlen, zur Beschleunigung der Reaction Erwärmung ein-

treten zu lassen, da dieselbe auf die ganze Masse bei der gel ingen

"\V'ärmeIeituiig.-t.ilii<;keit des Inlialtes niclit ausgedehnt werden

kann. Nai h «-twa tiinf bis sechs AVochen ist «lie Reaction soweit

Vollendet, dass von einer weiteren Kinwii'kung eine beträ« htlielie

Vermelirimg der Ausbeute niclit zu erwaiten ist. Nach dieser

Zeit stellt (b-r Inhalt des Kollieiis. der denselben bis zu etwa

zwei J )iit1 1 lieilen seines Volumens ei-fiillt . eine lockere, staub-

trockene, seilwach röl lilicli-weiss gefärlite Masse dar, in welcher

sich dn!'(di etwas dunklere Färbung noch einige ^[etallkügelclieu

untersclieiden lassen. Durch ein feines Sieb wiid das trockene

Pulver \'on den Partikeln des unangegriffen gebliebenen Natriums

abgetrennt.
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Aua (Ifiii auf dieüe Weise erlinltriK'n Product, welches beim

Stehen an der Liit't äusserst rasch durch Wasseranziehnng oine

lebhaft orange Färbung annimmt, kann der Saccinylobernstoin-

saureester auf zwei Wognn abp^osolupdon wcrdon. Entweder leitet

man Kohlensäureanhydrid üb<»r das staubtrockene Pulver, wobei

nnter Absorption dos Gases beträchtliche Erwärmung eintritt,

oder man trägt das Pulver direct in verdünnte Schwefel- oder

Salzsäure ein, wobei sich nur geringe Erwärmung und fast keine

Gasentwickelung kundgibt. Im ersten Falle wird das mit Kohlen-

säureanhydrid gesättigte Product in Wasser eingetragen und der

dabei ungelöst bleibende Succinylobernsteinsäureester durch Fil-

triren von der stark braun gefärbten Mutterlauge getrennt. Im
zweiten Falle wird der ungelöst gebliebene Succinylobernstein-

säureester ohne weiteres von der sauren weniger braun gefärbten

Mutterlauge abfiltrirt. Auf diese Weise .dargestellt, erscheint

der Succinylobernsteinsäureester als eine schwach gelblich ge-

färbte zusammenhängende Masse von der Consistenz sehr weicher

Butter. Das auf dem ersten von beiden beschriebenen Wegen
erlangte Produft ist n-iner. wir -Icli sclion- durch seine fast nicht

in'sGclhc sj)iclcii(lc sondern mehr <^riiiili(di-\vcisse Farbe kundgibt.

Xaidi dem Auswasidien und Tnx kn»:*n st«dlt das ludij)rodiict eine

sehr lockere, zart i»ulvcrigc blasse dar. w(dclie durch I'inkrvstalli-

siren aus sictlendeni Alkoliol . na*diherip;cs "Wasclien mit Wassrr
und abcrmalif:^»'s T'mkrvstallisircu aus Aetlicr rrcreinigt wcrcb'ii

kann. Au< Ii <lurch Lüsen (b's Rnhproductes in verdünnter Xatroii-

laiifje. Ausfällen durcli ciu«r«dcitetes Kohb'usäurcaTiliydrid uiul

längeres Auswaschen mit Wasser erhält man den Succinylo-

bernsteinsäiirestcr in reinem Zustande.

Die Grösse der Ausbeute bei der Darstellung des Succinylo-

bernsteinsäureesters ist abhäun:if!^ insbesondere von der Dauer der

Einwirkung und von dem Grade der Vertle ilunp: des anf::ewen-

deten Natriums. So wurden z. B. aus je 3U0g Bernsteinsänre-

ester nach zehnwi')chentlic]ier Einwirkung von je 80 g Natrium
190 g, 133 g und 185 g des mittelst Salzsäure abgeschiedenen, ge-

waschen und getrockneten Snccinylobemsteinsäureesters erhalten.

Khensu lieferten 300 g Bernsteinsäureester nach zwölfwöchent-

iicher Einwirkung von 80 g Natrium 160 g des in gleicher Weise
abgeschiedenen und behandelten Präparates, als höchste Ausbeute,

welche überhaupt erhalten wurde. Bei einem anderen Versuche

wurde Kalium auf überschüssigen Bemsteinsäureester einwirken
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10 HEEEMANN: lieber das Prodact der Eiuwirkaug vou Alkalimetallen ^50j

gelas.sen und zwar 11 g iles ]\Ietallt's auf 100g Bernsteinsäureeriter.

Ks wurden erhalten 12,5 g Suecinyloberusteinsäui*eester, welcher

mit Alkohol gewa.sclien und getrocknet war.

Nach weiter unten angestellten Betrachtungen über die

Bildungsweise dea Succinylobernsteinsäureosters hätte die Aus-

beate in den erst erwähnten vier Fällen je 221 g, im letzten Falle

18g betragen sollen. Allein schon der Umstand, dass bei den

erstgenannten Operationen eine nicht unbeträchtliche ^fcnge von

Natrium nicht zur Reactiou gekommen war, sowie im letzten

Falle die Löslichkeit des Succinylobemsteinsäureesters in Bern-

flteinsänreester und Alkohol macht die Abweichung der erhaltenen

Ausbeute von der theoretischen leicht verständlich.

BigeuiGhaften des SaceiDyloberoBteinsäare-Aetbylesteni.

Der Sucoinylobern^teinsäurt'-Aetlix IcsttT ist ein KörpiT \ "ii

bedeutender ]vry.stalli.<ationstaliigkeit. Am besten austrebildete

Krystalle erhält man lu'i ganz langsamer Vcrdun.stung einer bei

gewöhnlicher Temperatur gesättigten ätherischen Lö.sung. Ks

ist gelungen auf diese Weise Individuen bis zu einer Länge von

2 cm zu gewinnen.

Herr A. Arzruni hatte die Güte, eine eingehende Unter-

suchung des Kiapers in krystallographischer Hinsicht vorzu-

nehmen i), deren Resultate auch an diesem Orte Platz finden

mögen.

„Krystallsystem : asymmetrisch,

a : b : c == 0.5809 : 1 : 1.3614

a = 760 491/2'

ß = 85 2Va

T = 83 1

Schöne, durc]isie]itii:;e RrN j^talle von hellgrüner Körperl'arbe

mit bläulicher Fluorescenz. Dieselben zeigen je nach der Tem-

peratur, bei welcher sie aus einer ätherischen Lösung auskry-

stallisirt sind, eine verschiedene Ausbildung. l>ie aus einer kalt

gesättigten L"»snng, bei langsamer Verdunstung derselben, er-

haltenen Krystalle zeigen zweierlei Ausbildung: entweder sind

1) TgL ZeitMdir. £ KfyrtaUog. von P. Qroth, I. 449.
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(57) dea BernsUiuääureäthylcster. H
es durch Vorlierrsoheii von c (001) OP tafelartige Gestalten, an
denen neben dieser Fläche nocb b (010) ooPSß, a (100) ooPoo,

m (110) aoP], d (Oll) 'P,q5 nnd p (llT) P, (letztere .sehr klein)

auftreten, oder dureli eine grössere Entwiekelung der vertiealen

Zone und Vorlierrselieu von b (010) kurz säulenförnn'ge Krystalle

meistens Zwillinge nach ra (11(J) bildend, bei denen ausser den

erwähnten Flächen noch sehr klein n (650)c»,/Pj und o (112

hinzutreten* (Vgl. beistehende Figur.)

Aus heissgesättigter ätherischer

LüsuDg scheiden sieli Krystalle aus.

welche trotz des Auftretens derselben

Flächen sieh V(in den vorhergelicnden

im Habitus dadurch unterscheiden,

dass sie nadelfiirniig lang gezogen

sind in der Kiehtung der Axe a. FiS wuidt-n an Krvstallen der

verächiedeueu Typen tuigeiide W inkeiwertke ermittelt:

Oemenen. Berechnet.

(100) (010) 81« 27'
*

(001) 83 0

(010) (001) 76 56

(110) (100) 28 20 280 16'

(010) 53 11

(001) 77 28 77 43

(011) (iMM) 03

(010) 40 45 40 42

(^650) (100) 28 5 28 0

(010) 70 40 70 83

(110) 56 4 m 16

(III) (001) 81 45 82 },

(110) 20 10 20 ir,v

(112) (Iii)) .-Jf) IS 39 2i-

(III) lü 18 45

Ausser den angeführten beobachteten Fläelien traten an

vielen aus einer kaltgesättigteii ätlun'isclien Lösung ausgeschie-

denen Krystallen stark gekriiiiinite Flädien mit selir geringer

Neigung zur Basis auf und bedingten in Gemeinschaft mit dieser

eine Rundung, welche den Krystalleu eiu wetzsteinartiges Aus-

sehen verlieh. Annähernde Messungen zeigten, dass zwei von
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diesen Flächen die Zeichen (118) ivsp. (104) |,P/-jo erhalten

wärden, wie ans folgenden Winkelwerthen ersichtlich.

Gemessen. Berechnet.

(118) (110) 580 53' 58« 47i'
((X)l) 18 0 18 50

(104) am 87 35 H7 r,r>.'.

(110) 94 25 04 22»

Die Krystalle besitzen eine sehr vollkommene Spaltbarkeit

nach m (110), weniger vollkommen nach c (001).

Eine Spaltungsplatte nach m (110) zeigte, dass die Ebene

der optischen Axen nnd die erste ^fittellinie fast senkrecht auf

m stehen nnd dass die Axenebene mit der Verticalaxe nach nojten

convergirend einen Winkel von 10^ einschliesst. An derselben

Platte wurde der Winkel der optischen Axen in Oel gemessen und

2 Hh für Li—Licht = 86« 62'

, Na- „ 87 36

, Tl- „ - 87 61

p^fnnden. Die Doppelbreckung ist negativ.^

Bei beschleunigter Krystallisation ^ z. 6. bei schnellem Er-

kalten heiss übersättigter Lösungen treten die Kr^'stalHndividuen

als sehr flache Nadeln von bald grösserer bald geringerer Breite

auf. Ans bei Siedehitze gesättigter Lösung in Alkoliol oder

Benzol scheiden sich breitere Nadeln ab, welche besonders nach

dem Pi'cs^icn das Ausselien von flachen Sclinppeii aiinelunen. Ans
wann i^csättiu^tcr äth«'risclit'i' Lösnng man durrli rasches

Abkühlen den Kitrjx'i* in t\'int'n. verworren gruppirten, farblosen

Nadeln von starktMii St'idt'np;lanz.

Der aus alkalisc her Li').^nng durcii Säuren getälltc Ktu-per

stellt ein krvptokrystallinisches
,

glanzloses, lockeres, grünlieh-

weisses Pulver dar.

Dil' V»'ri>indung rcagirt ueutral und besitzt weder Geruch

noeli (4»'S( lnnack.

Tvüsungsniittel für dieselbe sind Aether, Benzol, Alkohol

untl Eisessig.

Hei der Tenip ratur ihrer betretfeuden Siedepunkte nehmen
Alk >1i(d. I^«'nzul und Eisessig so bedeutende Mengen des Körper«

auf, dass die Losungen bei schneller Abkühlung breiartig er-

starren. Bei gewöhnlieher Temperatur ist jedoch der Körper

in den genannten Elüssigkeiten nur in geringem Grade löslich.

Insbesondere nimmt kalter Alkohol nur sehr wenig auf. Die
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Lösliclikeit des Körpers in Aether ist bedeutender. 6,9809 g einer

bei 17^ gesättigten ätheriselien Lösung liinterliessen iiacli dem
Verdunsten 0,1 UX)g. was einem Liislielikeitsverhültiiisse von 1 Tli.

der Substanz in (ilJ) Tli. Aotber entsprlclit.

In \\'asser von gc\vi>hnlirh»*r Temperatur ist der Körper

nnli"»slirli. siedendes Wasser dagegfii nimmt eine äusserst geringe

Meng« auf, \vel<die sidi b»'Im Erkalten unter leieliter Trübung

der Flüssigkeit wiedtT au^srlicidct. Mit Wasserdämpfen ist die

Substanz in sein* geringem Grade unverändert flücbtig.

Von verdünnten, wässrigen Lösungen der Alkaliliydrate,

jedoch nicht von AmmouiakÜüäsigkelt, wird dvr Ester leicbt gelöst

1)11(1 zwar zn einer intensiv und rein gelb gefärbten ^'liissigkeit.

Aus diesen Lösungen selieidet er sieb beim Einleiten von Kohlen-

sänreanhydrid, sowie beim Uebersättigen mit stärkeren Säuren

als weisses Pulver wieder ab.

Die Lösungen in neutralen Mitteln, welche farblos oder

ganz schwach grünlich-gelb gefärbt erscheineui zeigen* eine inten-

sive hellblaue Fluorescenz.

Herr Professor Hagenbach- Bischoff in Basel hatte

die Freundlichkeit, in Gemeinschaft mit Herrn A. Riggenbach
eine Untersuchung des Körpers in Bezug auf die erwähnte inter-

essante Eigenschaft vorzunehmen, deren Resultate ich unter dem
Ausdrucke lebhaftesten Dankes in Folgendem anführe.

yVon dem Korper wurde eine ätherische und eine alkoho-

lische Lösung dargestellt. Beide Lösungen verhalten sich optisch

ganz gleich, nur ist die Fluorescenz der ätherischen Lösung
starker, als die der alkoholischen, was vielleicht von der grös-

seren Löslichkeit des Körpers in Actlier herrühren mag. Die

Fluoreseenz der ätlieriselien L<>snng hat viel Aelnilield\eit mit

der einer L;'»sung von sehweiclsanrem Chinin in angesäuertem

Wasser, doeli erscheint letzter^' etwas intensiver und stiebt ins

Grünliehe, wahrend die Flnor«'seonz unseres Körpers mehr eine

violette Xüanee hat. Alle A'ersi.elie wurden niit einer alkolio-

lisehen und einer ätherischen Lösung angestellt und vergliehen

mit einer Lijsung von Chinin in salpetersäurehaltigem Wasser.

Projieirt nmn das Honnenspeetrum auf die OberHäehe der

Flüssigkeit, so erkennt man, dass die Eluoreseenz bald nach

der Linie G- beginnt und sioli weit über H hinaus in ziemlieh

gleichbleibender Helligkeit erstx-eckt Die Linien H liegen unge-

fähr in der Mitte des stark Üuorescirenden Theilea des iSpectrums.
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14 UEUKMANN : Uübt-r das l'ruduut der Eiiiwirkuug vuu Alkaliiuetaiieu {jdO)

Nach H sind noch ineliit it' Fraunhofersclie Linien auf tler Ober-
fläche der Lösung sehr ileutlich sichtbar. Auf die sehr stark

tiuorescironde Gegend folgt dann eine fast eben so lange Strecke,

auf der die Fluorescenz, wenn auch nicht ])i'ägnant ausge-

sproclien. docdi imiucrliin gut erkennljar ist. Eine zweimalige

]\ressuiig ergab, bezogen auf die von Herrn Professor Hageii-
bach - Bischot f srinen Untersuchungen zu (jrunde gelegte

Skala') folgende A\'ertlie:

Frauuhofer'.sche Tdnie Gr 637

Erster Anfang der Fluorescenz 669

Anfang der intensiven Fluorescenz 711

Grösste Intensität um 770

Linie Hl 831

Linie H. 858

Ende der intensiveren Fluorescenz 1060

Ende der Fluorescenz überhaupt gegen 1500

Demnach erregen nur violette und ultraviolette Strahlen die

Fluorescenzi eine Behauptung, die dadurch noch bestätigt wird,

dass das Fluorescenzlicht nur eine unbedeutende Schwächung er-

leidet, wenn die auffallenden Sonnenstrahlen zuvor eine Schicht

einer Lösung von schwefelsaurem Kupferoxydammoniak durch-

laufen haben. Die Losung von schwefelsaurem Chinin zeigte im

Wesentlichen ganz dieselben Erscheinungen: Anfang und Ende
der Erregung der Fluorescenz fallen fast genau mit obigen

Wertli«'ii zusainnien

A\'ahrrnd IxMile Flüssigkeiten von den nändii-hen Strahlen

und gleich stark zum Selbstleiu'hten angeregt Wfrden, so bestellt

doch ein durchgieifender Unterschied in der Zusanniii'nsctzuiig

des Lichtes, (las sie aussenden. l)as von der Chiuiiilösung aus-

gestrahlte Lieht zeigt, mit dem Speetralapparat untersucht, ein

einziges (schwaches) Mininmm zwischen den Linien 1) und E (bei

.$84 1, das von unserem Körper ausgestrahlte Li( lit dagegen zwei

deutlii h au.sgeprägte Minima; das erste derselben fällt in die

Gegend der Linie i), das zweite in die Gegend der Linie F.

])urch diese beiden Lichtminima wird dasSjH trum in drei heller

leuchtende Banden von ungefähr gleicher Lichtstärke zerlegt

Die Lage der Minima erkennt man am schärfsten an der Auf-

hellung, welche ein wenig auf die Spalte geworfenes Sonnenlicht

I) Poffg. AmiAl. CXLVI, 68.
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(61) den BernsteinBiarttlthylester. 15

in den vorlifr relativ dunkleren Theilen des Spectrunis hervor-

briugt. Je drei an beiderlei Lösungen angestellte Messungen er-

gaben folgende Zahlen für die ungefähre Lage der Maxima und

Hinima:

Anfang des Spectrums 63

1. Maximum um 136

1. Minimum 184

2. Maximnm um 289

2. Minimum 416

3. Maximum um 458

Ende des Spectrums 734

Wurde das erregende Licht dun li eine Schieht von Kupfer-

oxydaiiiuioniak liindurchgelassen , so litt darunter die Helligkeit

des Fluorescenzspectrum.s nur wenig. Bei gleiclier Spaltenweite

übertraf das Spectruin des Chinins das unseres Körpers bedeutend

an Helligkeit besonders im Blau.*

Der Schmelzpunkt des sorgfältigst gereinigten Succinylo-

bemsteinsaureesters wurde durch eine Reihe übereinstimmender

Versuche zu 126^ bis 127^ gefunden. Bei dieser Temperatur

schmilzt er zu einer gelben Flüssigkeit» welche bei 118^ bis 119^

wieder erstarrt und nun einen etwas niedrigeren Schmelzpunkt

zeigt, besonders wenn die Temperatur beim anfanglichen Ver-

suche etwas Über den Schmelzpunkt gestiegen war. Auch Bei-

mengungen, welche bei nicht vollkommener Reinigung von der

Darstellung her anhaften, erniedrigen den Schmelzpunkt um 3^

bis 4^. Wird der Körper im Paraffinbade längere Zeit bei der

Temperatur seines Schmelzpunktes gehalten, so sublimirt er sich,

aber nur theilweise und unter Zersetzung der Uanptmenge, in

Gestalt langpr etwas ^alh gefärbter Nadtdn. Im Luftstroni findet

Sul)Iiiiuiti<jn statt bei Temperaturen, die weit unter dem Schmelz-

punkt liegen.

Die Dichte des Sucoinylo])ernsteinsäureesters wurde mittelst

des Pyknometers mit aller 8ozgfalt bestimmt und wie folgt ge-

funden: 1) kleine, fast voUkommen farblose Krystallindividuen.

spec. G^w. n 1.4019; 2) grössere etwas grünlich gefärbte Krj-

stalle ans ätherischer Lösung bei langsamem Verdunsten erhalten,

spec. Bew, =« 1.4096. Beide Bestimmungen sind bezogen auf

Wasser von 4P und es sind die Resultate der Wägungen auf den

luftleeren Baum reducirt.
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16 HERBlfAKK: üeber das Prodoct der Bhiwirkang tod Alkalimetallen (62)

Eisenohlorid t'ärl)t die alkoholische Lösung des Esters tief

kirschroth. Üiese Färbung ist iinbpständig gegenüber sauren

oder basischen Agentien und lässt sich in Folge dessen nur in

neutralen Lösungen beobachten.

l)it* Elementaranalyso di-s Ki'tr|M'rs . wrlclie mit Sui)st;in/

von den verschietlensten I )arstelhni<i;en aus<i:et'ülirt wurd»», liftVit-'

Ergebnitide, die im Ailgeuieiueu zu der oben aufgestellten Formel

stimmen.

L Aus warm übersättigter Etherischer Lösung erhaltene, feine

Nadeln. 0.8617 g Substanz gaben bei der Verbrennung 0.7459 g
CO, und 0.2053 H,0, entsprechend 0.2034 g C und 0.0228 jr H.

II. Desgleicben 0.2144 g Substanz gaben 0.4475 g C0;> und

Ü.1260g HgO, entspreeliend 0.1221g C und 0.0140 g H.

III. Aus ätherischer Lösung erhaltene flaebe Xatleln.

0.2613 g Substanz gaben 0.5417 g CO, und 0.1502 g H, O ent-

sprechend 0.1477 g C und 0.0167 g H.

In HKJ Tbeilen:

Berechnel für die Formel Gefunden

T. II. III.

C 5G.25 50.22 50.98

H n.25 6.31 6.54 6.40

0 37.50

Von oiiior laiig^'n Koibe weiterer Analysen ergeben nnr

zwei einen Gelialt an Kolilen.strdf*. der liTdier ist als der berech-

nete. Bei sa'mnitlielien übrigen Analy.sen erreiclit die gefundene

Menge Kohlen.stort' die bereebnete nielit. Doch übersteigen die

Abweichungen mit Ausnabme von zwei Versuchen nicht 1 Procent.

Der Was.serstotfgehalt zeigte sieh bei allen diesen Analysen ziem-

lieh constant, denn die Sebwankungen überschritten nicht einen

Betrag von 0.3 Proeent. Beim Trocknen bei erhöhter Temperatur

scheint eine partielle, obwohl äusserlich nicht bemerkbare Zersetz-

ung der Sub.stanz vor sich zu gehen. Bei drei Analysen der

gleichen Substanz fielen die Abweichungen von den berechneten

Procentwerthen um so grösser aus, je länger das Untersuchungs-

object einer Temperatur von 100^ aasgesetzt gewesen war.
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MetaUflubstitatioiiBprodacte deä SiicciDylobemsteiiiBüure-

AethylesteiTd.

Der Acetyloessigaäure-Aethylester besitzt bekanntlich die

interessante Eigeiischaftf an Stelle eines an Kohlenstoff gebun-

denen Wasserstoffatomes stark positive Elementaratome direct

aufnehmen zn können. Wislicenns sacht diesen Umstand da-

durch zu begründen, dass Er annimmt, das Kohlenstoffatom, an

welches sich das positive Elementaratom direct anlagert, werde

durch die unmittelbare Nachbarschaft der beiden negativen Car-

ljoiiy]grupj>t'n im .Sinne der negativen elektrischen Polarisation

breinMusst. Aut" Grund späterer Untersuiliungen Conrad'sM,
wt'lcher fand, dass im A< etessigester sowohl, wie in ähnlich con-

stituirten Körpern, Wasscrstortutome , weh in' an ein zwischen

Carbonylgruiipen hcHndliches Kohlenstoffatoni gebunden sind, mit

Leichtigkeit auch durch negative Elemcntaratome ersetzt werden

können, ist dieser Satz von Wi s 1 i c e n u s dahin abgeändert und
präcisirt wonlen, dass durch die Nacliharseliaft von C'arbonyl-

gruppen oder überhaupt von stark negativen Radicalen. die

Energie der Wasserstoü'bindung am KohlenstoÜ' geschwächt wird.

Der Succinylobernsteinsaureester istnach der oben aufgestell*

ten Formel demAcetessigester analog constitoirt. In demselben sind

sogai* zwei Kohlenstoffatome vorhanden, von denen jedes in un-

mittelbarer Nachbarschaft von zwei (and zwar nicht denselben)

Carbonylgruppen sich befindet. Die leichte Beweglichkeit der an
diesen Kohlenstoffatomen haftenden Wasserstoffatome würde der

Ansicht, dass Succinylobernsteinsäureester und Acetessigester

eine analoge Constitution haben, zur Stütze dienen.

Kalium^ wtd NatriunisubsUtutionsproducte des Succinylobern-

steinsäureesters.

Bringt man Kalium oder Natrium in eine Ldsung des Suc-

cinylobemsteinsäureesters in Benzol, so findet gelinde Wasserstoff-

entwickelung statt, die durch Erwärmen ein Wenig verstärkt

werden kann. Von dem Metall lösen sich nach einiger Zeit leb-

haft orangefarbene Rinden ab, die sich am Boden des GtefSsses

ansammeln. Dieses orangefarbene Product ist in Wasser leicht

zu einer gelb gefärbten, alkalisch reagirenden Elüssigkeit loslich.

1) Ann. Chem. 186, 232; H. Conrad n. C. Bischoff: Bor. d. deatoehon

Ohorn. GcioUNh. Borlin-XUI (1880) 599.
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18 HRRRMANN; Ueber das Prodnct der £inwir)raiig von AlkalimetaUen (64)

ans welcher auf Zusatz von Säure der Ester nn v e rii ii <l r

t

gefällt wird. Dieses Verhalten giel»t den beschrieheneuXorper

als Metallsnbstituti(»nsj)r(>duct des Esters zu erkennen.

Aber nicht nur die Alkalimetalle, sondern auch deren

Hydroxyde liefern diese Substitutionsproducte. Setzt man
alkoholische Kali- oder Natronlösung tropfenweise zu einer äthe-

rischen Lösung des Succinylobernsteinsäureesters, so bildet sich

ohne Gasentwicklung ein schchi carniinrotli gefärbter Niederschlag,

der anfangs beim Umsehütteln eine weisse Farbe annimmti später

jedoch bei vermehrtem Zusatz von Kali- oder Natronlösnng seine

Färbung beibehält. Die carminrothe Färbung geht allmählich

bei längerem Verweilen des Niederschlages innerhalb der Flüs-

sigkeit in eine orangefarbene über. Das so erhaltene Frodnct ist

von dem mit dem Metall selbst dargestellten nicht zu unter-

scheiden und zeigt dasselbe Verhalten.

Von des- mit alkoholischer EalilÖsung erhaltenen Nieder-

schlägen wurden Kaliumbestimmungen ausgeführt und zwar so-

wohl von dem weissen als auch von dem orangefarbenen Product.

Die Analysen sind bei der ausserordentlichen Veränderlichkeit

der betreffenden Niederschläge an der Luft, aus welcher sie mit

Begierde Kohlensäure undWasser anziehen, schwierig auszuführen

und machen auf grosse Genauigkeit nicht Anspruch. Die Nieder-

schläge wurden über Schwefelsäur»' und Kalihydrat getrocknet

und in geschlossenen (Tcfässen abgewogen. Von dem weissen

Produete Hess sieli gemäss einer Entstehungsweise erwarten, dass

«'S das nach dei" Theorie mögliche Monosiibstitutionsproduct. von

dem orangefarbenen dagegen, dass es das JDisubstitutiousproduct

des Esters sein werde.

0.3243 g des weissen Niederschlages gaben 0,OUi*t»g SO^,

entsprechend Ü.0444 g K ; in 100 Theileu 13.73 K, berechnet für

die Pormel C',., H,5 KO« 13.27 K.

0.79G4 g des orangefarbenen Niederschlages gaben 0.5013 g

Ks SO4
,
entsprechend 0.2253 g K : in 100 Theüen 28.20 K, be-

rechnet für die Formel C12 Üia K, 0« 23.49 K.

Die zuletzt angeführte Bestimmung ist desshalb ganz un-

zuverlässig, weil man den Zeitpunkt nicht genau ermitteln kann,

wann die alkoholische Kalilösung in der zur vollständigen Ueber-

führung des gelosten Esters in das Disubstitutionsproduct gerade

erforderlichen Menge zugesetzt ist. Das überschüssig zugesetzte

Kalihydrat geht daher leicht in den Niederschlag mit ein.
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Die beschriebenen Snbstitationsproducte kann man aucli

(Inrcl) Einwirkung wässriger Lösungen der Alkalihydrate auf

den Ester eriialten. Von Torstiglicli scliöner Farbe und im kry-

stallinischen Znstande entstehen sie beim IJebergiessen der ans

Aether bei rascher Abkühlung erhaltenen feinen Erystalle des

Esters mit möglichst concentrirter Eali- oder Natronlange. Die
Krystalle des Esters verwandeln sich dabei allmählich nnter Bei«

behaltnng ihrer Form in Aggregaten von ganz kleinen Krystall-

individnen der betreffenden Snbstitntionsprodncte, welche in der

concentrirten Lange sich nicht lösen nnd bei vollkommenem Lnft>

abschlnss unverändert aufbewahrt werden können. Die Farbe

der Kalinmverbindnng ist tiefrosenroth, die der Natriumverbind-

nng pfirsichl)lütlirotli.

Von stark vordünnter wässriger Alkalilauge wird der Ester

leiolit zu einer intensiv gelb gefärbten Flüssigkeit gelöst. Zusatz

von etwas conccntrirterer Alkalilaiige veriirsacbt eine orange-

farbene voluminöse Fällung der betreffenden Metallsubstitutions-

]inHlu( te. Tn der gelbgefärbteu Li)sung in Normalnatronlauge

venirsaelit l)ereits der Zusatz von dojipelt nf»rmaler Natronlauge

(welche cSOg Na OH im Liter entbält) die i)eseliriebene Fällung.

Da SS die gelbgefärbte Lösung des Esters in Kali- oder

Natronlauge die betreffenden Metallsubstitutionsproducte in gelö-

stem Zustande enthält, geht schon daraus hervor, dass auf Zn-

satz von sauren Agentien, ja sehon heim Einleiten von Kohlen-

saare der Ester in unverändertem Zustande wieder ausgefällt

wird, so dass dieses Verbalten eine sehr gute Metbode zur Ge-

winnung des Esters in vollkommen reinem Zustande liefert. Die

gelbe Lösnng in den Alkalihydraten ist jedoch sehr leicht ver-

SnderlicK, so dass es nicht gelingt, ans einer solchen die ange-

wandte Menge des Esters quantitativ wieder abzuscheiden, weil

eine mit der Dauer zunehmende partielle Verseifung stattfindet.

Ans einer Lösung von 1.0067 g des Succinylobemsteinsaureesters

in Kalilauge konnten durch Einleiten von Kohlensaure bis zur

Sättigung nur 0.8791 g des reinen Esters wieder ausgefällt werden.

Die abfiltrirte Flüssigkeit besass eine hellbraune Farbe, her-

rührend votf Zersetzungsprodncten.

Versetzt man die klare, gelbe, alkalische Lösung vorsichtig

nut Säure, so erfolgt nicht eher eine Trübung der Flüssigkeit

durch Ausscheidung des Esters, als bis das überschüssige Alkali

durch die hinzugesetzte Säui'e neutralisirt ist. Dieses Verhalten
VHkttdl. pb9i.«td. Om. N. f. XVL Bd. (G) 8
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priaubt die Mi nut. you Alkaliliytlnit, welche notliwendig ist, um
eine bestiiiiiiitt' (Quantität des Esters in LiVsuntj: zu erhalten,

durch Titriren zu eriiiittehi. wenn man mit kohlensäurelVeieu

Xormal-Alkalilösungen arbeitet. Zur Ausführung; der Bestimmung
wurde der sor«j^l'altigst zerricdjene Kster in. Wasser suspendirt und

alsdann alkoholisclie NonualalkaliliKsung im Ueberschusse zuge-

petzt. Kaeh erfolgter Lösung wurde Noruialsäure bis zur be«

ginnenden Trübung der Flüssigkeit hinzufügt.

I. 0.6042 g Ester, 6.7 cbcm Normalnatronlauge. Trübung
eingetreten nach Zusatz von 1 cbcm Normalsalzsäure ; zur Los-

ung des Esters erforderlich 4.7 cbcm Normalnatronlauge.

IL L98lOg Ester, 17.8 cbcm Normalkalilauge. Trübung
eingetreten nach Zusatz von 3.9 ebeui Normaloxalsäurelösung;

zur Lösung des Ksters erforderlich 13,9 cbcm Normaikalilauge.

in. 1.7420 g Kster, 17.3 cbcm Narnialkalilauge. Trübung
eingetreten nach Zusatz von 4.5 cbcm Normaloxalsäurelr»snTti;

:

zur Lösung des Ksters erforderlich 12.S el»cm Nornuilkali lauge.

Nimmt m;in auf das moleculare Verhältniss. in welclH'iii

Ester und Alkalihydrat auf einander wirken, Rücksicht, .«^o ergibt

die Berechnung aus den angeführten Versuchen, dass 1 Mol. der

Verbindung C12 Hi« 0^ in Losung erhalten wird durch
1. II. III.

1 .9902 Mol. NaOÜ 1.7963 Mol. KOH 1.8810 Mol. KOU
Hieraus darf man aber schliessen, dass die gelbe Losung des

Succinylobernsteinsäureesters die betreffenden Disubstitutions-

producte des Esters enthält.

Die Versehiedenartigkeit der Farbe, welche die erwähnten

Metall-Substitutionsproductt' zeigen, sind wahrselieinlieli auf eine

Vers« liiedenheit des Wassei'gelialtfs mli'V aut den -Mangtd (uler

das Vurhaudensein der krystalliniselien Stnu tur zurii< kzuführen.

An der Luft sind diese Alkalinu'tailsubstitutitinsprodui te

äusserst unljeständig. 8ie werden alsbald niisstarbig und es tindet

dabei Aufnahme von Kohlensäure und Wasser unter gleichzeitiger

Oxydation statt.

In der mit Salzsäure, beziehungsweise Essigsäure, bis zur

eben beginnenden Trübung versetzten alkalischen Lösung de.s

Succinyloberusteinsäureesters entstehen ,auf Zusatz von Metall-

salzlösungen Niederschläge, welche die betreft'eiulen Metallsub-

stitutionxproducte des Estors darstellen. Die alkalische Keaction
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der Flüssigkeit geht bei genügendem Zusätze der MetaUsalzlosiing

in die neutrale über.

Von den anf solche Weise erhaltenen Producten wurde ins-

besondere die Maffneshtmverhindutigt welche sich durch Schönheit

der Farbe und grosse Bestfindigkeit auszeichnet, genauer unter-

sucht. Auf Zusatz von Magnesiumsulfat zu der im erwähnter

Weise behandelten Lösun*^ des Ivsters entsteht ein dottergelber,

liöoh.^t voluminö.ser Nit.'dcrsclilug, welclicr bfiiu Auswa.sclu'ii in

dein Maasse, als er von hartnäckig anhattendmi ^lagncsiunisulfat

befreit wird eine innner schiincr werdende rothe Fiirliimg annimmt.

Zur vollständigen Keinigung von anhängendem Magnesinmsiilt'at

muss der XiedtTselilat^ mit Wasser unter gntem Umrühren bis

beinahe zum Sieden erliitzt werden. Auf dem Filter troeknet

derselbe unter starker Verminderuni; seines Volumens zu einer

dunkelrotlien . s|)riHlen . gummlähnlichi-n Masse ein, welehe zer-

rieben ein rein earminrotiies Pulver darstellt, das bei gewiUin-

lieher Temperatur si<h nicht verändert. Ueber Sehwt t't lsiiiirt' im

Exsiet.ator, oder rascher beim Erwärmen im Luftbade bis auf Öl/',

verliert der Körper Wasser, indem er eine tiefgelbe Farbe an-

nimmt. Beim Kenetzen mit Wasser nimmt das gelb gewordene

Pulver wieder die ursprüngliche rothe Farbe an. Durch Säuren

wird die Verbindung sofort unter Entfärbung und Regenerirung

des Suecinylobernsteinsäureesters zersetzt. Folgende sind die

analytischen Ergebnisse

:

I. 0.4014 g der rothen lufttrockenen Substanz hinterliessen

nach dem Glühen 0.0509 g MgO entsprechend 0.0305 g Mg.

II. 0.3172 g <ler lutttrockent-n Substanz galx-n bei der Ele-

menta ranalyse 0.41)73 g C0_> und O.KJii.'Jg H., ( ) . entsprechend

0.13;')»lg C und 0.018Ö g H; es hinterblieb 0.0477 g MgU ent-

sprechend o.o2sr» <r ^[g.

UI. 0.2r)S;3 g der lufttro(dvenen Substanz gaben bei der Ele-

mentaranalyse 0.42.") 1 g CO* und 0.1239 g H_. O. entsj)rechend

0.1159 g C und o.OlBdg U; es binterblieb 0.üöl3g MgO ent-

sprechend 0.0188 g Mg.

IV. 1.2232 g der lufttrockenen Substanz verloren nach

48tündigem Erhitzen auf 105« 0.1486 g an Gewicht

Aus diesen Analysen läset sich für die lufttrockene Ver-

bindung mit Wahrscheinlichkeit die Formel Ci^ Hu Mg (\ -f- 2 H^O
folgern.

2*
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Man erhält nämlich in 100 Theil ^n

:

Gefanden
Berechnet für

_

CijHigMgOg I. II III IV.

C 45.86 — 42.76 44.90 —
H 5.73 — 5.83 5.34 —

Mfr 7.64 7.60 9.02 7.28 —
0 40.77 — — ' — —

HgO 11.43 — — 12.15

Y. 1.0686 g der bei 10&> getrockneten Verbindung, ein braun-

gelbes Fnlver darstellend, binterliessen beim G-lfihen 0.1504 g
Mg O, entsprechend 0.0900g Mg.

Dies ergibt für die wasserfreie Verbindung in lOOTheilen:
Geftmden

Berechnet fRr C|s H|4 Mg 0^ T.

Mg a63 8.44

Beim Trocknen der Substanz bei 80^ bis keine Gewichts-

abnahme mehr erfolgt, scheint nur 1 Mol. des gebundenen Was*

sers zu entweichen. 0.4526 g der lufttrockenen Substanz ver-

loren bei H0*> 0.0245 g an (Tewir lit. Dies entspric lit einem Ver-

lust von 5.42 Proc. wahrend nach der geinachtiMi Voraussetzung

eine Gewiclitsal)iialiine von 5.7)5 Proo. stattfinden sollte.

Bei zwei weiteren Bestinimungen wurde die Magne.«siumver-

bindung durch Salzsäure zersetzt. 1 ler abgesc liiedene Kster wurde

auf eineiii Filter gesammelt und nach dem Trocknen über Scli\vef» l-

säure gewogen. Aus dem Filtrate wurde das Magnesium alf

Ammon-Magnesiumpbosphat getallt und als Magnesiumpyroplios-

phat gewogen.

VU. Aus 0.3064 g lufttrockener Substanz wurden 0.2509

regenerirter Ester und 0.0999 g Mg^ P2 O7 entsprechend 0.0216 Mg

.

erhalten.

Vm. Aus 0.4606 g Substanz wurden 0.8673 regenerirter

Ester und 0.1453 g Mg-jPoOj entsprechend 0.0:U4g Mg erhalten.

In 100 Theilen:

Berochnet
(ij^lmden

fnr C,2 H,9 Mg O, VII. vm.

CiaHioO,; S1.53 81.3(> 7U.30

Mg 7.64 7.00 6.99

Die letzterwähnten Bestimmungen zeige-n einen ziemlich

bedeutenden Mindergehalt an Magnesium, was jedoch bei der
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angewandten tliodc der Fällung dt'.-^ Mctalles wenig autfallend

ist, da hierbei ein kleiner Verlust kaum zu vermeiden ist, der

bei der geringen vorhandenen Menge bedeutend ins Gewicht fallt.

Der durch Salzsäure gefällte Ester war etwas gelblich gefärbt

und z»'igte den Schmelzpunkt nach dem Umkrystallisiren

au!< Aether schmolz er jedoch bei 126'^ Das farblose magnesium-
haltige Filtrat färbte sich beim Uebersättigen. mit Ammoniak
litH<;elb. Dies ist ein Beweis dafür, dass bei der Fällung der

alkalischen Lösung des £sters durch Magnesiumsulfat Zersetz-

nngsproducte des Esters, herrfihrend von der partiellen Verseif-

ung desselben in kleinen Mengen mit niedergeschlagen werden.

Bei der amorphen and unlöslichen Beschaffenheit der Magnesium-

Verbindung sind diese Verunreinungen nicht zu entfernen. Dar-

nach dürften die etwas schwankenden Ergebnisse der Analyse

ihre Erklärung finden.

Von'den übrigen Metallsubstituttonsprodacten des Snccinylo-

bernsteinsaureesters wurden dargestellt:

Die Barmmverhinäunff^ helUrosenroth , wird beim Trocknen

über Schwefeisaare gelb, durch Fällen mit Chlorbarium.

Die Zinküerbindunij lebhaft gelb, durch Fällen mit Zinksulfat.

Die Blclverhinduntj , weiss mit einem Stiche ins Grünliche,

durch Fällen mit lilelaictatlösung. Melirere Analysen dieser

Verbindung ergaben einen gegenüber der 13erechnung zu hohen

Gehalt an Blei.

Die KupJ'ervirhindHny, grünlich braun, wird beim Trocknen

dunkelbraun, durcli Fällen mit Kupfersulfatlösung.

L)ie (^tir( ksilOcrccrbinäuny
t

duukelgrau durch Fällen mit

Subliniatlösung.

Silboniitratlösung bringt in der alkali.scheu Lösung des

Esters einen schwarzen Niederschlag hervor, der wahrscheinlich

reducirtes Silber enthält.

Der chemische Ort. an welchem in den aufgeführten Sub-

stitutionsproducten die Metallatome angelagert sind, kann mit

Sicherheit nur dun h die Unter-suchung von Derivaten
,

welche

durch Austausch der Metallatome gegen kohlenstoffhaltige lla-

dicale erhalten sind, festgestellt werden. Versuche , w-elche in

dieser Eichtung angestellt wurden, haben bislang nicht zur Er-

langung charakterisirter Producte geführt. Lässt man zur Ent-

scheidung dieser Frage die Analogie, welche der Succinylobern-

steinsäureester mit dem Acetessigester zeigt, ins Gewicht fallen,

Digitized by Google



224 UKUUMANN: rebvr ilab Pmiiict der Kiinvirkung vuii AlkaliiiM tallun ^70}

SO würde die einfachste Annahme sein, dass die Metallatome an

die Stelle der beiden Wasserstoffatome treten, welche durch dia

Xuchbarschatt der negativen Carbonylgruppen im Sinne einer
:

grösseren Beweglichkeit beeiuflusst sind.

BromadditioMprodttct des SaccinyloberaateiBsAiireeBters.

WirdSuccinylobrrnstoinsäureester in ni()f?H(']ii«t foinerVerthei-

Innp. wie er durch Fällung mittelst Kohlensäurranliydrids ans

(h'i' wässrifjen alkalisclu-n Lösung erhalten wird, noch fen<"ht in

Wasser suspendirt und allmählich unter gutem Fmscliütteln

Bromwasscr hinzugegchcu. so verx liwiudet die Farl)c des Broms

augcnhlioklicli. ohne d;iss der im ^^^'^sscr suspcndirtc ]\i»rper gp-

liVst wird. Dcrstdhe verändert nur seine schwach griinlicliH Far!>c

in eine rein weisse. T?ci fortgeset/tcm Zusatz von Broniwasser

ninnnt endlich die wässrige Flüssigkeit hleil)end eine gelbliche

Färbungen, die indessen ni< lit von freiem Brom sondern von Zer-

setzungspro(lu< tcTi lierrührt. (iiebt man noeli elic dieser Punkt

erreiclit ist eine (Quantität Aether hinzu , welche ni( lit genügt,

den in Wasser snspendirten Körper vollständig zu lösen, so geht

gleic]iw«dd eine grosse Menge desselben beim Dui ' lis< liiitteln in

die ätherische Schii ht über und zwar, wie man sich oime Weiteres

überzeugen kann, bedeutend mehr als der Löslitdikeit des Suc-

cinylobemsteinsäureesters in Aether entspricht. Die ätherische

Lösung ist farblos und zeigt keine Fluorescenz. Sie hinterlässt

nach dem Verdunsten bei Wintertemperatur grosse, gut ausge-

bildete, farblose Krystalle, welche ein Bromadditionsprodnct des

Succinylobernsteinsäureesters darstellen. Dieselben sind jedoch

ausserordentlich leicht veränderlich. Insbesondere bei steigender

Temperatur werden sie gelb und bedecken sich mit Feuchtigkeit

Es findet bei diesem Vorgange Entbindung vom Bromwasserstoff-

säure statt, welche sich in der den Krystallen anhaftenden Flüs-

sigkeit leicht nachweisen lässt. Diese Eigenschaft des Brom-

additionsproduetes macht eine sichere Analyse desselben zur Un-

möglichkeit. Es wurde jedoch versueht. die ^fenge von Brom an

nähernd zu liestiinmen. wehdie von einer gewogenen (Quantität des in

eiskaltem ^\^'^ssc^ suspendirteu Suo<'inylohcrnsteins;iureesters anf-

genoninien werden kann. Bei ti'opt'enweisem Hinzufügen eines

Brom Wassels, de.-isen (Tchalt durcli Titriren ermittelt war. trat

die Gelbfärbung der Flüssigkeit schon nach Eintragung einer liruia-
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menj^ij ein. wcldn' '

^
t\rv hmcIi der Glt'i< luing Cj2Hi(iOe4^ Br^

= C|.) H|,, (),, I>r_. hiTcchneton (Quantität betrug.

Abge.sf'lieu davon, dass dor P^intritt der (Tellitarbnng (b'i*

wässerigen Flüssigkeit eine sflir ungenaue Indieation ist, niuss

bedacht werden, dass die Einwirkung eines so kräftigen Agens,

wif Hroni, bei der iingeniigenden Vertheilung des in Wasser nicht

gelösten nur suspendirten Körpers eine imgleichmüssige ist. so

dass einzelne Theile des suspendirten Stoffes eine intensivere

Wirkung zn erleiden halten, während andere noch gar nicht an-

gegriffen sind. In der Tliat gelang es nach dem Ausschütteln

mit ungenügenden Quantitäten At tliers unverändert gebliebenen

Succinylobernsteinsäureester dureli Krystallform
,
Schmelzpunkt

und Eisenchloridreaction in heträchtlicber Menge nachzuweisen.

Ist nun auch der analytische Nachweis, dass der Snccinylo-

bemsteinsänreester Brom im Yerhältniss der oben stehenden

G-leichung aufzunehmen vermag , nicht ausgeführt worden, so

dürfte doch die Richtigkeit dieser Ansicht durch die eben ge-

machten Betrachtungen, sowie durch die später zu erwähnende

Zusammensetzung des Körpers, welcher durch Abgabe von Brom-

wasserstoff aus dem Bromadditionsproduct entsteht, sehr an

Wahrscheinlichkeit gewinnen.

Venemclie lur Braiitteluiig allgeneiner Anhaltspaukte für die

Constitution des SaccinyloberasteiBSlIaroesteni.

her Fester wurde mit etwa dem l<U'a(hen Gewicht Essig-

.säureanbydrids im /ugesi hnxilzf'uen iiohre zuerst längere Zeit

im Wasserbade erhitzt. Pcrselbe l<>ste sieh in der A\'ärme, s(diied

sieh iffliM Ii ])('Im Erkalten anseheinend unverändert wieder aus.

iJie Temperatur wurde hieraut' 4 Stumlen lang auf 140*' gestei-

gert. Es hatte aueli unter «Uesen nnistä'nden keine Einwirkung

stattgefunden, wie die Ki-ystallform und der S(4imelzpunkt ( 12»»")

des l>eim Erkalten wird eraus ges( hiedenen F^.sters erwies. Hieraus

darf man den Sehluss ziehen, dass der Ester durch Aeetyl er-

setzbare Wasserstotfatome in Form von Hydroxylgruppen nicht

enthalt.

Setzt man den Ester mit Wasser im zugeschmolzenen R(dire

eingeschlossen einer Temperatur aus, die über seinem Schmelz-

punkte liegt, so wird er zersetzt, aber auch bei längerer Ein-

wirkung nur theil weise, lieim Oetfnen des Ilohres entweicht

unter schwachem Druck Kohlensäureanhydrid.
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Die wässerig«' Fliis.sigkoit ist gelb gefärbt, reagirt> sauer und

hinterlässt beim Verdunsten des Wassers ein zälies , gelbes Li-

quidum, welclies durch Eiseiichlorid violett gefärbt wird.

Beim Erhitzen des Esters mit eoncentrirter Salzsäure bis

auf 150^ erfolgt vollständige Zersetzunir. Beim ()etln«Mi des

Kohres entweieht unter starkem Druck mit grüner Flaiinne bren-

nendes Actlivkhlorid (Kohlensäure nachzuweisen \vur»le versäumt)

und im Kohre betindet sich eine chocoladebraune, amorplie, harz-

artige Masse, welche unlöslich i.st in Wasser und Aether, .schwer

löslich in Alkohol. Von Alkalilaugen wird dieses Product mit

brauner Farbe aufgenommen und auf Zusatz von Säure in roth>

braunen Flocken vollständig gefällt.

Zu dem in siedendem Wasser suspendirten £ster wurde
durch einen Tropftrichter Natronlauge fliessen gelassen. Die an-

fangs gelbe Lösung nahm sehr bald eine blassere Farbe an, welche

nach kurzer Zeit in eine schwarzbraune fiberging. Es deatillirte

aus dem bei Siedehitze,gehaltenen Gefäss Aethylalkohol, welcher

in einer gekfihlten Vorlage aufgefangen und am Greruche und

der Jodoformreaction erkannt wurde. Bei der Zugabe von Salz-

säure zu der heissen Reactionsflüssigkeit erfolgte stfirmische Ent-

wicklung von Kohlensäureanhydrid. Ein aus der sauren Flüs-

sigkeit abgeschiedener, schwarzbrauner amorpher Niederschlag,

sowie pechähnliche
I

schmierige Massen, welche aus dem Ver-

dampfungsrfickstande des braun geförbten Filtrats mit Alkohol

ausgezogen waren, boten keine zur Untersuchung geeigneten

Objecto dar.

Die erwähnten Zersetz uagsproducte des E.sters lassen nur

Schlüsse sehr obertlä( lili( licr Art auf dessen Constitution machen.

Einen sicheren Weg jediM h zur Ermittelung der Constitution

des so complicirt zusammengesetzten Kiirpers l>ietet die I nter-

suchung des Vorgangs der freiwilligen Zersetzung, webhe der-

sellte in alkalischer Liisung i i-leidet. I)i»'ser Piocess ist ausser-

ordentlieh verwickeitel' Natur Ijesonders durr h den Cin^tand. dass

die alkalische Lösung des Fsters mit Begierde Sauerstotf ans

der Luft aufnimmt. Ferner ist der Verlauf der Zersetzung ab-

hängig von der Coneentration der angewandten Alkalilauge so-

wie ganz besonders von der Dauer der Einwirkung. Es bieten

sich zunächst zwei Kichtnngen der Untersuchung dieser Zer-

setzungsvorgänge dar. je nachdem nämlich der Sauerstort' der

atmosphärischen Luft abgeschlossen ist oder demselben Zutritt
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s^t'währt wird. Diin-li Aiiwoiidiing oxydirt'iidt'r Agt'iitieii kann

man natih lich die W irkung des Atmosphärsauerätoftesi iu kiu'zerer

Zeit erreicUeu.

II. Zersetzimgsproducte des Siiccinylobernsteinsäiire-

esters in alkalischer Lösung bei Abschluss der Luft.

Löst man den Succinylobornsteinsäureester in einem ge-

sohlo.-sciu n (jotussc in Nornialnatronlaugo auf. mit der Vorsicht,

nur r'indi äussfr^t geringen Uel)»rscliurfsi dpr zur Lösung iioth-

wi'ndigen Natronlangt' anzuwenden, so verliert die Flüssigkeit

nach einiger Zeit ilire anfangs gelbe Färbung und wird beinahe

farblos, indem sie <>ine seliwaclie griinlicln' Fluoreseenz zeigt.

Nach Verlauf von einigen Stunden beginnt sich die Flüssigkeit

zu trüben unter Abscdieidung eines dcutlioli krystallinischen

Niedei-.>.(dilags. welcher langsam an ^[enge zunimmt. Nach etwa

3H Stunden ist eine Zunahme der Ausstdieidung nicht mehr zu

bemerken. Der abtiltrirte Niederschlag ist unveränderter Suc-

cinylobernsteinsäurc« ster , wie mit Bestimmtheit aus Krystall-

form. Schmelzpunkt und sonstigen Eigenschaften erkannt wurde.

Auf Zusatz von stärkeren Sänren braust die abfiltrirte Flüssig-

keit stark auf unter Kohlensänreentwickelung.

Die theilweise Ausscheidang des Esters ans seiner Lösung

erfolgt also dnrch Abstumpfung eines Theiles des kaustisclien

Alkalis durch Kohlensaure, welche sich aus Antheilen des Esters,

die der Zersetzung unterliegen . abspaltet. Dieser Vorgang der

freiwilligen Ausscheidung des Esters aus seiner alkalischen Lösung

ISsst sich leider genau quantitativ nicht verfolgen. Die Lösung

des Esters durch die zugesetzte Kormalnatronlauge erfolgt auch

bei möglichst freier Vertheilung desselben nicht momentan und
zu ihrer Vervollständigung ist der Zusatz eines kleinen Ueher-

schnsses nothwendig. Bei zwei mit allen Vorsicbtsmassregeln

angestellten Versuehen schieden sich nach mehrtägigem Stehen

(b*r Lösung 23.^ bezw. 20.9 Prot*, der augewandten Menge des

Esters unverändert wieder aus.

a) Erstes Zersetzungsproduct.

Wird in die auf licschriebene Weise erhaltene fast farblose

alkalische Lösung, sobald dieselbe sicli durch Wiederaus^icheidung
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das .Succinylobcrnsteinsäurec.sters zu triilHii beginnt, KoliU nsäure

eingeleitet uud von dem dadurch gefällten Niederschlage ab-

iiltrirt, so scheidet sieh in dem Filtrat auf Zusatz von Essig-

säure ein deutlieb krystallinisches grünlich weis.ses Pulver aus,

welches sehwaeh sauer reagirt, in kaltem Alkohol und Aether

schwierig, in kaltem Wasser selir schwer löslich ist. Aus äthe-

rischer Lösung erhält man die Substanz in schwach gelblich ge-

färbten Prismen. Die neutralen Lösungen des Körpers flaores-

ciren hellblau und werden durch Eisenchlorid tief und rein violett

gefärbt. Von Lösungen der Alkalicarbonate wird der Körper
leicht aufgenommen. Bei 98^ schmilzt derselbe unter Entwick-

lung von Kohlensäureanhydrid zu einer nicht wieder erstarrenden

hellgelb gefärbten Flüssigkeit Von siedendem Wasser wird er

unter stürmischer Entwickelung von Kohlensäureanhydrid leicht

gelöst.

Den Analysen zufolge ist diese Substanz der Mtmoäthylester

der Succinylohernsteittsäure von der Formel C« H« O3 ^ ^ •*

I. Fast t'a rl)lo.se. glasgliiiizeiulr. prisiiiatisrlic Ivrystallt' aus

ätlicrisclitT Jiü.siuiir. die /rrrirbcn v'm weis.ses J*u1v<t lieterten,

über Schwefelsäure getreu kiiet. (•.24SHg Substanz gaben bei der

V«'rbrennung 0.1238 g Hj O und 0.4771 g COj, entsprechend

0.0137.-) g II und 0.13(112 g C.

II. Drsgl. 0.2519 g Substanz gaben bei <ler Verbrennung

0.1307 g H, 0 uud 0.482ög CO^, entsprechend 0.01452 g H und

0.131(>2 g C.

III. Weisses, krystalliuisehe.s Pulver durch Fällung mit

Kssigsäure erhalten. 0.2444 g Sul»stanz gaben O.lUMg Hg ü und
Ü.4ii7iig CO,, entsprechend 0.01327g H und 0.12753g C.

In 100 Theilen:

Berechnet fBr
,

C,. W , <)„ I. II. III.

C ü2.(ia r)2.2^> 52.2<> 52. IS

H 5.2G 5.53 5.76 5.43

0 42.10 _ _ _
Es wurde ferner die Menge von Kohlensäureanhydrid be-

stimmt, welche der Körper bei 100'' abgiebt. Zu diesem Zwecke
wurde die Substanz innerhalb eines in einer Kupferhülse befind«

liehen Glasrohres durch einen durch die Hülse geleiteten Dampf-

strom zersetzt Die entweichenden Gase wurden durch einen
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von K(»liltMisiiiiit' und FiMiditigkeit l)«!freit('n Lut'tsfrom zuerst

über ('liloivalciuiii. dann über Natronkalk goloitt't. Der Cbb)r-

( ab iunin pparat z«Mgto nacb Beendigung der ()})t'rati(»n keine Cle-

wiclit szinialinie. Bei t'ineni zweiten Ver^jueh wurde die Su1)stanz

in » iiieni unten zur Kugel erweiterten langen (ilasroUr längere

Zeit bis zur Siedetrinjieratur des Wassers erhitzt.

IV. Bei Anwendung von 0-7057 g Substanz zeigte das Na-

tron-Kalkrohr eine (fevviehtszunahme von 0.1298 g.

V. 1.3239 g Substanz verloren beim Erhitzen aui' 100'^ im
Glasrohre 0.2445 g an Gewicht.

Der Gewichtsverlust beträgt bei Versuch IV. 18.40 Proc,

bei Versuc h V. ld.48, während bei Entbindung von Kohlensäure

nach der Gleiehung

:

CHj—CO—CH— COOCa B5 CH«—CO—CH—COOC«H5
1 =1 I -f CO2
CH2- — CH — COOH CH.,—CO— f'Ho

die Menge des t'rt'iwerdendcn Kohlcnsäureanliydrids 19.29 Proe.

Von dem (xcwiidite des angewanilten Monoäthylesters der »Succi-

n^lobernstcinsiiure brt ragen sollte.

Der Muno.ithvlester der Siiccin viidjcnistfinsäurt' ist sehr

leicht veränderlii'li. Nur im dur(liaus trockenen Zustande, in

Krystallen. wie er aus äthcrisclier L»>sung erhalten wird, lässt

er sieh unvta'ändert aufbewahren. Im t'eu« Ilten Zustande dagegen

zersetzt er sich in geschlusseneu Gefässen unter lang.samer K(di-

lensäureentwickeluugt indem sich klebrige gelbgetarbte Massen

bilden.

b. Zweites Zersetinngsprodact.

Als solches ist die bei der Erwärmung des Monoäthylesters

sar&ckbleibende ölige, hellgelbbrann gefärbte Flüssigkeit anzu-

sprechen. Dieselbe ist auch al.s directes Zersetzungsproduct des

Sqcrinvlobernstj'insäureo.sters /.u erhalten. Ucberläs.st man die

oben besehriebem» alkalisrhc f/Jisunir di\< Succinvlobernsteinsäure-

esters längere Z»'it sich s«dl»st, s<» findet beim Ufbersättigen der-

selben mit stärkeren Säuren k»dnc Al)sihtMdung von festen Kör-

pern mehr statt Wird die so erhaltene saure Flüssigkeit bei

sehr gelinder A\';irnie einge(hnn|)ft. so schei<len sieh bei gewisser

f'onrentration idigt' braunget'äibte Tropfen ab. welche in allen

Eigenschaften identiseli mit dem bei Erwärmung des Monoätliyl-

eätcrs der •Succinylobei*ns>teinääure bleibenden liüekätand sind.
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Im reinon Ziistaiule kann der Köri»ei' nur scliwieri^^ gewoiui»*n

werden. Zur Analyse wurden die bei Erwärmung des Monoätliyl-

ester.s bleibenden IJückstände verwandt. Die.selben stellen eine

hellgelbbraun gefärbte ITlüssigkeit dar, welche leieht von Alko*
hol, Aether und heissem Wasser, schwieriger von kaltem Wasser,

zu gelbgefärbten, ziemlich stark duorescirenden Lösungen auf-

genommen wird. Dieselbe ist niclit unzersetzt destillirbar und
besitzt einen intensiv bitteren Geschmack und einen ganz schwa-

chen, eigentbümliclien Greruch. Ihre Lösungen werden durch
Eisenchlorid rein violett geförbt. Beim Erwärme» der Substanz

mit Alkalihydratlösungen bildet sich in deutlich wahrnehmbarer
Weise Alkohol IHo Entstehungsweise des Körpers, sowie seine

Zusammensetzung, rechtfertigen die Bezeichnung desselben als

Aethylester der Succinylopropiansäure:

CHg— CO— CH COOC, Ha

CH. — CO — CHj

I. 0.2592 g Substanz lieferten bei der Verbrennung 0.1o38g
HoO, entsprechend 0.01709 g H.

n. 0.1987 g Substanz lieferten 0.1200 g H^O, entsprechend

0.01333 g H.

Bei Versuch I sowohl wie bei II war in dem Glasröhrchen,

welches die abgew(.o;, ne Substanz enthielt. Kohle zurttckgeblieben.

III. (>.211<>g 8ul)stanz. im Porzellanscliiffchcn verl)raniit,

galMMi Ü.12;j<lg H,0 und 0.4507 g COj eutspreuheud 0.01307 g H
und 0.12292 g G.

'

In lUU Theilen:

Berechnet für
ü^iunaw

('.jH,,o« I. II. in.

C 58.70 — — 58.2(i

H r>.52 0.59 0.71 0.48

(J 34.7Ö —
Der Succinylopropionsäu rechter ist an der Luft veränder-

lich. Er färbt sich allmählich dunkelbraun und geht in eine

zähe Masse von pechartiger Consistenz über.

c) Drittes Zersetcuogsprodnct.

Aus dem essigsauren Filtrat von der Fällung des Succinylo-

bemsteinsänremonoathylesters entsteht aufZusatz von Salzsäure

oder Schwefelsäure ein fein kxystallinischer, fast vollkommen

weisser Niederschlag. Derselbe stellt, unter dem Mikroskop be-
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trachtet . feine uiiregeliuii'^sig «jruppirt«' Nadeln dar. Hei der

grossen Veränderlichkeit des Körpers wurde derselbe zum Zweck

der Analyse nicht umkrystalUsirt, sondern nach dem Auswaschen

abgepresst und über Scliwetclsäure getrocknet. Das so erhaltene

gelblichweisse Pulver lieferte bei der Analyse das folgende Er-

gebniss :

0.2457 g Substanz gaben bei der Verbrennung O.O701 g H2 0
und 0.4307 g CO2, entsprechend 0.0<Js79g H und 0.11746 g C.

Diese Zahlen aber stimmen mit der Zasammensetzimg der

Sueeiniftobemsteinsäure G« H« 0^ (COOfl)) sehr nake überein.

In 1(X) Theilen:

Berechnet (Qr Ob Hg 0| Gi fundun

C 48.00 47.81

H 4.00 3.58

0 48.00 —
Die Snccinylobemsteinsänre ist änsserst leicht zersetzlich,

Schon bei längerem Verweilen in der sauren Flüssigkeit, ans

welcher sie ausgefällt war^ löst sie sich allmählich unter wahr-

nehmbarer f^ntwicklung von Kohlensäure. Diese Zersetzung er-

folgt rasch beim Erhitzen mit Wasser. Die so erhaltene wässerige

Lösung wird dundi Kiscnchlorid rein bhiu ;^ütarbt. Sie hinter-

lässt beim Verdunsten eine braune syrupöse Masse, in welcher

Partikeln einer krvst.illinischen Substanz vertheilt sind.

l)ie durcli stärken' Sauren aus dem essiti^sauren Filtrat iles

Monoiitliylesters niedergeschlageiu! Suecinylobcnisteiiisäure ist

kein reiiier Kiu'per, es mengeu sicli dersclbeeu L^eringc Antlieile

der unten zu besehreibeudcu Chinonliydrodiearbonsaure bei. deren

Entstehung l)ei der Ünmöglicbkeit die Luft bei der Li)sung ib-s

Succinylobernsteiuääureesters vollkommen auszoschiiessen, leicht

erklärlich ist.

Durch siedendes Wasser findet nur Zersetzung der Suc-

cinylobernsteinsäure statt, während die Chinonhydrodicarbon-

sSure unverändert bleibt und der I/ösung die ihr charakteristische

Kii^ensoliaft durch Eisenchlorid blau gefärbt zu werden, ertheilt.

Alkoholische Lösungen der Snccinylobemsteinsäure werden durch

Eisenchlorid violett gefärbt.

Die Menge der erhaltenen Succinylobemsteinsäure ist stets

nur sehr gering. Erhitzt man dieselbe auf dem Sandbade zwischen

zwei gut aufeinander passenden grossen ührglasem, so bildet

sich ein 8nbliroationsproduct, dessen Eigenschaften und Verhalten
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von Interesse sind. Schon bei verliültnissmässig geringer Kr-

hohuDg der Temperatur bläht sich die Siiceiüylobern.steinsiinre

ohne vollkoniuHMi zu Hclimelzen unter KohU*nsiiureent\vicklung

auf. Das als Bedeckung dienende Uhrglas bekleidet sich mit

wasserheHen Tropfen, welche l)ei der Abkiihhing krystalliniseh

erstarren, in dem unteren Uhrglase hinterbleibt ein bedeutender

Bückstand. Das so erhaltene Fh>duct der trockenen Destillation

ist leicht zu reinigen. Es sublimirt sich bereits bei der Tem-
peratur des siedenden Wassers. Es stellt ein fettig anzufühlen-

des, rein weisses Pulver dar, welches von allen Lösungsmitteln

leicht aufgenommen wird. Aus wässeriger Lösung erhält man
beim Verdunsten glänzende flache Prismen vou' bedeutender

Länge, welche geringe Härte haben und leicht zerbrechlich sind.

Der Schmelzpunkt der Substanz liegt bei 76^. Dieselbe besitzt

einen kühlenden nicht besonders charakterisirten Geschmack und

einen eigenthfimlichen, schwachen, erst bei höherer Temperatur

herv^ortretenden G-ernch. Die Analysen der auf dem AVasserbade

uinsul)liinirten Siihstanz lieferten folgendes Ergehniss:

I. 0.2218g Substanz galien l»t'i der Verbrennung M.13S'Jg

Ha 0 und 0.5117 g CO., entsprechend (1.01543 g H und 0.13^5»; C.

IL 0.1(i2(jg Sul)stanz gaben 0.lU57g 0 und 0.3782 g
CO,, entsprechend 0.01175 g H und 0.10315 g C.

Aus diesen Zahlen lässt sich mit Wahrscheinlichkeit die

Formel Ce Hg O2 fttr den in Frage stehenden Körper ableiten.

Man hat nämlich in 100 Theilen:

GtHtO» I. II.

C 6129 62.94 63.43

H 7.14 6.97 7.23

O 28.57 — —
Der KJirper ist demnach einfach durch Abgabe von Kohlen-

säurcanhydrid au.^ der Sueeinylobern^^tein.^äure entstanden und

es würde demselben die folgende Structurformcl zuki)innien:

CH2— CO-('H,>

wonach derselbe als ein Tetrahydrür des Ckinons aufzufassen ist

Diese Interpretation seiner Constitution gewinnt eine besondere

St&tze durch das Verhalten des Körpers gegenüber Brom. Wird

der Körper in einem offenen Gefass mit einer genügenden Menge
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von Hroiii übergössen , so »Mit \vi( k«'lt sich unter Aunn'ausen und

(leutliclier Erwärmung BrtMiiwasscrstotl'. Naili dem Venlnnstt-n

»lesBnnns ]iint»'rl)l«'il)t ein gell)!'!' krystallinisclici- l\r»rpt*r. welcher

sirh in eiiu'r gi-nii^enden Menge siedenden Alkohols liist und

lu'iiii Krkaltcn zum grösstfu Theil in Form goldglänzender Hlättcdien

wieder ausselieidet. I)iese Substanz ist liroitinuil , wie aus dem
Verhalten dersidhfu gegen Kalilauge hervt»rg<dit. Kalilauge ver-

wandelt das Bromanil in dunkelrothe Xadeln des im Üeberschuss

von Kalilauge schwer löslichen Kaliumsalzes der Broma/nUsüure,

welches sich in reinem Wasser leicht mit intensiv rothvioletter

Farbe löst, Bromanil wird in grosserer Menge durch flinwirkung

von Brom auf die Verseifungsproducte des Succinylohernstein-

sSureesters gewonnen , wie weiter unten angegeben ist, wobei

auch die analytischen Belege zu finden sind.

In grösserer Menge als aus der schwierig zu erhaltenden

Saccinylobernsteinsäure kann das ChinontetrabydrUrdurch trockene

J>estillation der bei länger dauernderEinwirkung von ttberschüs-

Bigem Alkalihydrat auf den Succinylobemstelnsäureester ent-

stehenden Producte dargestellt werden.

Islinen mit dem Chinontetrahydrnr isomeren Körper hat

A. Renard') durch Einwirkung des elektrischen Stromes auf

Benzol dargestellt. Er nennt denselben Isobenzoglyeol und giebt

ihm die Formel C,; (OH)^. Die beschriebenen Eigenschaften

dieses Körpers zeigen in mancher Hinsicht Uebereinstimmung, in

anderer jedoch auch betrSchtliche Abweichungen von den Eigen-

schaften des Chinontetrabydrürs, so dass Uber die Identität beider

Körper nicht entschieden werden kann.

d« Viertes Zersetsongaproduct

Bei längerer Daner der Einwirkung des Alkalihydrates auf

den Succinylobemsteinsäureester wird voraussichtlich auch der

oben beschriebene Succinylo^a opionsäureester durch Ersatz der

Oxyäthylgruppt^ durch die Hydroxylgruppe in die dazu gehörige

einbasische Säure übergeftthrt. Diese Säure, ^vb Suecinyloprupion-

Sf'iure in einem zur Analyse geeigneten Zustande zu erhalten, ist

mir bisher ni«dit geglückt. Man erhält dieselbe beim Verseifen des

Suceiiiyiobernsteiusäureesters mit einem grossen Üeberschuss yon

ij Compt. rend. 91, 17!>.
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Alkaliliydrat. 10 g des Esters wurden mit dor glciclicn Menge
testen Aetznatroiis und mit Wasser in einem bis znm Rand»* ge-

füllten. 1(K) cbem fassenden, gest ldossenen Grefa'sse znsannnen-

gel»raelit Der Inhalt gestand zu einer Heiselirothen. breiigen

Masse. Nach Verlauf von »1 Tagen hattt-n sieb die ausgesebipden»ii

festen Massen zu einer nur wenig hellbraun gefärbten Flüssig-

keit gelöst. Alsdann wurde mit Essigsäure neutralisirt. wobei

starke Entwieklung von Kohlensäure stattfand. Neutrale« Bleiace-

tat bra( hte in der neutralen Flüssigkeit nur eine geringe, schmutzig

gefärbte, flockige Fällung hervor. Basisches Bleiacetat erzengte

dagegen einen volumin(>sen, ainorplien. gelblich weissen Xieder-

sclilag, der nach dem Auswaschen in Wasser snspendirt und
durch Einleiten von Schwefelwasserstoff zersetzt wurde.

Die abfiltrirte» farblose Lösung förbte sich beim Eindampfen
bei sehr gelinder Temperatur bräunlich. Bei höherer Temperatur
entwickelte sich Kohlensäure. Beim Verdunsten im Exsiccator

Unterblieb ein brauner, sauer reagirender Syrup, in welchem
einzelne krystallinische Partien zu unterscheiden waren. Die
krystallinisehen Antheile erwiesen sich identisch mit der weiter

unten zu beschreibenden Säure, deren Bildung gleichzeitig mit

den beschriebenen Producten vor sich geht. Die syrupiKse .Masse

enthält wahrscheinlieh die Succinylopropionsfiure neben dem dnreh

Abspaltung von Kohlensäure aus derselben entstehenden fünften

Zersetzungsproduete. Sjilze der Säure konnten bei ihrer Zersetz-

liehkeit und ( )xvdirl)arkeit nicdit dargestellt werden. Di«; wässe-

• rige Lösung des syru[)("»sen Rilekstandes wird durch Spuren von

Eisenchlorid vorübergehend schmutzigviolett gefärbt, vermehrter

Zusatz dieses Eeagens verursacht eine dunkelbraune Färbung.

e. FIbifles ZeriBetmgsprodnet

In der Reihe der aufgeführten L'mwandlungsfoimen des

Suecinylobernsteinsäureesters fehlt noch das nach Abspaltung

aller so leicht beweglichen Oxyäthyl- und Carboxylgruppen übrig*

bleibende Zersetzungsprodnct. Dasselbe würde seiner Zusammen-
setzung nach mit dem oben besi^hriebenen Chinontetraiiydrür

übereinstimmen. Allein der letztgenannte Körper konnte unter

den Zersetzungsproducten des Su< cinylobernsteinsäuresters direct

nicht nachgewiesen werden. Die letzten Verseifungsproducte

bilden sich bei Anwendung eines Ueberschusses von Alkalihydrat
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und bei längerer Zeitdauer der Einwirkung. Versetzt man den

Snccinylobernsteinsäureester in geschlossenen Glefössen mit der

doppelten Menge der zxa Lösung erforderliclien Quantität von
Normalalkalilauge, so wird sckon nach Verlauf von 24 Stunden

auf Zugabe von störkeren Säuren eine Fällung in der Lösung
nicht mehr hervorgebracht. Wird die Flfissigkeit nach Ablauf

Ton 8 Tagen mit der sur Neutralisation des angewendeten Alkali-

hydrates nötliigen Menge von Schwefelsäure versetzt, bei ge-

linder Wärme eingedampft und der Rückstand mit Alkohol au^^-

gezogen, so erhält man naeh dem Verdunsten des Alkohols einen

braun gefärltten Syruji. welelier zur P^ntferiinng der unten zu

litsclireibenden. krvstallin Ischen Säure mit Wasser und Barium-

rarbonat erwärmt wird. Aus dem nunmelir erhaltenen Troeken-

rückstande k.'inn man durch Ausziehen mit Alkohol den Syrup

von Neuem t'rei von Hestaiidtiieilen saurer Natur gewinnen.

Aus diesem intensiv bitter sclimeckenden Syrup scluMden

.sich bei länii;ei-ein Steben kleine, farblose, harte Krystalle al),

welche ein zur nälieren Untersuchung geeignetes (Jbjeet darbieten.

Die Abscheidung dieser Krystalle erreiclit nach einiger Zeit ihr

finde» denn der bei weitem gr()ssere Theil des zäher werdenden

Syrups verändert sich ni(dit weiter. In Wasser ist dieser Syrup

löslicher als die Krystalle, wodurch es gelingt, dieselben abzu-

trennen und durch zweimaliges rmlcrystallisiren aus Wasser
• vollkommen zu reinigen. Die Krystalle sind in Wasser langsam

aber in grosser Menge löslich. Aus heiss gesättigten Lösungen

scheidet sich der Körper in harten, klingenden, farblosen, grob-

krystallinischen Krusten ab. Bei langsamer Verdunstung erhält

man schon ausgebildete, glänzende rhombische Prismen mit schief

angesetzten Endflächen. Der Körper ist leicht löslich in Alkohol,

unlöslich in Aether. Seine Lösungen reagiren neutral, besitzen

einen schwach süssen G-eschmack und werden durch Eisenchlorid

nicht gefärbt. Die Substanz zeigt keinen constanten Schmelz-

punkt. Bei lOQo giebt dieselbe Wasser ab. Der wasserfreie

Körper schmilzt bei ungefähr 170o unter gleichzeitiger Zersetzung,

indem ein leicht fluchtiges Sublimat entsteht, während die zurück-

bleibende Masse sich gelblich färbt.

Da dieser Körper das am besten charakterisirte Verseifungs-

pi'Mduct des Succinylobernsteinsäureesters ist, so wurde auf

Krmittlung seiner Zusammenst'tzung besondere Sorgfalt ver-

wendet.
Vcfkndl. der phyt^ntd. Oea. N. F. ZVL Bd. (7) 8
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Der Körper krystallisirt ans wässeriger Lösung mit einem

Gehalte von Krystallwasser, welches bei 110^ vollständig ent-

weicht. Die so erhaltene wasserfreie Substanz krystallisirt ans

wässriger Lösung mit allen Eigenschaften des ursprünglichen

Körpers.

I. 0.3()13 g Substanz verloren beim Erhitzen bis zu eon-

stantem Gewicht auf eine Maximaltemperatur von 104t^ 0.0271g

an Gewicht.

n. 0.6171g Substanz verloren beim Erhitzen auf eine

Maximaltemperatnr von lOB*^ 0.0451 an Gewicht.

Die folgenden Kb^mentaranalyseii wurden mit Substanz welt-lie

von versehiedenen Darstellungen herrülirte, gemacht. Das schnee-

weipse Pulver der zerriebenen Krystallen war im Exsiecator über

Schwefelsäure bis zu constantem Gewicht getrocknet.

m. 0.1724 g Substanz Ueferten 0.1128 g H,>0 und 0.9694

CO2, entsprechend 0.01253 g H und 0.10074 g C.

IV. 0.3032 g Substanz lieferten 0.1913 g 0 und 0.t>437g

CO;,, entsprechend 0.02125 g U und U.17555g C.

V. 0.1799 g Substanz lieferten 0.1158 g H^O und 0.3799 g
GOe ,

entsprechend 0.01286 g H und 1.0860 g C.

VI. 0.1522 Substanz lieferten 0.1037g H,. 0 und 0.32f<2g

CO 2, entsprechend O.Ol 152 g H und 0.08% 1 g C.

VII. 0.3032 g Substanz lieferten 0.2031 g H.,0 und 0.6578 g
CO2, entsprechend 0.02256 g H und 0.17939 g C.

Die zur folgenden Elementaranalyse verwendete Substanz

war bei 60^ getrocknet.

VIII. 0.lH79g Substanz lieferten 0.1205 g H^O und 0.4081 g
COg, entspreeliend U.OUOog H und 0.1112yg C.

Schliesslich sei auch noch eine Elementaranalyse des bei

106^ getrockneten, wasserfreien Körpers erwähnt.

IX. 0.2378 g Substanz lieferten 0,1570 g H^O und 0.5506 g
CO2, entsprechend 0.01744 g H und 0.15152 g C.

Au.s diesen analytisehen Daten berechnet sieh am passendsten

die Formel 2 |C« H« ( ) >
| 4 H^O für den krystallisii'ten und C« Hh 0,

für den entwSnserten Körper.
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Man hat nämlich in 100 Theilen:

Berechuet für CMkwdfll

m IV V VI VII vin'

C 69.60 68.43 67.90 67.69 6a89 59.17 69.22

H 7.44 7.27 7.01 7.1Ö 7.67 7.44 7.48

0 33.06

HsO 7.44 7.61 7.31

und ferner:

Berechnet für Oefanden

Ce llß Oa IX.

C 64.29 63.73

H 7.14 7.34

0 28.67
' —

Demnach hätte die wasserfreie Substanz die gleiche pro-

centische Zusammensetzung, wie das schon beschriebene Chinon*

tetrahydriir. Die beiden Körper stehen auch in naher Beziehung
zu einander. Wird der zuletzt beschriebene im Kohlensäurestrom

in einem G-lasrohre über seinen Schmelzpunkt erhitzt, so ent-

weicht zuerst Wasser und alsdann bildet sich ein farbloses, flüs-

siges Sublimat, welches in einiger Entfernung von der erhitzten

Stelle strahlig krystallinisch erstarrt. Dasselbe ist Cbinontetra-

bydrür. Die unter II angeführte Elementaranalyse dieses Eör^

pers wurde mit Substanz angestellt, welche auf die eben be-

schriebene Weise erhalten worden war. Als Bückstand bleibt

bei der besprochenen trockenen Destillation ein liellgelbes, durch-

sichtiges, sprödes Harz zurück, welches beim Erhitzen an der

Luft erweicht und rasch verkohlt.

Ganz vfrscliitHlcn von dem des Chinontetrahydrürs ist aber

das Verhalten des Körpers dem Brom gegenüber. Brom wirkt

selbst auf die wasserfreie Substanz wenigstens bei gewöhnlicker

Temperatur nicht ein.

Auch der neutral reagirende Syrup, aus welchem die £ry*
stalle des beschriebenen Eürpers sich abgesetzt hatten, liefert

beim Erhitzen unter Yerkohlnng ein Sublimat von Ghinontetra-

hydrfir.

Dieser Syrup kann nicht in den krystallisirten Körper über-

geführt werden. In für die Analyse erforderlichen reinem

Zustande wurde er nicht erhalten.

8*
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Es darf die Verrnnthiuig ausgesprochen werden, dass die

beiden letzten VerAeifnngsprodncte polymere Modificationen des

Chinontetrahydriirs sind.

Allen im Vorstehenden beschrieboncM) Vorseifunn^prodncten

des SincliiylolitTiistfinsänreesters. in welclit'ii wir die ringtVinnig«*

hiii(luii;4 v«»ii Kulil»'iistntrat<iin*'ii als jKtcli l)estelieml aim» liinen

(liirtVii , siiiil «;e'\vi>><' typisi li»' lifactitnu'n Lrt'ineinsam. Di»' mit

Alkalihydrat VHrs»'1/.t»' Lösnii«]:; aller <li»'ser KTirp^r wird an d^T

Luft nntt-r Absorption vim Saurrstott' in kurzer Zeit d)ink»'ll'rniin

gefäilit. Alle dies»' Verliindunf]^en rediieiren aninioniaka]i-<|i»'

Silberlösung und alkalis(die Kupt'erlösung schon hrd gew<"»hnli< her

Temperatur. I>«'n jenigen von diesen KcM pern. bei web lien an den

King von ü Koblenstoffatomen noch ( 'arbonylgruppen ang<d;ii^ert

sind, ist in Lösung eine liellblaue Fiuorescenz eigen und tliese

Lr>snngen werden auf Zusatz von Eisenchlorid charakteristiseli

gefärbt,

f. Säure der Formel ChHioO«.

Zugleich mit den erwähnten Zersetzungprocessen verlauft

aber in der alkalischen Lösung des Succinylobemsteinsaureesters

eine Umwandlung anderer Art, deren Producte nach ihren Eigen-

schaften auf eine Sprengung der vorhandenen ringförmigen Bind-

ung der Kohlenstoffatome schliessen lassen. Es ist gelungen,

einen wohl charakterisirten Körper saurer Natur zu isoliren. Der-

selbe wird auf folgendem Wege erhalten. Snceinylobernstein-

säureefster wird in der doppelten Mrnge der zur Lösung crtbnler-

Heben Nornuilalkalilauge gelöst und die Flüssigkeit in geächlos-

seneni Gcia'ss lange Zeit sifdi sell>st überlassen

Alsdann wird dieselbe mit vei'dünnter SehwetVlsäurc in

kleinem reber.sidiusse versetzt und die saure Flüssigkeit v«'r-

du listet. l)er alkoholische Auszug des Rückstandes wird mit

Barytwasser bis zur schwaeh alkalischen Reaetion versetzt, aber-

mals zur Trockne verdainptt und der naeb nocbmaligem Au-zieleMi

mit Alkohol bleibende Rückstand mit Wasser digerirt. In dem

nunmehr erhaltenen wässerigen Filträte befindet sieb das Karinm-

salz einer Säure. Die Lösung dieses Salzes wird mit neutralem

Bleiaeetat versetzt, wobei sich langsam eine an den Wandungen

des Gefässes anhaftende, weisse, mikrokrystallinische Ausscheidung

des Bleisalzes bildet. Dieses wird nach dem Auswaschen se^

rieben , in Wasser snspendirt und mit Schwefelwasserstoff Ie^
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setzt. Aus (U-r vom »Sch\vetV'll)lt*i abfiltrirtun Flüssigkeit erluilt

man heim Kirulampteu auf grössere Concentration glänzende,

farblose, (lUnnf, verwachsene Blätter, bei langsamer Verdunstung

rliombisihc Tafeln von gr^ringer Dicke, welche die Säure dar-

stellen. Der Schmelzpunkt dersrlhen ist constant hei 139**. Sie

ist leicht löslich in Alkohol, uiilitslieh in Aether. Whd sie vor-

sichtig über ihren Schmelzpunkt erhitzt, so sublimirt sie sich in

Gestalt zarter, glänzender Blattchen, bei rascher Erhitzung tritt

Verkohlnng eines Theiles der Substanz ein. Sie verliert beim

Erhitzen bis auf 100'' nicht merklich am Gewicht, enthält also

kein Krystallwasser. Lösungen der Säure, welche mit über-

schüssigera Alkalihydrat versetzt sind, bleiben an der Luft un-

verändert. Eisenchlorid färbt die Lösungen der Säure und ihrer

Salze nicht.

Zahlreiche Elementaranalysen der Säure lieferten fulgeude

Eeaaltate

:

L 0.1619g Säure, über Schwefelsäure getrocknet, lieferten

0.W71 g H;^ 0 und 0.2802g CO,, entsprechend 0.00856 g H und

0.07642 g C.

II. 0.1944 g Säure, desgl., lieferten CMWl g 0 und 0.3402

g

Cü^, entsprechend O.UlUöOg H und 0.0^265 g C.

III. 0.1994g Säure, bei 100» getrocknet, lieferten 0.1046 g
H, O und 0.3460 g CO;, entsprechend 0.01162 g H und 0.09437 g C.

IV. c.O'ilSg Säure, desgleirlien. li.'tVrten O.l.V.Uig COj. ent-

sprerliend 0.04353 g C. (Die Wasserbestimmung verunglückte.)

V. 0.2150 g Säure, desgleichen, Ueferten 0.10943 g UO, und

0.3747 g CO2, entsprechend 0.01216 g H und 0.10220g C.

VI. 0.151841 g Säuns desgl., lieferten 0.1013 g O und
U.3472g CO^, entspreehend 0.01125 g H und U.n94<38g C.

VII. 0.1()27g Säure, bei 115^ getrocknet, lieferten 0.(»S03g

0 und 0.2829 g CO,, entsprechend 0.00892 g H und 0.07717 g C.

Die Verbrennungen der Säure wurden in grosserer Anzahl

ausgeführt, um zwisehen den empirisehen Formeln H^^ O3 und

^4 ^5^3 Entscheidung tretl'en zu ki»nnen. Die gefundenen Zahlen-

werthe neigen sieh entscliie(h'ii der h-tzti'ren Formel zu. Die

rationelle Formel für die 8äiU"e luüsste demnach verdoppelt werden.
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Man erhält in 100 Tlieilen:

Berechnet für Gotuuden

I. II.
1

III. IV. V. ! VI. VII.

C 47.52 47.22 47.76
^

47.34 47.41 47.53 47.72 47.43

H 499 5.29 5.59
1

5.83 5.65
1

5.67 5.48

0 47.52
1

-
1

Das Ealiom-, Natritun* und Ammonsalx der Säure werden

beim Yerdaiisteii ihrer Lösungen in unscheinbaren kzystallinischen

Krusten gewonnen. Siesindin Wasser leicht loslich. DasBarium-
salz erhält man bei langsamem Verdunsten einer wässerigen

Lösung in warzenförmigen, farblosen Exystallaggregaten. Das-

selbe jenthSlt ErystallWasser, welches beim Erhitzen auf 110*

vollständig entweicht. 0.2267 g Salz verloren beim Erhitzen auf

110* 0.0210g an Gewicht, was einem Krystallwassergehalt von

9.32 Proc. entspricht. Für eine Verbindung der Formel
Cg Hg Ba Og -f 2 0

berechnen sich 9.76 Proc. Krystallwasser.

Bei der Elemontaranalyse gaben 0.1958 g des bei llU*^ ge-

trockneten Bariunisalzes g H2 0 und 0.1(328 g CO,. Der

Ilüekstand im Porzellanschiffehen betrug U.1217 g. Derselbe ent-

hielt trotzdem, dass die Verbrennung zuletzt im Sauerstoffstrorae

ausgeführt worden war, noch unverbrannte Kohletheilchen. Die-

selben blieben beim Lösen des Rückstandes in verdünnter Sal-

petersäure zurück. Aus dem Filtrat wurde das Barium als

schwefelsaures Salz gefallt und bestimmt. Es wurden U.1398g

BaS04 erhalten, entsprechend 0.0822 g Ba. Die diesem Barium-

gehalte entsprechende Menge von 0.1175 g Bariumcarbonat wurde

als in dem Eückstande befindlich angenommen und die Differenz

von 0.0042 g als unverbrannte Eohle dem Eohlenstoffgehalte zu-

gezählt. Dies exgibt einen Gresammtkohlenstoffgehalt von 0.0568g.

Man hat in 100 Theilen:

B«rech]Mt Ar G^lbndea

C 28.49 2a51
H 2.87 2.83

Ba 40.65 42.00

O 28.49 —
Das Silbersalz der Säure wird durch Fällung des Ammon-

salzes mittelst Silbernitrat erhalten. Es iat ein anscheinend

amorpher, weisser, lichtbeständiger Niederschlag, der in kaltein
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Wasser fast vollständig unlüslich ist. Die Analysen dieses Sal/es

zf igten von der Ztt erwartenden Formol Cq Hg Ag^ Og beträcht-

liche Abwei( hang, insbesondere wnrde der Silbergehalt etwas zvl

hoch befunden.

I. 0.4794 g des bei 100i> getrockneten Salzes hinterHessen

einen Glührückstand von 0.2609 g.

II. der Klementaranalyse gaben 0.3284 g des »Silbersalzes

(>.«><>3(ig H ,() und 0.2552 g CQ.^, ontsprorhend (>.()07u7g E und
O.OG960g d Ks hiuterblieb ein Kückstand von 0.17til g Ag.

Hieraus berechnet sich in 100 Theilen:

BemlineC für Gefonden

taHgAggOg I TT

C 23.08 — 21.20

H 1.92 — 2.15

Ag 51.92 54.42 54.24

O 23.()H — —
Die Kenntnidä der besehriebenen Säure ist nach dem Vor-

stehenden noch zu lückenhaft, um theoretische Erörterungen über

ihre Constitution und Bildungsweise begründen zu können. Es
möge hier nur die Vermuthung ausgesprochen werden, dass in

dieser Saure eine ringförmige Bindung der Kohlenstoffatome nicht

mehr vorhanden ist, da alle Derivate des Succinylobernstein-

saureesters, bei denen die ursprünglich ringtorniige Bindung der

Kohlenstoffatome erhalten bleibt, die Eigenschaft zeigen, sich bei

Anwesenheit von Alkalihydraten in wassriger Lösung an der

Luft zu oxydiren , während unter gleichen Umständen die be-

se]iriel)ene Säure sich nicht \ eiändeit. Die Ausbeute bei der Dar-

stellung dieser krystallinisr),»'n Säure ist übrigens eine äusserst

geringe, so dass der einptindliche Mangel an ^laterial der Ver-

hinderungsgrund war, Operationen zur Autklärung ihrer Constitu-

tion vorzunehmen.

Unter den Produeteu der Verseifung des Suecinylobernstein-

sanreesters bei gewöhnlicher Temperatur konnte Beruiiteinsäure

nicht nachgewiesen werden. Fehling^ .sowohl, wie Ira
Bernsen^ geben an, bei Erhitzung des Sueeinylobernsteinsäure-

esters mit Alkalilaugen Bernsteinsäure erhalten zu haben.

1) AniL Ohem. Pharm. 49» 194.

s) B«r. d. dentoch. ehem. Oes. Berlin YUI (1875) 1409.
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Beim Erhitzen einer Lösung «Ifs SueeinylolMTüst^iiisäiuv-

esters mit überscliüssigem Alkalibydrat an der Luft verlaufen

unter Sauerstofl'ahsorption die verwickeltsten Procesi»e nebeneinan*

der. Aus den schmierigen, pechähnlichen Massen, welche au^ dem

Verdampfungsrackstande der angesäuertt-n Flüssigkeit mit Alkohol

ausgezogen waren, konnte allerdings bt^i der trockenen Destillation

Bemsteinsäureanhydrid in weissen Nadeln erhalten werden. Dnrch

ihren Schmelzpunkt (1W>) nnd sonstige Eigenschaften worden

dieselben mit Bestimmtheit erkannt.

nL Umwandlmigsprodiicte des Snccinylobenutein-

Säureesters unter dem Einfluss oxydirender Agentien.

Die alkalisehe Lösung des Suorinylobernsteirisäureesters ab-

aorbirt den Sauerstoff der atmosphärisch fii Luft, indem sich

Oxydationsprodncte bilden, welche der Flüssigkeit eine mit der

Zeit immer dnnkler werdende Färbung verleihen. Aus diesen

Lösungen lassen sich Producte, welche zur Untersuchung geeignet

wären, nicht gewinnen. Dagegen lässt sich vermittelst der Ein-

wirkung oxydirender Agentien eine Gruppe von wohlcharakteri-

sirten Umwandlungsproducten aus dem Succinylobemsteinsänre-

ester erhalten, welche sich in ihrer Zusammensetzung durch einen

Mindergt halt von 2 Wasserstoffatomen von entsprechenden Deri-

vaten des Ausgangsmateriales unterscheiden. Der nächstliegende

liicrlier gehörige Körper ist das nni 2 ^^'assersto^tat(^nle ärmere

Uxydat loiisprnduct des Succinylobernsteinsäureesters selbst. i)as-

sell)c ist der I )i;ith ylcstcr einer zwcihasisrlu-n Siiure. welclic lu'i

der trockciifii i )t'stillMtion H yJrochiiiMH liefert. Der t"ra<rli<'i''

Körper wird jclodi aus den weiter unten ang»'tuhrteu (Trüiitlfii

am zwckniässigstcn mit dem Nameu Chiuonbydrodicarbousäure-

diäthylester bezeichnet.

Chtnontaydrodicarbonsftnrediithylwter.

Die vortheilhafteste Darstellung dieses Körpers geschieht

durch Einwirkung von Brom auf den in Alkohol suspendirten

Succinylobernstcinsa'ureestcr. Es bildet sieh hicrl>ei das obcii-

erwäiintc Bromail'lit iuMspnuluct. welclies l»ei gewöhnlicher Tem-

]>ei-atur langsam, bei erhiUiter sehnell unter Abgabe von Brem-

wasserstortsäure in den ( Miinonliydroilicarbonsäureester übergebt

Man opei'iit am zweckmüäsigöteu iu folgender Art.
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SiiccinyliihcriistcinsäurtM'stcr wird in iui»glicli.st teiut-r Ver-

tlit'iluiig mit (It'iu lUi'aclu'n (Ttnviclite Alkohol in ejnen Kolben

jj^t-'braclit. Alsdann wird mittels »'ines Liiftstromes Brom (in der

Menge von 1 Med. auf 1 Mol. des Esters, also vom Gewichte

des angewandten Ksters) in Dampfform durch die Flüssigkeit

gesaugt, wobei der Inhalt des Kolbens tleissig gesehüttelt wer-

den muss. T)er in Alkohol suH<pendirte Succinylobernsteinsäure-

ester löst sieb allmählieh, indem das Brom absorbirt wird. Nach
Absorption der Gtesammtmenge des Broms, ist, wenn man für

gnte Kühlnng des Kolbeninbalts Sorge getragen hat» nur noch

eine geringe Menge des Snccinylobernsteinsänreesters ungelöst

geblieben. Die hellbraune Flüssigkeit wird hierauf schnell durch

ein Faltenfilter filtrirt. In dem Filtrat setzten sich nach einiger

Zeit platte Nadeln ab, deren Menge mit der Zeitdauer zunimmt.

Erhitzt man die alkoholische Flüssigkeit zum Kochen, so gesteht

dieselbe beim Erkalten breiartig, welche Erscheinung durch die

Ausscheidung derselben schwerlöslichen. kr\ stallinischen Substanz

bedingt wird. Die bromwass«Tstort'haltige Flüssigkeit wird von

den krystallinischen Ausscheidungen al>gesangt. Xach dem Aus-

wasilifii mit Wasser stellt der so erhaltene Körper gellte, fast

goMgl;inz<'nde. sehr Haehe Nadeln dar. welche heim Pressm ihrer

geringen Dicke wegen, fast da-^ Aussehen von Sclin[)pen annehmen.

Dieser Körper ist der Chinunhydrodiearhonsäureesier. Man rtinigt

denselben durch Lösen in verdünnter Alkalilauge und rasches

Auafällen mittels eines eingeleiteten Kohleiisäurestromes. Auf
.diese Weise wird ein niikrokrystallinisches, hellgelbes Pulver er-

halten, weiches aus Aether und anderen Lösungsmitteln um-
krystallisirt werden kann.

Der Process der Bildung dieses Körpers verläuft fast quan-

titativ genau nach der Gleichung:

CeHeOsCCOOCgHs), + Br» « Ce 0^ (COOCa H5) a + 2HBr.

Bei einem Versuche wurden nach Abzug der ungelöst ge-

bliebenen Antheile des Succinylobernsteinsäureesters 82 Procent

der in Lösung gegangenen Menge an Ghinonhydrodicarbonsaure-

ester in gewaschenem und getrocknetem Zustande gewonnen,

wobei zu bedenken ist, dass eine im alkoholischen Filtrate be-

findliche Menge, welche der LJlslichkeit des letztgenannten Körpers

in Alkohol entspridit. nicht in Kechnung gezogen ist.

Der Chinonhvdrodicarbonsiiureester besitzt ausserordentliche

KryätallLäatioust'ähigkeit. Beim langsamen Yerduusteu meiner
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ätherischen Liksung »-rhält iiuin denselben in Gestalt kurzer dirker

Prismen oder langgestreckter. ])latter Xaddii. Aus Benzol wer-

den flaclie reelltwin kl if^e Tafeln erhalten. Die Krystalle besitzen

die grünlichgelbe Farbe des Uranglases und zeigen intensive

hellblaue Fluorescenz.

Herr A. Arzruni hatte die Güte eine Priifong der Krystalle

vorzunehmen, deren Beenltate im Folgenden angeführt sind.

jyKrystallsystem : rhombisch.

a : b : c = 0.63461 : 1 : 0. 49369

b = OD P OD (010)

m = ooP (110)

c = OP (0)1)

d = Pa> (011)

k = |P 00 (012)

Die Krystalle zeigen vollkommene Spaltbarkeit nach b und c.

Normalenwinkel
Gemessen Berechnet

»b : m 610 57^*

ni : m 56 181 560 16'

*b : d 63 43^
c : d 26 17 26 16}

c : k 13 52 13 52

k : d 12 25 12 24|
d : m 78 2 77 57|

Die mit bezeichneten Werthe sind der Uechnung zu Grunde

gelegt Wurden.

Durch eine Platte nach c = Op (001) sind die

optischen Axen in Luft undeutlich. Die Flät^be

1» = y: Pa> (010) ist optische Axenebene, erste

Mittellinie ist die Axe c (Yerticalaxe) Doppel-

brechung negativ, d. h. die erste Mittellinie ist

die Bichtung der gr5ssten Lichtgeschwindigkeit

In Oel sind die Axen durch eine Platte nach

der Fläche c sichtbar und es ergiebt sich für den Winkel derselben

für Li — licht = 88» 2',

„Na — Ucht = 85 51

„ Tl — licht — 81 3J

Die Dispersion der optischen Axen ist also eine bedeutende

und zwar p ^ w."
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Die Verbindung reagirt neutral und besitzt weder G^rncb

noch Geschmack. Sie ist löslich in Aetlier, Alkohol, Benzol und

Klessig und zwar in ganz iilnilichen Verhältnissen wie der Suc-

cinylobernsteinsiiureester. In Wasser ist der Körper vollständig

nnlöslioh und mit Wasserdämpten vertlüt htigt er sieli in ganz

geriiigeiii Grade. Von wässerigen Alkalihydraten wird er mit

tiefgelber Farbe leicht gelöst. Auf Zusatz von Säuren zu diesen

Xfösungen scheidet er sich, theilweise unverändert, zugleich mit

dem unlöslichen Verseifungsproduct aus. Durch Einleiten von

Kohlensäureanhydrid wird der Körper in reinem Zustande gefallt.

Die Lösangen in neutralen Mitteln, welehe schwacli grün-

lich gelb gefSrbt sind, zeigen eine intensive hellblaue Flnores-

cenz, die augenscheinlieh stärker als die des Sncoinylobemstein«

sanreesters ist

Der Schmelzpunkt des sorgfältigst gereinigten Esters liegt

bei 133.5*^. Bei dieser Temperatur sclimilzt er zu einer gelben bei

etwa 129° wiederei starrenden Flüssigkeit, l^ei geringer Erhitzung

des Körpers über seinen Sclnnelzpunkt findet eine Zersetzung

desselben nicht statt. Bei vorsieht iLreni Erhitzen sublimirt sieh

der Ester leiclit* ohne einen Kückstand zu hinterlassen, in Ge-

stalt Üacher, grüner, glänzender Blättcheu, welche eine schöne

blaue Fluorescenz zeigen.

Durch Eisenchlorid wird in der alkoholischen Lösung des

Esters eine tiefgrnne jedoch wenig beständige Färbung hervor-

gerufen.

Die Elementaranalyse lieferte folgende Resultate :

I. GrJ'.ssere Krystalle aus Aether. ü.li)-lü g Substanz liefer-

ten 0.0997 g H,,0 und 0.4037 g CO«, entsprechend 0.01100 g H
und 0.11010 g C.

n. Aus Alkohol krystallisirte Nadeln. Der Körper war aus

der Chinonhydrodiearbonsäure mittelst Alkohol und Sehwefel-

sanrd erhalten. 0.2213 g Substanz lieferten 0.1095 g HoO und

0.^76 g COi, entsprechend 0.01217 g H und 0.12479 g C.

In 100 TheUen f

Berechuet lur ^^m^^mm^^^mi'^^^^^^m^^s,
Ci|Hi«Oe L IL

C 55.69 56.49 56.39

H 5.51 5.68 5.50

0 37.80 — -
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Zwei Analysen der ilureli Sublimation erhaltenen Substanz

gaben einen um ta>t l Proe. zu j^eringen Kolilenstotfßjehalt.

Der r'hinonliydrotlirail)! «nsä'urct'st'T })i»d'*t in seinem eh»Mni-

.seben V'erb;'-lt»'ii di»* wicbtig-tt-n Analogien mit dem Sn«< lnylo-

bernsttMiisäurcfster dar. I)a wir in diesem K<»rppr im wi ^' iit

lieben di<'sidbe Anordnung (b-r Koblenstottatünie annehmen dürt. u,

HO ist in erster Linie das Vorhandensein von ähnlichen ^[etall-

snbätitutionsderivaten, wie wir sie beim Suecinylobernsteinsäure-

cster kennen gelernt halx Ti. zu erwarten. Diese Erwartung wird

denn anch durch das Verhalten des Chinonhydrodiearbonsäure-

esters vollkommen bestätigt.

Verdünnte Lösungen der Alkalihydrate, wie sie etwa die Nor«

inalalkalUangen darstellen, lösen den Chinonhydrodicarbonsanre-

cster leicht zu einer intensiv gelb gefärbten Flüssigkeit Ans
derselben wird durch Einleiten von Kohlensäure der £ster in

unverändertem Zustande als g« Iblich weisses Pulver gefallt

Allein die Menge des ausgefällten Esters ist stets bedeutend ge-

ringer als die zur Lösung angewendete.

Bei dem ('hinonhydrodirar1n>nsäureest«'r ist nämlich eine

viel gn'Hsere J>eweglirhkeit der Oxyäthylgi uppen vorbanden, die

rclx-rtiibrung des Ks^ers in dit* zugehörige Säure g<dit bei der

Kinwirkuiig drr Alkalihydratt' srhnrdler vor sieb als beim Suc-

«•invbtlMTnstfinsäurcfstcr. Drsshalb ist es nicht mr>gli( h. die zur

Lösunix (b's Ksters «Xfradc indhwi'ndi«;»' Menyre von Alkalili vdrat

durch Titriren ähnlich wie beim »Succinylosucciüsäureeöter zu

bestimmen.

Auf Zusatz von coneentrirten Alkalilösungen zu einer frisch

bereiteten Lösung des Esters in Xormalalkalilang»^ entsteht

ein voinminTtser fast zinnoberrother Niederschlag. Wird der

Ciiinonhydrodicarbonsäureester mit höchst eoncentrirter Kali-

oder Natronlauge übergössen, so löst er sich nicht, sondern ver-

wandelt sich in eine zinnoberroth gefärbte krystallinische Masse.

Während die auf gleiche Weise erhaltenen Alkalimetallsubsti-

tntionsproducte des Snccinylobernsteinsäureesters sich in der con-

eentrirten Alkalilauge jahrelang unverändert halten, beginnt sich

eine Zersetzung dieses eben beschriebenen zinnoberrothen Körpero

schon nach einiger Zeit geltend zu machen. Die Substitutions-

producte gehen nämlieb allmäblieh in überbasische Salze der

Chinonhydrüdicarl)t)nsäure üliei-, indem sie .sieb in blau fluores-

cireudc last durchsichtige, grosäe Kristalle verwaudelu.
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«

Aas einer mit Essigsaure bis zur eben beginnenden Trübung

versetzten alkallsclien Lösung des Chinonhydrodicarbonsanre-

esters erhält man auf Zusatz von MetaUSalzlösungen, die be-
' treffenden Metallsubstitutionsproducte des Esters im unlöslichen

Znstande.

So liefert Chlorbarinm einen orangefarbenen Niederschlag,

Cliloroalcium eine voluminöse morgeiiiüthe Fällung, Maguesium-

sult'at jine citronpjelbe Füllung.

Von einer Analy.se der betreirenden Metallsalztallnn«jren

wurde al)geselien. da nadi dem voriier Gesagten wenig Garantie

für deren Keinlieit gebottMi wai*.

Bei Krwännnnu; <ler alkalisdien L(»sung des TMiinonliydro-

dioarbonsäureestrr.s entwcidit in dcutlit h v.ahrn(!iiuibarer Weise

Alkohol, indem Verseitnng eintritt. Die Natnr der Verbindung

als Ester einer zweibasiselien Säure wird aber unzweifelhaft er-

wiesen, durch deien Darstellunj2: nii< dieser Säure f?elbst. Wird
die weiter unten zu bes(lireil)ende (Jliinonlivdrodiearbonsäure

mit etwa dem zehnfuchen Gewichte Alkolnd unter Zugabe von

etwas concentrirter Schwefelsäure längere Zeit auf dem Wasser^

bade erhitzt, so scheiden sich beim Erkalten lange gelblichgrun

gefärbte Nadeln ab, welche in allen ihren Eigenschaften mit dem
ans Saccinylobemsteinsäureester direct erhaltenen Chinonhydro-

dicarbonsäureester übereinstimmen. Die unter IL erwähnte Ana-
lyse desChinonhydrodicarbonsäureesters ist mit auf solche Weise
erhaltener Substanz ausgeführt. Die gleiche Synthese des Snc-

cinylobemsteinsteinsäureesters gelingt nicht wegen der leichten

Veränderlichkeit der Snccinylobertisteinsäure. Beim Erhitzen mit

Essigsäureaiili> drid im gesehlosdeneu Kohr bis auf 140'^ erleidet

der Cliinonliydrodiearbonsänrt^ester keine Veränderung. Hieraus

darf auf das Xichtvorbaudeuseiu von Hydi'oxylwasserstolt'atomen

geschlossen werden.

Die Eigenschaften und das Verlialten des Hydroi hinon-

dicarbonsäureesters geben zieiulich sichere Anhaltspunkte zur

Beurtheilung seiner Constitution. Die Formel desselben ist

<V. H4 Oj (CO Ü C2 Hjjg, wobei bezüglich der näheren Interpreta-

tion dieser Formel anzunehmen ist, dass sechs Kohlen stotiatome

in ringförmiger Bindung stehen, dass ferner von zwei Sauerstotf-

atomen, welclie mit Wasserstoffatomen nicht vereinigt sind, je

eines an ein Kohlenstoffatom dieses Ringes gebunden ist. Die
mit Sauerstoffatomen verbundenen Kohlenstoffatome stehen von
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einander in diesem Ringe möglichst weit entfernt (ParasteUong)*

Endlich sind die heiden Ghrnppen COOC2H5 an benacUiärten

Kohlenstoffatomen des Binges angelagert. Für die Benrtheilnng

der Stellnng von 4 Wasserstoffatomen innerhalb des Ringes haben

sich keine Anhaltspunkte ergeben. Doch sind nnr zwei Möglich-

keiten der Anordnung vorhanden. Die Structurformel des Chinon-

hydrodicarbonsäureesters würde demnach

CH2_ CO — C — COOC2 H5 CH — CO — CH COOCa H5

CHj-co-i-cooCgHft ""^^^'^in—co-6hcooc,H5
zn schreiben sein, wobei wir der letzteren den Vorzug geben

mrx hten. da die Existenz der oben beschriebenen Metallderivate

das Vorhandensein von Wasserstott'atonien, die in gleicher Weise

wie im ISuccinylobernsteinsäureester gebunden sind, wahrschein-

lich macht.

Bei der Annahme der aufgestellten Structurformel erscheint

der Name Chinonhydrodicarbonsänrediäthylester als zweckmä»s-

sigste Bezeichnunf^ für die in Rede stehende Verbindung. Als

ein Derivat des Hydrochinons, in welchem unzweifelhaft Hydro-

xylgruppen vorhanden sind, kann der Ester folgerichtig nicht

beseichnet werden.

Es erschien mir von besonderem Interesse za sein, die Ent-

stehung des ChinonhydrodicarbonsSureesters aus dem Saccinylo-

bemsteinsaureester auch bei Einwirkung weniger eneigisch

wirkender Oxydationsmittel nachzuweisen. In der That kann

auch bereits durch die oxydirende Wirkung des atmosphärischen

Sauerstoffes die Wirkung des Broms ersetzt werden.

Wird das bei der Darstellnnpr des Succinvlobernsteinsäure-

esters bescliripbeiie Kinwirkungsprodnct des Natriums auf den

Bernsteinsäureester längere Zeit an der Luft sich selbst über-

lassen, bis durch Anzieliuiip:: von Kohlensäure sämmtliehes Na-

triumäthylat und das Natriunisubstitutionsproduct des Succinylo-

bemsteinsäureesters zersetzt ist, so erhält man auf Zusatz von

Wasser zu dem so bebandelten Product eine braune alkalische

Lösung und einen hellgelben in Wasser unl()slichen Rückstand.

Der letztere ist in Aether löslich und liefert beim Verdunsten

der ätherischen Lösung verschiedene KrystaUisationen ; neben

hellgelb gefärbten, rhomboidischen Tafeln, lang gestreckte, offen-

bar dem rhombischen Systeme angehörige ErystaUe von bell-

*'üner Farbe und stark blauer iluorescenz. Dieselben erweisen
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sicli identisch mit Erystallen, welche ans einer gemischten Lösung

des Snccinylohernsteinsänieesters nnd des Chinonhydrodicarbon-

sänreesters erhalten werden, deren Beschreibnng Gregenstand

einer besonderen Mittheilnng sein solL Diese Krystalle geben

beim Verseifen mit Alkalihydrat neben Zersetsnngsprodncten des

SQccinylobemsteinsSnreesters bedeutende Mengen von Chinon-

hydrodicarbonsäure.

Die alkalische, tief gelbgeiarbte Lösung des Chinonbydro-

dicarbonsäureesters verändert sieb bei Lut'tiil).s('bluss sehr raseli.

Sie nimmt eine bellbräunliclie Farbe an, womit das Auftreten

einer intensiven grünen Fluoreseenz verbunden ist. Die Zer-

setzung des Cliinonli vdrodicarltonsäureesters dureli die Hvdrate

der Alkalimetalle verliiutt aber bedeutend einfaeher und ist

leichter zu verfolgen als die des Suecinylobernsteinsäureesters,

da als einziges Verseifungsproduet eine zweibasische Säure die

Chinoiiliydrodicarbonsänre, entsteht, welche in alkalischer Lösung

auch bei vorhandenem Ueberschusse an Alkalihydrat bei Luft-

abschloss nicht weiter verändert wird.

ChiDonhydrodicarbonsänre.

Die dem Chinonhydrodicarbonsänreester zu Grande liegende

Sanre wird am besten auf folgendem Wege erhalten. Der Ester

wird in verdünnter Kalilauge gelöst und die Lösung in einem

geschlossenen QefSsse mindestens 24 Stunden lang sich selbst

überlassen. In der hellbraun gefärbten Flüssigkeit hat sich nach

dieser Zeit eine Krystallisation des Kaliumsalzes der Chinon-

hydrodicarbonsäure gebildet, welche aus feinen concentrisch grup-

pirten
,

stroligell)en Nadeln besteht. Die Lösung wird nun bis

zum Verschwimb-n der ausgeschiedenen Krystalle erwärmt und

mit einer sehr concentrirteu Lösung von Kaliumcarbonat ver-

setzt. Hierdurch entsteht ein fein krystallinischer, schwach gelb-

lich gefärbter Niederschlag, welcher nach dem Absaugen der

braunen Mutterlauge mit coneentrirter Kaliumearbonatlüsuug ge-

waschen und alsdann abgepresst und getrocknet wird.

Die so erhaltene gelblich weiss gefärbte Substanz stellt das

neutrale Kalium salz der Chinonhydrodicarbonsäure dar. Dasselbe

kann durch Unikr\ stallisiren aus heissem Wasser gereinigt wer-

den. Durch raschen Zusatz von Salz- oder Schwefelsäure im

Ueberschuss zu der erkalteten Lösung des Kaliumsalzes erhält

man einen grünlich weissen voluminösen Niederschlag, der in
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ganz kurzer Zeit unter auffallender Verringerunp: seines Volu-

mens in ein fein krvstallinisolies Pulver übergebt. Dieser Nieder-

schla^ir stellt die < 'hinonbvdrodicarbonsäure im krvstallwasser-

haltigen Zustande dar. Aus Lösungen, die über 50^ waim sind,

wird durch Zusatz der genannten Säuren eine gelbgefärbte voln-

minöse Fällung erhalten, die in ganz gleicher Weise nach kurzer

Zeit in ein fein krystallinisches, citrongelbes Pulver, die wasser:

freie Chinonhydrodicarbonsäure übergeht.

Die Säure ist in Wasser von ge\vi>bnli( lier Temperatur sebr

scbwer löslicli, in bnisseni etwas löslieber. Hei künstlich l>e\verk-

stelligter rasober Al)külilung der beissgesattigten wiissrigen Llts-

ung selieidet sie sieli in langen, glänzenden, last iarblosen Nadeln

ab, bei langsamem Erkalten bilden sich gekrümmte, kurze Nadeln,

welche sieb zu blumenkobläbnlicben Gruppen vereinigen und

citrongelbe Farbe zeigen. Gewöbnlieb erbnlt man beide Formen

der Anssebeidung in derselben Fbissigkeit, so dass es den An-

schein bat, als ob zwei versebiedene Körper auskrystallisirt

wären. Die fast farblosen Nadeln stellen die Säure im wasser-

haltigen, die citrongelben Krystallgebilde dieselbe im wasserfreien

Zustande dar. Das Krystallwasser ist in der wasserhaltigen Säure

sehr lose gebunden. Schon im Exsiccator über Schwefelsäure

geht die grünlichweisse Farbe der aus kalten Lösungen erhaltenen

Säure unter Wasserverlnst in eine citrongelbe über. Beim £^
wärmen erfolgt diese Farbenwandlung selbst unter Wasser schon

bei etwa BO*^. Die wässrige Losung der Säure ist schwach grün-

lich gelb gefärbt und zeigt eine smaragdgrüne Fluorescenz. Aus

alkoboliscber und ätberiscber Jjösung wird die Säure wasserfrei

in warzenförmigen, belll>i'äunlieben Krystallaggregaten erbalten,

aus siedendem Uenzol oder Eisessig, worin sie sebwerlöslieb ist.

beim Krkalten in kb'inen gl;iiizen<b'n, eitrongelben Krystallindi-

viduen. welebe deutli<-]i blaue Fluorescenz zeigen. Die Lösungen

der Säure in den letztgenannten Lösungsmitteln Üuorescireu

hellblau.

Sämmtliche Lösungen der Säure werden auf Znsatz Ton ge-

ringen Mengen Eisenchlorid tief und rein blau gefärbt. Diese

Färbung ist sehr beständig.

Di«* Säure sebmilzt l)ei erbrditei- Temperatur niebt. son<lorn

sublimirt sieli bei ganz vorsiebtigem Krbitzen zum gr<)ssten Tii»'il

uuverüudert iu tiestalt eines glanzlosen mehligen, gelben, krypto-
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krystaUinischen Anfluges. Bei raschem Erliitzen tritt Zersetzung

ein, deren Prodnete weiter unten beschrieben werden sollen.

In der aus der Lösung des Kaliumsalzea bei gewöhnlicher

Temperatur erhaltenen Säure wurde der Krystallwassergehalt

bestinunt.

0i8964g des lufttrockenen, griinlichweissen Pulvers verloren

imter C^lbf&rbnng im Exsiccator über Schwefels&ure 0.1367 g an
Grewicht. Dieses entspricht einem Wassergehalt von 15.25 Proc.

Die Formel Cs H,. O,, -f- 2H,.0 erfordert 10.38 Prep. Wasser.

Elemeutaniaalyseii wurden mit der wassertreieii Säure an-

gestellt.

I. Gelbe Krystallaggic^ate, aus licissem Wasser krvstalli-

sirt, im Exsiccatur ;ietio( knt't. 0.1(171) g Substanz lieferten 0 0471 g
HgO und 0.29S0g CO.. entspreehend 0.<Jü523 g H und O.0.m27g C.

II. De.sgl. 0.1l>r)()g Substanz lieferten 0.0576 g Hgü und
0.3468 g C(K Hiitsprecliend 0.00640g H und 0.09458 g C.

III. AusAlkuliol krvstalUsirt. bei 120» getrocknet. 0.2901 g
Substanz lieferten O.0S31 g H._>ü und 0.5148 g CO2, entsprechend

0.00Ü23 g a und 0.14041 g C.

In 100 Theilen:

Berechnet fllr L^ i-^
OiHeOg I II III

G 4a48 48.49 48.50 48.40

H 3.03 3.12 3.28 3.18

0 48.48 — — —
Die Entstehung der Chinonhydrodicarbonsaure aus dem Suc«

cmylobemsteinsäureester durch die ox^dirende Wirkung des at-

mosphärischen Sauerstoffs ist durch die oben erwähnte Bildnngs-

weise des Chinonhydrodicarbonsaureesters nachgewiesen.

Audi bei Verseifnng des Siiccinylobernsteinsäureesters in

wSssriger alkalisidu-r Lfj.suiig bildet sieh die Cbinonliydrodicarbon-

sänre, wenn der Luft der Zutritt gestattet wirtl. In den Fällungen,

welebe man dureh Znsatz stärkerer Säuren, bei noch nicht weit

vorgeschrittener Wirkung des Alkalihydrates aus den Lösungen
des Sueeinvlobcrnsteinsäurcesters erhält, lässt sich stets Chinon-

hydr0d ic a rb0 n sä ure n ri (
• h \v e is e n

.

Die durch Fällung erhaltene 8uccinylobernsteinsäure ist

stets von geringen Mengen der Chinonhydrodicarbonsäure be-

gleitet, da bei der Yerseifung der Luftzutritt nie vollkommen

ausgeschlossen werden kann. In grösserer Menge erhält man die
Vertundl. der pli}t<iB«d. Ort. M. F. XVL Bd. (8)4
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Chinonhydrodicarbonaäare , wenn die alkalische Ldsung des Snc-

cinylobernsteinafinreesters mit einer ziemlich concentrirteii Ldsung
von Kalinmcacrbonat versetzt und dann ein kräftiger Laftstrom

längere Zeit durch die Flüssigkeit geleitet wird. Ans der all-

mählich sich dunkelbraun färbenden Flüssigkeit scheiden sich

feine grauweiss gefärbte Nadeln ab, welche das Ealiumsalz der

Ohinonhydrodicarbonsäure darstellen. Nach Absaugung der al-

kalischen Mutterlaugt' kann man dieselben durch ümkrystalli-

siren reinigen.

Die Chinonbydrodicarbonsäiire ist im Allgemeinen ein sehr

beständiger Kijrper, .schmelzendes Kalihydrat wirkt selbst bei

liJ'dierer Temjx'ratur nicht zersetzend aut dipsell)e ein. 3.2 g
der Säure wurden mit 40 g festem Aetzkali und etwas Wasser

4 Stunden lang im Silbertiegel im ()e]l)ade auf eine Temperatur

von 250— 2S()0 erhitzt. Die lelihaft gelb gefärbte Schmelze zeigte

nur an den Itändern etwas bräunliehe Färbung. Aus derselben

konnten durch Zusatz eines Ueberschusses von Schwefelsäure

2.8 g der ansrrewaschenen und getrockneten Säure wiedergewonnen

werden. i)ie Säure wurde in den Aethylester Ubergeführt, und

dieser mit dem Chinonhydrodicarbonsäureester durch Schmelz»

punkt und sonstige Eigenschaften identificirt.

Aus der angesäuerten, Kaliumsulfat enthalt(;nden Flüssigkeit

gingen beim Ausschütteln mit Aether ganz geringe Mengen eines

kiystallinischen y farblosen Körpers in die ätherische Flüssigkeit

über, welche nach dem Verdunsten des Aethers beim Erwärmen

mit Eisenchlorid deutlichen Geruch nach Chinon zeigten. Erhitzt

man Chinonhydrodicarbonsäure mit Kalihydrat über freiem Feuer,

80 wird die Schmelze unter Erglühen der Masse weiss. Beim

Ansäuern entwickelt sich eine bedeutende Menge Kohlensäuregas,

ohne dass eine Fällung entsteht. Aus der sauren Flüssigkeit

lässt sich durch Aether Hydrochinon in deutlich nachweisbarer,

wenn auch nur geringer Menge gewinnen.

In grösserer Menge entsteht das Hydrochinon bei der

trockenen Destillation der Säure. Um eine möglichst grosse Aus-

beute an diesem Körper zu erhalten, muss das Erhitzen der Saure

ziemlieh selinell geschehen, da dieselbe bei schwachem Krliitzen

beinahe unverändert sublimirt. Man operirt am zweckmässigsten

in kleinen Retorten auf dem Sandbade. Zunächst schmilzt tli»'

Säure unter starker Verkohl ung zu einer sich aufblähenden Masse.

Der Hals und die Wauduugeu der Ketorte bekleiden sich dsoJi
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mit einem farblosen, krystalliniseben Sublimat, wolobes in seinen

untern Partien stark bräunlich gefärbt ist. Ein Theil der Säure

jetzt sich in der Nähe des Bodens der Retorte als gelblicher

Anfing ab, in den oberen Partien des Sublimats kann man ein-

zelne, metallisch glänzende Nadeln von Chinonhydron beobachten

und am Boden der Retorte verbleibt eine volnminöse, schwarze,

Bpröde Kohle. Zugleich findet Entwicklung von Kohlensäuregas

fltatt , wie dnrch vorgelegtes Barytwasser erkannt wurde. Bei

Einern quantitativen Versuche wiwden bei der trockenen Destil-

lation von 3.20 g Cbinonliydrodicarbonsäure erhalten 0.51 g =s

lf> Proc. als Yerdampt'uiitz;srii( kstaiul dos mit Wasser bebandelteu

RtjtortHniiilialts. In Alkuin)! waifii l().slicb ü.40g — 12.5 Proc.

und es blieb ein K«'>t von 1.40 g Kohlt' = 44 Proc.

Man ersieht hieraus, dass die Bildung von Hydrocdiinoii aus

der Chinonhydrodicarbonsiiure bei der trockcuru Destillation

durt haus kein glatt verhinfender Process ist. Der hellbraun ge-

iarbte wässerige Auszug des lletorteninhaltes lieferte beim Ver-

dampfen Hydrochinon im unreinen Zustande. Dasselbe wurde ge-

löst, in die Lösung sebwetlige Säure eingeleitet und die Flüssige

keit im Exsiecator über Schwefelsäure vordunsten gelassen. Aus
den so erhaltenen noeh braun gefärbten krystallinis( heu Krusten

gewinnt man das Hydrochinon in reinem Zustande durch Sub-

limation swischen grossen Uhrschalen auf dem Sandbade in Ge-

stalt vollkommen farbloser Nadeln und Blättchen. Die Erhitzung

muss bei ganz kleiner Flamme äusserst vorsichtig geschehen, in-

dem die Temperatur nie bis zum Schmelzpunkt des Hydrochinons

steigen darf. Das so gereinigte Froduct zeigt alle dem Hydro-

chinon zukommenden charakteristischen Eigenschaften. In der

nicht zu verdünnten Lösung desselben verursacht Eisenchlorid

die Ausscheidung von metallisch glänzenden Nadeln des Chin-

hydrons, indem beim Erwärmen zugleich der eigenthümlicbe Ge-

ruch des Chinons auftritt. Der Schmelzpunkt wurde bei ITO**

gefunden. Hei allmählichem Krhitzen in einem Schwefelsäurebade

kann er indessen nicht mit Schärfe bestimmt werden, da unter

diesen Umständen bereits vor dem Schmelzen Bräunung der

Substanz eintritt. Wird jedoch die zu untersuchende Probe rasch

in das bis auf etwa K)?^ erhitzte Schwefelsäurehad getaucht, so

kann man den Schmelz])uukt mit Sicherheit beobachten und der-

selbe zeigt sich constant, wenn die Probe nach eingetretener

Schmelzung sofort wieder aus dem Bade entfernt wird. Das an-
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gedeutete Verhalten ist wohl der Grund dafür, dass in der Li-

teratur sich Angaben über den Scbmehspunkt des Hydrochinons
finden

I
die über lO^^ von einander abweichen. Die wasserig»

LiSsong der snblimirten Eiystalle reagirt neutral nnd besitsi

einen süssen Gesclimaok.

Bei der £lementaranalyse wurde folgendes Resultat erhalten

:

0.1109 g Substanz lieferten 0.0593 g H2 0 und 0.2G43 g COj, ent-

sprechend 0.00659 g H und 0.07208 g C.

In 100 Tlieilen:

Bert'chuet fär ('eHeOa Gefundfa

C 65.45 64.99

H 5.45 5.94

0 29.09 .
—

Hydrocliiiion wurde von V. v. Richter') als Product der

trockenen Destillation von verschiedenen Salzen der Bemstein-

sänre erhalten. Bei den am angeführten Orte angestellten Be-

trachtungen ist der bereits früher von mir pnblicirten G-ewinnung

des Hydrochinons ausBemsteinsanreester nicht Erwähnung gethan.

Neutrale Salse der Ohlnonhydrodicarbonsttnre.

Die Chinonhydrodicarbonsäure bildet als zweibasische Säure

zwei Reihen von gut charakterisirten Salzen. Sämmtliche Salze

sind onlölich in Alkohol. Die wässerigen Lösungen haben eine

ganz schwache, grünlichgelbe Färbung und zeigen, schwache

smaragdgrüne Fluorescenz. Eisenchlorid färbt sie bei spurweisem

Zusatz blauviolett, bei vermehrtem Zusatz rein blau.

Das neutrale Kaliumsah, Cg H4 0., ('COOK)^ , dessen Darstel*

hing schon erwähnt wurde, krystallisirt wasserfrei. Es ist in

heissem Wasser l)edeut»'nd leiclitcr l(>slicli als in kaltem. Es

bildet feine, sehwach glänzend«', strohgelbe Nadeln. Aus seinen

Lö.sungen wird es dur( h Zusatz von Lösungen von Alkaliiuetall-

salzen fast vollständig ausgefällt. Insbrsundere eignet sich zu

dieser Ausfällung das Kaliuniearbonat. Beim Trocknen bis zu

einer Temperatur von 100'^ zeigt das Salz keine merkliche Ge-

wichtsabnahme.

Die Elementaranalyse lieferte folgendes Ergebniss : 0.2850 g

des Salzes gaben 0.0472 g H,0 und 0.3159 g CO,, es hinterblieb

i) Joarnal für prakt. Chemi« [2] 20, 380.
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ein Rückstand von 0.1480 g K2 CO3. Hieraus berechnen sich.

0.00524 g H, 0.09896 g C und 0.08365 g K.

In ICD Theilen:

Berechnet Ar
Cq H4 Kg 0^ Gefunden

c 35.04 34.73

H 1.46 1.84

£ 88.47 29.35

0 d6.04

Bas ncutralr Xatriumsah, Cg H» Oo (C()0Na)2 | 2 H... wird

Lei langsamem Verdunsten der wässerigen Lösung in grösseren,

liellbräunlich gefärbten , platten Prismen mit reditwinklicli an-

gesetzten Endtiäclien erhalten. Beim schnellen Erkalten von heiss

übersättigten Lösungen erhalt man gelb gefärbte schmale Nadeln.

Aus Lösungen, die auf einer Tenl|}er^tur von 50*^ erhalten werden,

krystallisirt es in mattgelben Krusten im wasserfreien Zustand.

Das Krystallwasser ist sehr lose gebunden. Die grösseren wasser-

haltigen Krystalle verwittern an sehr trockener Luft, indem sie

den Glanz verlieren und eine mattgelbe Farbe annehmen. Beim
Stehen im Exsiccator entweicht das Krystallwasser vollständig.

Die Abspaltong erfolgt sogar beim Erwärmen des in Wasser
SQspendirten kiystallwasserhaltigen Salzes, indem sich dasselbe,

ehe es sich löst, in krystallinischen Ernsten am Boden ansam-

melt. Das Natrium ist leichter löslich als das Ealiumsalz.

0.3481 g des gross krystallisirten Salzes verloren beim Erhitzen

auf IICP 0.0433 g an Gewicht » 12.63 Proc Ffir die Formel
H4 Na2 Oq 4- 2 H2 0 berechnen sich 12.95 Proc. Wasser.

Von dem bei 110^ getrockneten Salz wurden zwei Elementar-

analysen gemacht.

L 0.2385 g Salz, gross kiystallisirt, lieferten 0.0449g H3O,
0.3029 g CO2 und ai040g Rückstand, welcher durch etwas un-

verbrannte Kohle noch grau gefärbt war. Beim Griühen nahm .

der Itäckstand um 0.0004g ab, welcher Betrag aU Kohlenstoff

in Rechnung gebracht ist. Es berechnen sich hieraus : 0.00499 g H,

0.09478 g C und 0.04494 g Na.

n. 0.2827 g Salz, in Xad.'ln krystallisirt, lieferten 0.0458 g
H.O, 0.3580g CO., und 0.1228g Na., CO.,, als Rückstand, dieses

^al vollkommen w^eiss. Hieraus berechnen sich: O.U05)9g H,

0.1U54 g C und 0.05329 g Na.
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In 100 Theüen:

Bereehnet fftr

Cg Hl Na, O9

6«fnnden

I. II.

C 39.67

H 1.65

Na 19.01

0 39.67

39.73

2.09

18.84

39.46

1.80

18.85

Das netitrale Ämmonsalz wird bei langsamem Verdunsten

seiner Lösung; in glänzeiidun, hellbraunen dicken Prismen erhalten,

die schon an der Luft unter Verlust von Krvstallwasser matt

urul unduieh.-^ichtig werden. Die Salze der alkalischen Erden

sind schwerer löslich, als die beschriebenen Salze der Alkalit-u.

Sie werden diireli Zugabe von neutralen Li).sungen der betretien-

den Metalle zu der Lösung des Kaliunisalzes erhalten, wobei sie

sich im krystalliuischen Zustande abscheiden.

Das neutrcUe Cakiumsalg scheidet sich in lebhaft gelbge*

färbten kleinen wasserhaltigen Nadeln ab.

0.8620 g des lafttrockenen Salzes verloren bei 105<» 0.2340g

an Gewicht » 28.12 Froc. Für die Formel Cg H4 Ca 0$ + 5 Hs 0
berechnete sich 27.16 Proc. Krystallwasser.

Das iitutralr Barimitsah, H4 Ba O^, bildet atlasglänzende,

schwacli grünlich gefärbte, kleine platte Xa'delchen, die beim

Pressen das Ansehen von Srliuppen annehmen. Das Salz ist

wassert'rt'i und sdir schwer löslich, weniger löslich als die freie

Chinonhydrodicarbonsiiure.

0.3871g Salz bei lÖO getnxjknet, lieferten I)eini Al>rau( hen

mit Schwefelsäure 0.2642 g BaS04, entsprechend 0.1o535gBa

= 40.14 Proc. Für die Formel C8H4BaO« berechnen sich

41.14 Proc. Ba.

Bas neutrale Silbersah, Cg Ag2 0G, ist ein kryptokrystsl-

linischer feinpalveriger, fast ganz nntöslicher Kiederschlag von

grünlichgelber Farbe, der am Licht sich nicht verändert.

0.5827 g Salz, lufttrocken, hinterliessen beim Glühen

0.3007 g Ag = 51.60 Proe.

0.2740 g Salz, bei 100' getrocknet, hinterliessen beim Glfiben

U. 1431 g Ag =. 52.23 Proc.

Für die Formel Cg H4 Ag> 0,-, berei hnen sicli 52.43 Proc,

Lösungen von Kobalt-, Nickel- und Magnesiunisalzen ver-

ursachen iu der Lösung des hLaliumsalzes keine Fällungen.

Digitized by Google



(103) Beru^^teiusäoreätliylester. 57

Bei Zusatz von Zink.sultat bildet sich langsam ein aus

stei iilüimig gruppirten, fast farblosen Nadeln beatehender Nieder-

schlag des Zin1xS(d:< s.

Kupt'ersulfat verur.saclit eint' l)läuli('ligriine. Blriacetat eine

gelblichwcisse , krystallinischf unlösliche Fällung. Quecksilber-

chlorid bringt keiueu Niederächlag hervor.

Saure Salze der Chinonhydrodicarboiisttiire.

Saure Salze der Ciiiiioilhydrodicarbonsättre entsteben auf

Znaatz von Essigsaiire in den nicht allzn verdünnten Lösungen

der neutralen Salze als krystallinische Niederschläge. Dieselben

können ans beissem Wasser nicht omkrystallisirt werden, da sie

sieb beim Erhitzen ihrer wässrigen Lösungen in neutrales Salz

und freie Chinonbydrodicarbonsäure, wenigstens der Hauptmenge
nach, zersetzen. Auch schon beim Auswaschen der erhaltenen

Niederschläge findet die Spaltung in neutrales Salz und freie

SSure statt. Dies geht recht deutlicli hervor aus der Analyse

des sauren Kaliinnsalzes, welches huigere Zeit ausgewasclien

Worden war. Ks z«'igt sich hierbei, dass der gelundtMic Kohlen-

stoffgehalt gegenüber dem berechneten zu hoch, der ^letiiUgchalt

dagegen zu niedrig get'iindcn wii'tl. \nr ans dem angeführten

Grunde möge diese wenig stinuui'ich- Analyse hier Platz linden.

l)as Pulver der sauren iSalze zeigt gegen feuchtes Lakmuspapier
stark saure Reaction.

Das saure Kaltumsah, Co H4 0^ (CO(JH) (COOK), ist ein

schimmernder, krvstallinischer, lebliaft gelb mit einem Stich ins

Grünliche gefärbter Niederschlag. In verdünnten Lösungen ent-

steht er langsam und es bilden sieh kleine prismatische Krystall-

individnen. Beim Erhitzen auf lOO^ erfolgt keine Gewichts-

abnahme.

Die Elementaranalyse lieferte folgendes Ergebniss: 0.3006 g
des mit Wasser ausgewaschenen, bei 100^^ getrockneten Salzes,

gaben 0.0636 g H2O, 0.4519 g C und 0.0847g K2CO3 als Rück-
stand; hieraus berechnen sich 0.00707 g H, 0.13060g C und
0.04795 g E. In 100 Theüen

:

Berechnet für G^UsKOg Gebinden

C 40.66 43.44

H 2.12 2.35

K 16.56 15.95

0 40.66 —
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Das saure Natriumsah. Cr. ( )<, (COO Na i ( COOH ) + 2 Hj 0,

ist ein lebhaft gelb get'ärbter krvHtallinisclier Niederschlag. Aus

verdünnten Losungen scheidet es sich in deutlichen prismatischen

Krvstallindividuen ab. Zum Zweck der Analyse wurde der er-

haltene Niederschlag zwischen feuchtem Papier gepresst.

0.4102 g des lufttrockenen Salzes verloren beim Erhitzen

bis auf 105« 0.0594 g an Gewicht = 14.45 Proc. Für die Formel

Ca Hö Na 0,; -f 2 Ho ü berechnen sich 14.06 Proc.

Bei der Elementaranalyse lieferten 0.4704 g des lufttrockenen

Salzes 0.1501g Ho 0, 0.5926g CO^ und 0.1016 g kohlehaltigen

Rückstand
I

der beim Glühen 0.0975 g reines Na^COa lieferte.

Die Differenz wurde als Kohlenstoff berechnet. Ans diesen Baten

ergeben sich 0.01667 g H, 0.17679 g C nnd 0.04230 g Na.

In 100 Theilen

:

Ik'rechnet für

CgUa NaOc-f 2H,0 GefuiuUn

C 37.50 37.58

H 3.52 3.54

Na 0.68 9.00

0 50.00

Aus den mit Essigsäure versetzten stark verdünnten Lös-

ungen der neutralen Alkalimetallsalze können auf Zusatz von

Lösungen anderer MetallsaUe die schwer löslichen sauren Salse

dieser Metalle erhalten werden.

Das saure ^ Cdleiumsdlß bildet hellbräunliche, gekrümmte

Nadeln, die zu blumenkohlähnlichen Aggregaten vereinigt sind.

Dasselbe ist krystallwasserhaltig. 0.3325 g des lufttrockenen

Salzes verloren beim Erliitzcn bis auf 105** 0.0562 g an Gewicht

= 16.90 Proc. Für die Formel Ci« Ca O12 + 5 Hj O berechnen

sich 17.18 Proc. Krvstallwasser.

Das saure Bariumsnh erscheint in Form lauggestreckter

feiner Nadeln von gelblich grüner Farbe.

Basische Salze der Chinonhydrodicarbonsänre.

Die neutralen Salze der Alkalimetalle lösen sich leicht in

wässrigen Lösungen der Alkalihydrate zu intensiv gelb gefärbten

FlüssigkeiteUi welche eine sehr starke grüne Fluorescenz zeigen.

Bei Zusatz von hÖcHst concentrirter Alkalilauge entstehen in den

fluorescirenden Flüssigkeiten allmählich krystallinische Ausscheid-

ungen, welche basische Salze der Cinuonhydrodicarbonsäure dar-
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stellen. Das Kdlmmsah bildet ein citron gelbes, aus mikroskopi-

scben Nadeln bestehendes Pulver, das Xatriumsalz dap:;egen pracht-

voll ausgebildete, durchsichtige, anscheinend rhumbisclic Krv-

stalle, die im durchfallenden Lichte eine schwach grünlich gclbo

Färbung zeigen, im reflectirten Lichte dagegen rein hellblau

erscheinen. Diese auf Flaorescenz begründete Farbenerscheinung

tritt besonders schön hervor, -wenn die Krystalle des Natrium-

salzes innerhalb der grüu flnorescirenden Flüssigkeit sich un-

mittelbar an die Grefässwandungen angesetzt haben. Bei losen in

der flüssigkeit befindlichen Kiystallen ist dieae blane Flaores-

cenz weniger intensiv, da in diesem Falle die Flaoresoens er-

regenden Strahlen beim Durchgänge diirch eine Schicht der selbst

flnorescirenden Matterlange in ihrer Wirknng geschwächt werden.

Die beschriebenen Salze sind an der Luft sehr leicht ver-

änderlich nnd können überhaupt nur unter der eoncentrirten

alkalischen Mutterlauge bei Luftabschluss dauernd aufbewahrt

werden.

Die feinkrvstallinische Beschaffenheit des Kaliumsalzes bot

keine Aussiclit dasselbe in dem für die Analyse erforderlichen

Zustande der Keinheit zu erhalten. Dagegen gelang es, die grossen

Krystalle des Natriamsalzes durch sorgfältiges Abtrocknen zwi-

schen Fliesspapier soweit von der alkalischen Mutterlauge zu

befreien, dass bei der Untersuchung g^t stimmende Resultate

erhalten wurden. Die Erystalle des Natriamsalzes sind wasser-

haltig, sie werden im Vacuum Aber Schwefelsäure schnell matt
und andurchsichtig. Zur Analyse wurden die gepulverten Ery-
stalle im lufttrockenen Zustande in geschlossenem Gk^fässe ab-

gewogen.

L 0.4604 g Salz hintcrliessen beim Glühen im Platintiegel

0.1924 g Na,. CO.,. entsprecliend 0.0835 g Na.

IL U.38Ö8 g Salz lieferten bei der Verbrennung 0.1765 g U2O,
0.1624 g COo und 0.1772 g Ilückstand, der etwas kohlehaltig war.

Durch Glühen verlor der Bruckstand 0.0145 g an Gewicht und es

hinterblieben 0.1627 g reines Na2 COs. Die Differenz wurde als

Kohlenstoff in Bechnung gebracht Es berechnen sich aus diesen

Baten 0.01961g fl, 0.07721g C und 0.07059 g Na.

Aus den gefundenen Resultaten ergiebt sich mit Wahrschein-
lichkeit für das krvstallisirte Salz die empirische Formel:

Cg H^Naa 0« 4- 2 Na ÜH + 10 Hj 0.
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Man hat nämlicli in 100 Theilen:
Oefonden

Berechnet für

Cg H,« Na« Oll L IL

C 19.12 — 20.01

H 6.18 — 5.08

Na 18.33 18.14 18.30

O 57.37 — —
I hiä basische Xatrinmsalz kann anch direct ana dem Chinon-

hydrodicarbonsäureester erhalten werden. Uebergieast man den

Ester mit hüclist conrentrirter Natronlauge . so verwandelt er

sich in das oben beschriebene zinnoberrothe Xatriumsubstitutions-

prodnct, welches bei langem Verweilen in der alkalisehen Flüssig-

keit aUmfiblich in die blaoflaorescirenden Krystalle dea basischen

Natrinmsalzes übergeht.

Barch die Existenz der beschriebenen, wohl charakterisirten

Salze der Chinonhydrodicarbonsäure ist die Thatsache festgestellt

dass auch nach Eintritt stark positiver ^retallatonie an Stelle

der Aethylgruppen dt's Chinuiihydrüdiraibiinsäiireesters das resnl-

tirende ^^loleciil noch die Fähigkeit behält, weitere positive Metall-

atume zu binden.

Von Speculationen über die Constitution dieser basischen

Salze wird zunächst abgesehen.

Während die Chinonhydrodicarbonsänre grosse Beständigkeit

gegenüber der zersetzenden Wirkung der Alkalihydrate besitzt,

ist ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber ozydirenden Einflüssen

sehr gering. Die mit überschüssigem Alkalihydrat versetzte L5s-

nng ihrer neutralen Salze, sowie die alkalische Losung ihres

Esters absorbiren begierig Sauerstoff ans der Luft» indem

schwarzbraun gefärbte Flüssigkeiten entstehen, ans welchen dnrch

stärkere Säuren unter Kohlensäureentwieklung gering»» Mengen

von amorphen, schwarzbraunen, huniusartigen Substanzen saurer

Natur gefällt werden.

Auf die lit'iiidarstcllung d»'r Cliinonhydiodicarboiisäure zum

Zwecke d»'i' Bereitung ihrer .Salze und Derivate ist besonderes

Gewicht zu legen, da gering*' Beimengungen der durch Ow latiou

«•ntstehenden Zersetzungsproducte die reine Farbe der Salze ver-

decken und deren Krystallisation hindernd beeinflussen.

Von direct oxydirend wirkenden Mitteln wird die Chinon-

hydrodicarbonsäure heftig ang^^ffen. Verdünnte Salpetersaore
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löst die.svlbt* sclion bei gerhif^cr Erwärmung unter stürmischer

£ntwickeluug von Kolilensäuregas auf.

In der Reactionsflössigkeit lässt sich ab einziges charakte-

nsirtes Prodact Oxalsäure. nacHweisen.

Sowolil aus dem Snccinylobernsteinsaureester, als ancli aus

der Chinonhydrodicarbonsanre lassen sicH dnrch stark wirkende

Oxy dationsmittel scbliesslich Frodncte erhalten, welche als Sub-

stitutionsprodacte des Chinons zu betrachten sind.

Nitranilsäure.

Uebergiesst man fein gepulverte Chinonhydrodicarbonsanre

mit concentrirter, rother, ranchendcr SalpetersäurCi so wird die-

selbe unter heftiger Reaction und stürmischer Gasentwicklung

zu einer braunen Plfissigkeit gelöst. Unter den entweichenden

Grasen ist Kohlensäureanhydrid leicht nachzuweisen. Wird die

braune Flüssigkeit in dem Augenblicke, wo sich die letzten An-
theile der Cliinonhydrodicarbonsäure gelost babcii, rascli in uber-

scbüssige Kalilauge eingegossen, so scbeidet sieb ein aus feinen,

sebillerndeii Xadt'ln bestellendes, gelbes Pulver ab. Die Menge
dieses Xiederscblages ist stets sebr gering und es ist mir nicbt,

trotz vielfacber Versnobe, gelungen, die für die Bildung der Sub-

stanz günstigsten Bedingungen festzustellen. ])er gellje Körper

kann aus siedendem Wasser unikrystallisirt werden; man erbält

so lebliaft gelbe, glänzende Nadeln, welebe beim Erhitzen heftig

verpuffen. Dieselben werden von kaltem Wasser schwierig zu

einer gelbgefarbten Lösung aufgenommen, aus welcher auf Zusatz

von Kalilauge der gelöste Körper in feinen, schillernden Nadeln

wieder aasgefällt wird. Die gelbe, wäasrige Lösung des Salzes

giebt mit den Lösungen der meisten Metallsalze schwerlösliche

Niederschläge. Der Körper ist dsLsKaliuntsah der von R.Nietzki ^)

zuerst beschriebenen Nitranilsäure, Es wurde die Identität dieses

Salzes mit einer Probe des mir von Herrn Nietzki freundlichst

übersandten nitranilsauren Kaliums unzweifelhaft festgestellt.

0.4404 g des bei 100^ getrockneten Salzes lieferten beim

Abrauchen mit Schwefelsäure O.2507g K2 SOt entsprechend

O.U238g K = 25.52 Proc. Für die Formel (OK). 0,
berechnen sich 25.49 Proc. K.

1) Ber. d. deutsch, ehem. GesellscU, ßerl. X (^1077) 2147.
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Bronmail.

Wird eine alkalische Litsnnor desSuccinvIobernsteinsäure-

esters, welche etwas Alkalilivdrat im Ueberschu.-^s enthält, bei

Luftabschlus.s etwa 14 Tage lang sieh selbst überlassen und als-

dann nach dem Ansänern mit Schwefelsäure Brom in die saure

Flüssigkeit gegeben, so bildet sich im Anfang eine gelbe Trübung.

Wfdehe bei weiterem Bromzusatz wieder verschwindet. Am Boden

des Gefässes setzen sich geringe Mengen eines dunkelgefärbteu.

zälien Broductes ab. Die Zugabe von Brom wird zu wiederholten

Malen erneuert, so dasa die Flüssigkeit stets mit demselben ge*

sättigt ist. Nach längerem Stehen bei gewöhnlicher Temperatur

scheidet sich ein schwefelgelber, krystailinischer Bodensatz ab,

untermischt mit glänzenden Blättchen, auch bedecken sich die

Wandungen des G-elasses mit einem hellgelben, krystaIiinischen

Uebersng. Bemerkt man, dass diese Ausscheidung sieb nicht

weiter yermebrt, so wird die Flüssigkeit abfiltrirt and der gelbe

Körper mit Wasser ausgewaschen. Dieser gelbe Bückstand ist

ein Gemenge von verschiedenen bromhaltigen KohlenstoffVerbind-

nngen, aus welchen Bromanil in grosser Menge gewonnen werden

kann. Das getrocknete Prodact wird mit einer zur vollständigen

Ldsung unzureichenden Menge von Alkohol in der Siedhitze be-

handelt. Dabei geht ein Theil desselben mit dnnkelbranner Farbe

in Lösung und bleibt auch beim Erkalten gelöst. Man filtrirt

von dem hellgelben Rückstände ab und wäscht den letzteren mit

kaltem Alkohol ans bis dieser nur ganz schwach hellgelb gefärbt

abläuft. Die dunkelbraune, alkoholische Mutterlauge hiuterlässt

nach dem Verdunsten neben schlecht krystallisireiulen Substanzen

braune, zähe Sehmieren . w«'l('lie sich nicht zui- I iitt'rsuchung

eignen. Der liellgell)e Iviickstand besteht aus Broinsubstitutions-

producten des Chinons. Das Bromanil erhält man im reinen Zu-

stande aus heisser alkoholischer Lösung, aus welcher es sich beim

Erkalten in feinen, glänzenden, hellgelben Blättchen abscheidet,

aus siedendem Benzol scheidet es sich beim Erkalten in grössereut

goldglänzenden Blättern ab.

0.3574 g Bromanil, grössere, goldglänzende Blätter, ans Benzol

kiystallirirt lieferten 0.6362 g Ag Br entsprechend 0.27072 g Br=
76.75 Proc. Für die Formel Ce 0^ Br4 berechnen sich 76.47 Proc. Br.

Die Analyse wird in der Weise ausgefülirt. dass man das

Bromanil durch Erwärmen mit chlorfreier verdünnter Kalilauge
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löst, die dunkel rothviolotte Flüssigkeit mit Salpetersäure neu-

trali-sirt und hierauf 8iH)ernitrat in kleinem Uebersehusse zusetzt.

Bfiin nigeriren des rostbraunen Niederschlages von bromanil-

saurem Silber mit verdünnter Salpetersäure auf dem Wasserbade

wird derselbe unter schwacher Kohlensäureentwicklung schnell

and vollständig in Bromsilber übergeführt.

Der mit Alkohol gewaschene, gelbe Rückstand enthält neben

Bromanil wahrscheinlich auch niedrigere Bromsubstitutionspro-

dncte des Chinons. Bei sehr vorsichtigem Erhitzen dieses Rück-

standes zwischen grossen Uhrschalen auf dem Sandbade worden
als Sublimat zarte, glänzende, hellgelbe Blättchen erhalten, deren

Bromgehalt dem des Tribromchinons sehr nahe kam.

0.1728 g Substanz lieferten 0.2765 g AgBr, entsprechend

0.11766 g Brom = 68.09 ^roc. Für Tribromchinon, CeHBraO«
berechnen sich 69.66 Proc. Br.

Aus dem aemisch der verschiedenen Bromsubstitutionspro-

ducte kann ohne weiteres Bromanilsäure gewonnen werden.

Dasselbe wird in verdünnter Kalilauge in der Wärme gelöst.

Ans der sehr dunkelgefärbtrn Flüssigkeit wird ;mf Zusatz von

ooncentrirter Kalilauu:«' das Kallumsalz der r>roiiiaiiiIsäure in

Gestalt dunkelbrauiirotlier NatU-lii gefällt, die nach dem Aus-

wasrhen mit massig conct'ntrirtt'r Kalilauge, dm'cii Umkrystalli-

siren aus Wasser gereinigt werden können.

Aus der tief rothvitdett gefärbten Li»sung des Kaliumsalzes

scheiden stärkere Säuren die Bromanilsäure in Gestalt zarter,

glänzender, rother Schuppen ab. Aus heissem ^^'asser wird sie

in Form grösserer Blätter von halbmetallischem, kupferähnlichem

Glänze erhalten. Bei vorsichtigem Erhitzen sublimirt sich die

Bromanilsäure in Gestalt sehr feiner, glänzender, rothgelber

Schuppen. Die Bromanilsäure löst sich mit gelber Farbe in Aether

nnd abseiatem Alkohol. Die gelbe alkoholische Lösung durch-

läuft bei allmählich vermehrtem Wasserzusatz alle Zwischenstufen

zwischen der gelben und violetten Farbe.

0.2886g Bromanilsäure, grössere Blättchen ans heissemWasser
umkrystaUisirt, bei 100^ getrocknet gaben 0.2866 g AgBr, ent-

• sprechend 0.12194gBr» 52.20Proc Ffir die Formel C«Br2(OH)202

berechnen sich 68.69 Froc.

Die Ausbeute an Substitutionsproducten des Chinons ist stets

bei genügender Dauer der Einwirkung eine sehr befriedigende.
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T)ie L'ntorsuehuiin; (.1»'S Surein vlobernsteiusäureester.^ V)i«'tet

nruli zwei Kichtiiiigcn hin noch weitoros Interesse. Derivate,

weh li»* als Abkömmlinf^c des Chinons zu h^trachten sind, werden

auch durch weiter p:* iiende oxydirende Wirkung des atmosphäri*

sehen Sauerstoifs auf Lösungen des Succinylobernsteinsänreesters

erli.ilt. n, die mit grossem Uebersohiisse möglichst concentrirter

Alkalilauge versetzt sind. Diese Producte sind Körper von sauren

Eigenschaften, welche zunächst in Form ihrer Alkalimetallsalze

erhalten werden. Ihre Lösungen sind gelh oder roth gefärbt

Die leichte VtT.iiKh'ilii hkeit derselben erschwert ihre Al>-

sch»*i<lnng und Keindarstellung. so dass Untersucliunixen in dieser

Richtung einen vollständigen Abscbluss noch nicht erreicht haben.

Das Gleiche ist der I'all mit Versuclien, welche über den Vor-

gang der Addition von Wasserstortatomen an das Molecul des

Succinylobernsteiiisjiureesters angestellt wurden. Durch nasciren*

den Wasserstoff wird der Succinylobernsteinsäureester in saurer

Lösung nicht verändert. Dagegen erfolgt in alkalischer Losang

bei Einwirkung von Natrinmamalgam Addition von Wasserstoff

Man erhält eine sympförmige Säure, deren Lösungen beim Ver-

setzen mit einem Ueberschuss von Alkalihydrat an der Luft sich

nicht verändern.

Da allen Derivaten des Succinvlobernsteinsäureesters. in

deren Molecul ein Ring von 6 Kohlenstotlatomen angenommen wird,

die Ozydirbarkeit durch den Sauerstoff der Luft in alkalischer

Lösung eigen ist, so darf bei den durch Wasserstoffaddition ei^

haltenen Producten auf eine Sprengung dieses Ringes geschlossen

werden.

IV. Sohlussbemerknngen.

Die Einwirkung der Alkalimetalle auf den Bemsteinsänre-

ester verläuft in der Weise, dass Ozyäthylgruppen abgespalten

werden und die Metalle an Stelle des entweichenden WasserstofliBS .

eintreten. Die rothe Farbe, welche das Einwirkungsproduct zeigt,

rührt olinc Zweifel von der eigenthünilichen Färbung der Metall-

substitntionsprciducte des Succinvlobernsteinsäureesters her, aus

weichen der letztere bei Einwirkung von Säuren durch eintacheu
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Austausch der Metallatome gegen Wasserstoff entstellt, ifolgende

Gleichung dürfte etwa den Vorgang veranschaulichen:

COOC2H5 COOCHs

CH2 CH2—CO— CNa
2 +2Xao = i I +2NaOC2H5+ 2H2
CH« ^ • CH,—CO—CNa ^ -55-7-2

CO OC., H-, CO OC,. H;,

Verliefe der Process der Bildung des Snccinylohernstein-

sSnreesters der eben anfgestellten Gleichung entsprechend, so

würde man bei Anwendung von Quantitäten der Ingredientien,

die im einfachen Verbaltniss der betreffenden Moleculgrössen

stehen, 73.5Frocent der angewendeten Menge des Bemsteinsäure-

esters an SuccinylobernsteinsSureester gewinnen können.

In der That zeigen die oben bei der Barstellung des Suc-

cinylobernsteinsäureester angetülirten Gewiclitsmengen der Aus-

beute, (lass die « ben angeführte (Tb'ichung im Wesentlichen den

Gang (b's Processes veranschaulicht, denn es wurden bis zu

5() Pritcent der (T»'\vichtsmenge des angewandten Hcrnsteinsäure-

esters an Succinvlobernsteinsiiureester erhalten, was »IS Procenten

der theoretischen Ausbeute entspricht. Diese Ziffer erscheint

noch günstiger, wenn man bedenkt, dass es nie gelingt, die ganze,

der obigen Gleichung entsprechende, Menge von Natrium zur

vollendeten Einwirkung zu bringen. Es scheint demnach der

Process der Bildung des Succinylobernsteinsäureesters viel weniger

von störenden Nebenvorgängen begleitet zu sein, als dies beim

Process der Bildung des Aeetessigesters der Fall ist. Irgendwie

charakterisirte Producte, welche ihre Entstehung solchen parallel

verlaufenden Nebenprocessen verdanken, konnten nicht nachge-

wiesen werden.

In einer kurzen Notiz *) habe ich der Entstehung der Sali-

cylsäure bei der Darstellnng des Succinylobernsteinsäureesters

erwähnt. Das damals erhaltene Präparat, von welchem sich noch

ein Theil in meinem Besitz befindet, ist unzweifelhaft Salicyl-

säure. Die am angeführten Orte gegebene Erklärung der Ent-

stehung dieses Körpers kann a})er jetzt niclit mehr aufre(dit er-

Imlten werden. Die damals erhaltene Salicvl.^aure verdankt ihren

Ursprung jedenfalls dem zur Verdünnung der Keactionsmasse an-

1) Ber. d. deutsch, ehem. Ges. Berlin X (1S77), 646.
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gewandten Benzol, aus welchem sie durch Einwirkung von nas-

cirenden Oxyiitliyl- und Carhoxylgrup])Pii (herrührend von der

Zersetzung des Sucrinylolx'rnstcinsäureestt'rä durch das im Ueher-

schus.'^ vorhandene Natrium) entstanden sein kann. Diese An-

nahme bedarf allerdings noch des näheren Beweises. Bei Ver-

dünnung des Reactionsgemischea mitLigroin, oder bei Vermeidung
eines jeden Zusatzes von Verdünnungsmitteln konnte SalicyIsaare

als Kebenproduct niemals baobachtet werden.

Einen negativen Erfolg batte ein Versncli znr Synthese des

SaccinylobemsteinsänreesteTS durch Einwirkung von Saccinyldi-

chlorid auf Bernsteinsäureester. T)ie Ingredientien wurden im

geschlossenen Kolir auf 120^ erhitzt. Beim Oelfnen des Rohres

zeigte sich nur schwacher Gasdruck, indem Aethj^lchlorid ent-

wich, welclies mit grüner Flamme brannte. In dem R<dir<' hatten

sich in der etwas liräunlich gof;(rV)ten Flüssigkeit lange Xaiicln

in grosser Menge gebildet, welche durch Schiuclzpunct (115^) und

sonstige Kigcnscliat'tfii als Bernsteinsäureanhydrid erkannt wurden.

Die ReactiüH war also analog der Bildung von Säureanhydriden

bei Einwirkung von Säurecbloriden auf Salze derselben Säure

verlaufen.

Schliesslich möge noch erwähnt sein, dass einer mündlichen

Mittheilung zufolge im Laboratorium des Herrn Professors Yo 1-

hard in Erlangen die Synthese des Snccinylobemsteinsäureesters

durch die Einwirkung von alkoholfreiem Natriumäthylat aufBern-

Steinsäureester angeführt worden ist. Diese Bildnngsweise des

Succinylobernsteinsäureesters entspricht vollkommen der von

(xeutlier zuerst angegebenen Synthese des Acetessigesters durch

Einwirkung von Natriumiithylat auf Essigsäureester.

Die im Vorstehenden angeführten Untersuchungen, wenn

sie auch no( !i manche Lücke zeigen, haben doch wolil die Ant-

wort auf die Frage nach der Constitution des Einwirkungspro-

dnctes der Alkalimetalle auf den Bemsteinsaureester geliefert

Die übeiTasohendste und zugleich auch wohl das meiste Interesse

erweckende der gefundenen Thatsachen ist der feste Znsammen-
tritt der zu einem Binge verbundenen 6 Kohlenstoffatome. Die-

ser Kern bedingt den chemischen Character der entstehenden

Derivate, von demselben lassen sich durch geeignete Operationen

die angelagerten Seitenketten nacheinander ablosen. Durch Ab-

spaltung von Wasserstoffatomen aus diesem Kern wird zwar der
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Charakter der entstehenden Verbindungen nicht wesentlich ge-

ändert , doch treten ganz auffallende Verschiedenheiten in der
Haftenergie der angelagerten Seitengruppen hervor. In dem Suc-

cinylobernsteinsäuret'ster ist die Aetliylgruppe viel fester ge-
'

bnnden, er widersteht der verseifenden Wirkung der Alkalihydrate
viel länger als der Chinoiihydrodiearl)onsäiireester. Nach er-

folgter Abspaltung der Aethylgruppen sind aber die übrig blei-

benden Carboxylgruppen ausserordentlich leicht beweglich ge-

worden, während dieselben im Molecul der Chinonhyrodicarbon*
säure sehr fest haften. Alle Derivate, in welchem der Hing von
6 KohlenatolFatomen angenommen werden muss, kennzeichnen
sich durch ihre Veränderlichkeit in alkalischer Lösung eine £igen-
Schaft, welche den Chinonderivaten zukommt.

Durch die einfachsten Reactionen bei gewöhnlicher Tem-
peratur gelingt es, ans diesen Körpern Substitutionsproducte des

Chinons zu erhalten. Die Constitution des letzteren Körpers als

eines sogenannten Paraderivates ist hierdurch auf einem ganz

neuen Wege erwiesen, der gewiss an Durchsichtigkeit und Klar-

heit den bisher gegebenen Beweisführungen nicht nachsteht Dass

in dem Molecul des Chinons die beiden Sauerstoffatome mit ein-

ander direct verbunden seien, ist man nicht berechtigt anzn-

n<dimen. Diese Vorstellung, welche ihre Begründung wohl lediglich

dem l^estreben verdankt, die Formel des Chinons mit dem von

Kekub^ aufgestellten Schema der Benzolderivate in Einklang

zu bringen, hat übrigens in der Neuzeit an Iiodcn verloren, seit-

<lem man bei der Aufstellung von (^'üiistitutioiistV>i-nieln für das

Anthrachinon und das PlitMiantreTicliinon auskommt, ohne zu der

etwas gezwungen scheineiidfii Anschauungsweise der gegenseitigen

Bindung zweier »Sauerstottatonu' seine ZuHueht nelimen zu müssen.

In dem Molecul des Chinons sind ferner Kohlenstott'atome vor-

handen, welche nach der gewöhnlichen Anschauungsweise in dop-

jielter gegenseitiger Bindung steheu. Wenn man unter einer

doppelten oder mehrfaelien gegenseitigen Bindung von Elementar-

atomen nur ein Symbol für den Ausdruck der Thatsache yersteht,

dass die betreffenden Elementaratome mit weniger anderen Atomen

in directer Verbindung sich befinden, als sie im Haximo zu binden

vermögen, so ist die Berechtigung vorhanden, diesen Umstand

auch in der Formel des Chinons in irgend einer Weise anzu-

deuten. Allein mit dem Begriffe einer mehrfachen, gegenseitigen

Bindung von Elementaratomen verknüpfen sich in der modernen
Vurliudl. der pbyiu-mMl. Om. N. T. XVL W.
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Theorie Yorstellungen ganz anderer Art, g^n deren Berech-

tigung W. Lossen!) seiner trefflichen Abhandlang: j^Ueber

die Vertheilang der Atome in der Molekel'' mit den schwerst

wiegenden Argumenten ankämpft Schon die nSchste Zeit wird

die Nothwendigkeit erkennen lassen, dass sich die Wissenschaft

von Vorstellungen und Ansichten, welche weniger auf Grund
von Thatsachen als vielmehr im Interesse der Systematik des

Lehrgebäudes aufgestellt sind, frei mache.

1) AuD. Chem, 204, 266.
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Beitrag zur Wärme -D}spDoe.

Von

P. V. MERTSCIIINSKY
ans St. Petersburg.

<Mit Tafel VI u. VU

)

§ 1-

Goldstein hat im Jalire 1872 im hiesigen physiologischen

Laboratorinm eine Expeiimentäl-Untersachung über die Wärme-
Dyspno§ ansgeffihrt, bei welcher er im Wesentlichen die Angaben
von Äi^terfnann (S. Dentsches Archiv för klinische Medicin, 1866,

October) über diese Erscheinung bestätigt hat, ausserdem aber

eiue neue Mfitliudc zur Hervorrut'un<jj derselbcTi anwandte.

Diese iletliodf bestand in der direeten Einwirkung hoher

Teniperaturgrade auf das dureh die Carotiden des Hundes strö-

nien(h.' Blut
;
legte er die ('aroti<len des Hundes in eigenthiinilicli

getürmte metallische Wärmri'thren , dureh welche Wasser von

2;»'\vis3em Grad stii>nit<* , so bekam er regelmässig eine starke

Vermehrung der Athemfrequenz zu sehen. Er deutete diese Folge

seines Eiugrifis dahin, dass das in den Carotiden erwärmte Blut

durch seine Einwirkung auf das Athemcentrom die DyspnoS her-

vorrufe.

Es ist nicht zu leugnen, dass diese Deutung där Versuche,

Welche Goldstein ausgeführt hat, Einwendungen ausgesetzt blieb|

welche auch in der Literatur zum Ausdruck gekommen sind. —
(S. Journal of Fhysiology Vol. II p. 191: ,,0n the so-called

heat-dyspnoea.'' Chr. Sihler. Baltimore U. S. A.) Es war aller-

dings zu vermuthen, dass das Carotidenblut, trotz der grossen

Geschwindigkeit, mit welcher es die Wärmeröhren passirt, in

denselben eine namhafte Temperatursteigerung erfahren würde.
— Ein bestimmter Anhalt für die Schätzung des Grades der

Erwärmung und eine G^wissheit dafür, dass dieselbe so gross

sei, um im Athemcentrum eine Wirkung von der beobachteten

Intensität hervorzubringen , war nicht beigebracht. — Dagegen
War die Halswunde vor einer direeten Einwirkung der hohen

VvbudL Au plijs^n«d. 0««. K. F. XVL Bd. (9) 1
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Temperaturen der Wärmröhren nicht geschützt gewesen, so dass

der Einwand nahe lag, dass die durch Ueberhitzung verwundeter

Gewebe hervorgebrachte ßeizung sensibler Nerven einen Antheil

an der Rervorrofang der von Goldstein beobachteten Dyspnoe

gehabt Iiabe.

Sihler hat sogar hierin den einzigen Grund für die nach

GoldsteitCs Methode erhaltene Dyspnoe finden wollen.

Abgesehen von der Unsicherheit über die richtige Deutung

des Wahrgenommenen, war der UmfaUg des von Golden Beo*

bachteten kleiner, als bei Anwendung neuerer Methoden zu er-

reichen sich die Gelegenheit bot

Behufs Constatirung der Dj ^pnoS hatte sich Goldstein wesent-

lich auf die Messung der Athemfrequenz beschränken müssen.

—

Es konnte wünschenswerth erscheinen, nicht nur von der Aender-

ung dieser, sondern auch der übrigen, den Atheratypus betreffen-

den Grössen ein genaues Bild zu erhalten.

Dies kunntu mit Anwendung der in neuerer Zeit ausgobil-

deten Methode der Ath^-nivulumschreibung gesclieluju. ((rud, Re-,

gulirung <ler normalen Atlmiung, du Bois-JlcifmotHis Arrliiv 1880

S. 1 und Ueber einen neuen Pneumatographen. Ebenda lb79

S. 181.)

Aus diesen Gründen schlug mir Herr J)r. Gad vor, die

(ßold.stci)i^äc]\e Methode zur Hervorrufung von Dyspnoe einer ein-

gehenden Experimentalkritik zu unterziehen und diese Dyspnoe'

selbst ihrem ganzen Typus nach genauer zu studiren. — Ich

ging um so lieber auf diesen Vorsdilag ein, als auch Herr Pro-

fessor Dr. Fick den Yersuchsplan billigte.

«

S 2.

lVclc^^e l'onprrdtursfeiffrnoiff des Carutidenblutrs ist bei der von

Goldstein anyewaudten Methode zu erwarten?

Um für die Beantwortung der vorgelegten Frage einen

möglichst sicheren Anhalt zu gewinnen, wurde folgende Versuchs-

anordnung getroffen.

Zwei frische Elaninchencarotiden wurden zwbchen zwei

Gkibelröhren eingeschaltet. Die eine Gabelrdhre stand in Ver-

bindung mit einem Wasserbehälter, dessen Niveau IVa Meter

über dem Experimentirtisch sich befand und aus welchem Wasser
von annähernd normaler Temperatur des Kaninchenblutes durch
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<lie Carotiden strömte. (T»'seh\viniligkeit iutI nruck des strimion-

<\cn Walsers konnte mittelst zweier Srliraul)enklemmen variirt

\vt:*r(len , von denen sich die eine oberhalb, die andere unterhalb

der Carotiden befand. — Anziehen der oberen Kleramsehraube

verringerte den Druck und die Geschwindigkeit in den Caro-

tiden; Anziehen der unteren erhiihte den Druck und verringerte

die Geschwindigkeit Zwischen oberer Klemmsehraube und Caro-

tiden war ein Qneckäilbermanometer eingeselialtet , mit Hülfe

dessen bei den verschiedenen angewandten Geschwindigkeiten der

Brack jedesmal auf den Normalwerth des Druckes in der Kanin-

chencarotts gebracht wurde.

In der fireien Oeffnung der unteren Gkbelrohre, dieselbe fast

ausfüllend, steckte mit seiner ganzen Länge das Quecksilber-

gefäss eines in Zehntelgrade Celsius getheilten Thermometers.

Bie Geschwindigkeit des Wasserausflusses aus dieser Oeffhnng

wurde mit Hilfe eines Metronom und eines Messcylinders be-

stimmt.

Um dem, durch die zwischen den beiden Gabelröhren aus-

gespannten Carotiden fiiessenden \\'asser in derselben Weise, wie

im Tliicrv^Tsuch. Wärme zuzuführen, wurdfii die Carotiden in din

Kiiint'ii von Warmröhren gi'h'gt, welche den ^r'y/(/A7('/;rsehen genau
iia( }ig('l)ildet, aber in ihrt-n J)imensionen den Gr<)"Jsenver]iältnis>en

des Kaninchen aiigepasst waren. — Die Länge derselben betrug

25 mm ; der Durchmesser der Rinne 1 mm. — Dass die Caro-

ti<l»^n . wie im Thierversuch, diese Kinnen jedesmal vollkommen
ausfüllten , wurde durch entsprechende Jiegulirung des Druckes
erreicht. Durch die Wärraröhren wurde erhitztes Wasser unter

denselben Bedingungen, wie bei den Thierversuchen, geleitet. Um
diese Bedingungen ein für allemal annähernd constant zu erhal-

ten, wurde das Wasser in dem die Leitung speisenden Druck-
gefäss im Sieden, und sein Niveau in derselben Höhe fiber der

AusflussÖflbung erhalten. Die su letzteren benutzten Glas- und
Kautschukröhren blieben von Anfang bis zu Ende dieselben. —

war Anordnung getroffen , dass das durch die Wärmröhren
strömende, erhitzte Wasser durch ebenfalls strömendes vonZimmer-
temperatur ersetzt werden konnte.

Der Versuch wurde nun derart ausgeführt, dass dasWasser
in dem dieCarotidenleitung versorgenden Gefösse auf eine solche

Temperatur gebracht wurde , dass , während kein Wasser durch
4ie Wärmröhren strömte, das Thermometer in der unteren Gabel-

1*
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röhre ron>;tant aufNormaltemperatur des Kanillcllenblute^! zeigte..

— Gleichzeitig wurde die Zeit bestimmt, innerhalb welcher je

90 com. Wasser ausflössen.

Wenn beide G-rössen sich binnen mehrerer Minuten constant

gehalten hatten, ao wurde heisses Wasser durch dieWärmröhren
geleitet und die, sowohl diesen, als auch dem aus den Carotiden

abfliessenden Wasser ertheilte Temperaturerhöhung beobachtei

Um das, das Thermometergefass im unteren Gkibelrolir um-
spiihlende Wasser auf der Temperatur zu erhalten, welche es

in den Carotiden besass, war die, übrigens kurze Leitung zwischen

diesen beiden Funkten in Watte gewickelt Nachdem sich das

neue, durch Erhitzung der Wärmröhren bedingte Temperatur-

gleichgewicht hergestellt hatte, wurde statt des heissen Wassers

auf kurze Zeit solches von Zimmertemperatur durch die Wärm-
röhren geleitet.

Auf diese Weise wurden Tabellen von folgender Form
gewonnen

:

Temp. d. Wärme- 3u ccm Üusseu in Teuip. des uusd.

vonrichtiug Seknnden WeeseTB.

38,00 30 39,20 C.

38,50 SO 39,3<»

88,60 30 SMo
50,0 30 42,60

71,0 31 43,90

71,5 30 43,9 0

55.0 30 40,00

40.0 30 38.5 0

38.0 30 38,80

3S,U 32 38.90

38.0 30 38.90

Temperatursteifj^tTung (D) = 4.0
o. Strominteiisität (i) = 0.5 venu

Es leuelitt't ohne Weiteres ein, dass die. dem dureh die er-

hitzten Wärmroll re strömenden Wasser oder Blut, ertheilt«' Tem-

peratursteigernng {!)) in hervorragender Weise von der ätrom*

intensitüt abhängen ward; nur ist Genaues über die Grösse dieser

Intensität beim Thierversuch nicht anzugeben.

Aus den bezüglichen Messungen von Dogiell^) folgt nur 80

viel) dass die Stromintensität in der Carotis eines Kaninchens

unter normalen Bedingpingen nicht viel kleiner als 0,4 com in

Arbeiteu aus der pli^'siologiscbuu Anstalt zu Leipzig lb67 pag. 235.
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der Sociuide sein wird. Es ist sopjar wahrsclipinlich, dass dieser

von Dixfivll. unter möf/Ii<hst nornial»'n Bedin<^ungen, beol)achtete

Maxinuihvertli im unversehrten Thier übersclirittrn wird.

Um einen Anlialt über die Art zu 2;ewiniien, in welelier die

Grösse 1) von der (Trösse i unter den Bedingungen niisernr Versuelie

abhängt, haben wir die letztere innerhalb weiter Grenzen variirt.

Folgende Tabelle enthält die Mittelwerthe aus den hierbei

erhaltenen Werthen von D,

i D
0,07 20,30

0,16 10,00

0,2 9,00

0,31 6,60

0,45 6.70

(J,5 5,20

0,62 4,30

Mau sieht aus dieser Tabelle, dass, wenn die Gesehwindig-

Ivpit des Blutstroms in der Carotis den von DoyicU beobachteten

Maximal Werth selbst um ein B^'trächtliehes übersehreitet, die,

dem dureli die Carotitb.Mi strömenden Blute ertheilte THnijtfratur-

erliöhung unter den Bedingungen unserer Versuche jedentalls

mehr als 4" C. beträgt.

Hiermit in Uebereinstimmuug steht, dass die in den Thier-

versuchen (Trachealathraung) gemessene Teraperatursteigerung

der Eachenhiihle je nach der Dauer der Einwirkung 1,5— 2,6 ^

betragen hat.

Aus (Virsrn Ermittvlumjeji foh/f n>if Sicherheit^ d<iss bei An-
imidung der Goldstein'sehen Methode eine Temperatwrsteitjerung des

dem Kopfe zuströmenden Blutes und der von diesen^ durchströmten

Gewebe ertheUt werden kamit welche mit der Tempenxtursteigerung tm
Fieber durchaus von gleicher Ordnung ist.

Femer Ifisst sieh aus den Zahlen der Tabelle II schliessen,

dass in unseren Thierversuchen die Stromintensität in der Carotis

nie kleiner als 0,2 ccm in der Secunde gewesen sein kann, da Tempe-
ratursteigerungen des Carotidenblutes um 90 C. wohl nie ohne dele- -

tSre Feigen, welche wir nie beobachtet haben, gewesen sein würden.

Wo in Beobachtungen mittels der Stromuhr Stromintensitäten

on dieser Grösse und wolil niu li etwas darüber zur Wahrnehm-
ung kommen, müssen diesell)en, als von dem normalen Werth
abweichend, betrachtet werden.
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S3.

Thermische Isolation und graphische Methode,

Ist eilierst'its dnivli die im vorifron Paragraph besi'liri« ])i nfn

Versuche festL:;»'stellt , dass die Temperatur des Carotiden-

blutes und der von demselben durchspühlten Gewebe bei unserer

Versuchsanordnung bis zur Fiebertemperatur gesteigert wurde

und ist dadurch eine dirccte Einwirkung der Wärme auf die

Functi«ni dieser Gewebe wahrscheinlich gemacht, so musste ander-

seits die Bethciligung der Einwirkung der Hitze auf die Wunde
an dem Zustandekommen der DyspnoS ausgeschlossen werden.

Dies geschah durch Herstellung einer genügend wirksamen

thermischen Isolation zwischen Wärmr5hr«n und Wunde.
Zu diesem Zwecke wurden die Carotiden in ihrem ganzen

Verlauf am Halse frei praeparirt und zwischen dieselben und

die unterliegenden G-ewebe zunächst ein dünnes Kautschuk-

blättchen und dann eine 2 mm starke Filzlage gelegt.

I)er Kautsclink schützte die Wunde vor der rcizcialen

AVirkuiii; des raulM-n Filzes. iJurcli die giosse Ausdelmung in

der die ( 'arotid«'n frei priiparirt waren. <liirch eine leichte Beugung,

welche dem Kaninclienhalse gegeben wurde, sowie durcli Ab-

schrä'ginig der Kanten der Filzlage war dafür gesorgt, dass dift'

Carotiden keine Compression oder Knickung erlitten. Sie behielten

auf der Unterlage, welche die Wärmröliren von den Gewel»»'n iso-

lirte, ihre normale Weite und zeigten nach Einlegen in die

Rinnen der Wärmröhren, vor und hinter denselben, kräftige

Pulsation.

Ein unterhalb des Gummi in die Wunde eingelegtes Ther-

mometer erreichte während des Durchleitens des keissen Wassers

durch die Wärmröhren, nie mehr als normale Körpertemperatur.

Von einem auf die Wunde ausgeübten Beiz kann in unsem
Versuchen also nicht die Rede sein.

Freilich passirt das Carotidenblnt in der obem Halsgegend

ein nervenreiches Gebiet, durch dessen Reizung in der That stö-

rende Einflüsse auf den sonst typischen Verlauf der Erscheinungen

ausgeübt werden können
;
gerade aus diesem Grunde ist die Con*

tiole, welche Sihler angewendet zu haben glaubt, indem er die

Carotiden abband, von zweifelhaftem Werth. — Wenn er, bei

unterbundenen Carotiden und bei Durchströmen der dieselben um-

schliessenden Wärmröhren mit heiasem Wasser, JJyspnoe beobachtet
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hat, so We^t dies zum Tlieil <lar;in. dass das in den Carotideii

jjerinnonde Blut einen festen StranjLj; darstellt, weleher wep:en der

dauernden lierülirnng mit d**n lifisscn Wärmröhren viel inelir

AVärme zur oberen Halsj^fcreiid leitet, als «las hei olT'enen Caro-

tiden die A\'ärinr(»lir«'n und die obere HalsjLjjegend mit grosser Ge-

schwindigkeit passirend»' Blut. — Um die Wirkung der stierenden

Einriiis.se von dem typischen Verlauf der bei AVeitem überwiegen-

den Erscheinungen trennen zu können, muss man eben eine Me-

tbode der Kegistrirang dieser Erscheinungen anwenden, welche

ein möglichst genaues Bild derselben liefert.

Eine solche Methode ist in derjenigen der Athemvolum-

schreihnng gegeben. — Aus den bei derselben gewonnenen Corven

fibersieht man sofort jede Aendernng, nicht nur in der Frequenz,

sondern auch in der Tiefe der einzelnen Athemzfige und in dem
zeitlichen Verhaltniss der einzelnen Athemphasen. Man gewinnt

femer ans denselben einen Anhalt zur Benrtheiliing der auf die

Athmung verwendeten Anstrengung.

Indem man die Athmung mit (lilfe dieser Methode dauernd

beobachtet, kommt man, wie die mitzutheilenden Cnrven lehren

werden, leicht dahin, das Typiselie in den Erscheinungen von den

nebensächlichen Störungen zu ti'ciint'n.

Die Methode der Athemvidunischreihung wurde in der von

Gad an den angezogenen Stollen angegehenon AVeise mit dessen

Aero-Plethysii!<igraphen für das Kaninchen ausgrfülirt. Als Vorlage

«licntc eine dopptdttnhulirtc Flasche von r)<)(K» ccm Iidialt Das

Kaninchen konnte nudircre Minuten aus derselben athmen. ohne

in die durch Verschlechterung der Einathmungs- durch die Aus-

athmungsluft hedingte Dyspnoe zu verfallen.

Um diese Dyspnoe von bekannter typischer Foi-m vergleichs-

weise hervorbringen zu können, war eine, durch Hahndrehung
einzuschaltende Nebenleitang, bestehend ans einem 1 Meter langen

Kantschukschlauch hergestellt.

§4.

Uie Vtrsuciuitryebn isae.

Die typische Erscheinungsweise der bei der Erwärmung des

Oarotidenblutes hervortretenden Dyspnoe, veranschaulicht Curve I.

Dieselbe bt von dem nicht narkotisirten, aber vollkommen
bemhigten Eanincheu aufgenommen.
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AVälirend nornuile Athinnng mit stark ansE^fbildetoii fxpira-

torLsclieii relativen Atlieiiipaiisi'n .sich autztMi-liiiet, l)eginnt bei

(*) die Diirchleitung des lieisseii Wassers durcli die Wärinröhren.

welche dabei eine Temperatur von pr. pr. 70"('. annehmen. Etwa
30" darauf zeigt die Athmung dentlicbe Beschleunigung und

Verflachung; nach fernereu 10" ist die typische Wämedyspnoe
ausgebildet. Die Athemfrequenz ist um das 4 — 5 fache gestiegen

;

die Athemtiefe um '/3 gefallen. Die ^littellage des Thorax, um
w elche die Atbemschwankungen sich vollziehen, ist im Ansteigen

begriffen.

Bei wird das heisse Wasser in den Warmröhreu durch

Wasser von Zimmertemperatur verdrangt, die Wärmed\ spuog

nimmt noch kurze Zeit zu, beginnt nach einer kurzen nebensfich-

üchen Störung 15'^ darauf abzunehmen und macht nach weiteren

40" der ursprünglichen normalen Athmung Platz.

T^m das Eifj;ciithüniliclie in dem Typus der Wärmedysjmnc
rc( ht klar herv(»rtrctcn zu lassen, ist unniittc]l)ar mwh Curve I

von demsellH'ii Thier die Curvc II aufgenommen. Sie stellt den

ebenfalls typischen, aber ganz andersartigen Verlauf der Aus-

und Rückbildung, der durch Verschlechterung der Einathmungs-

dnrch Ausathmungsluft bedingten Dyspnoe dar. wie er schon von

Oad beschrieben wurde. (S. Hegul. der normal. Athmung 18dü>

Der Vermuthung 5tAZer*s gegenüber, dass jede WärmedyspnoS

auf eine DjrspnoS in Folge der durch elrhöhten Stoffwechsel be-

dingten Kohlensäureanhäufung zurückzuführen sei, ist die Ver-

gleichung dieser Curve mit der vorhergehenden von Wichtigkeit

Diese Vergleichung lehrt, dass Wärmedyspnoe und Kohlensäure*

dyspnoe jedenfalls sehr verschiedene Dinge sind.

Not'h klai'er, als bei dem langsamen (iang derTiommel, bei

welchem Tiirve T und 11 gezeichnet sind und klarer als bei nicht

narkotisirtem Tliit r. tieten die Kinzelheiten der typischen Er-

.scheinungen der Wärmedyspnor hervor, wenn man <lieseli)e bei

schnellerem Gang der Trommel aufnimmt von einem Thier, dessen

normale Athmung durch mittlere Chloralgaben regelmässiger und

langsamer gemacht worden ist.

') Auf <lii' M'lir iiif <Tt s>;iiitfU, zii'inlich regelniassiceu, periodischeu ScinvMnk-

utigcu, wi'kiie in ilir^ci' Curve <lie uormalc Athmoni; zeigt, kann hier aur hinge*

wiesen, nicht aber naher eingegangen werden.
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i>ie Curvcn III. IV. V und VI sind auf diese Weise un-

mittelbar hinter «'inander, übrigens von demselben Thier gewoimeil.

Bei (^) in Cur\e III beginnt das Barchleiten von heissem

Wasser durch die Wärmröhren.
Nach etwa einer Minute zeigen sich die ersten Anfänge der

Ih spnoe in Verkürzung der ursprünglich sehr langen expirato-

rischen Athempanse,' bfldd fällt letztere ganz fort; Expiration und
Inspiration werden steiler; die Tiefe yerringert sich; die Mittel-

lage^des Thorax erhebt sich um Weniges.

ZunSchst nach Verdrängen des heissen durch kaltes Wasser
aa9 den Wärmröhren steigert sich die DyspnoS noch etwas. Jetzt

beträgt die Frequenz das vierfache, die Tiefe 60%, die Athem-
grSsse (Rosenthal) das Doppelte, der die Athemanstrengung mes-

sende Flächenranm 78% von den entsprechenden Grössen bei

normaler Athmung.
Der Rückgang zui* normalen Athmung findet In umgekehrter

Eeihenfolge statt.

Bei weitem die meisten, aber nicht alle Wärmcdyspnoen
verlaufen so gleicbmässig wie die anget'iibrten : es kommen bis-

weilen Störungen vor, welcbe sich aber durcli das RegeUose ähres

Verlaufes und dadurch, dass sie auch nacli Ai)binden der Caro-

tiden ^•orkommen, von den typischen Erscheinungen streng son-

dern lassen.

Als Beispiel mögen Curven VII und VIII dienen« welche

von einem nicht narkotisirten Kaninchen stammen.

Bei (*) wurde lieisses Wasser zugeleitet und, als normale

Wärmedyspnoe in der Entwicklung war, bei (**) kaltes. Dann
worden, nachdem Rückkehr zur normalen Athmung eingetreten

^ar, beide Carotiden abgebunden (bei f) wiederum heisses

Wasser zugeleitet. Dies bleibt weit über die Zeit, welche im
ersten Versuch die Wärmedyspno€ zu ihrer Entwickelnng

brauchte, wirkungslos.

Erst ganz gegen Ende der Cnrve VII treten unregelmässige

Störungen der Athmung auf, welche sich in Cnrve YIII fort-

setzen und selbst lange nach Zuleitung kalten Wassers noch
«ine beschleunigte, aber nicht verflachte Athmung zurücklassen.

Dass übrif^ens solche Störungen auch bei Erwärmung der

ahgebundenen Carotiden ^anz fehlen können, zeigt Curve X,

während deren Aufnalmu' von r ) an heisses Wasser durch die,

die abgebundenen Carotiden umschliessendeu Wärniröhren ge-
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leitet wurde, und welche unmittelbar nach Onrve TX entstanden

ist, aus deren wohlentwiekrlter (für Vaj^usdiin li.schneidnng

charaeteristisclier) Warmedyspuoi* lH'rvor;^tlit. dass die übrigen

Bedingungen für Hervorrufen dieser Ihspimt' realisirt waren.

Den Einfluss der Vagusdurdischneidung auf die Form der

Wärniedyspiioe veranschaulichen die Curven XI. XII, XTII.

Dieselben sind von dem nicht iiarkotisirten Tliier aufpjenommcn.

Cnrve XI zeigt vor der Vagusdurchschneidung den normakn
Verlauf der Wärmedyspnoe. Kurz nach der Va^usdurcli-

sclmoidung wurde Curve XII autgenommen, während deren Ab-

lauf bei (*) Durclileitung heissen und bei (**) kalten Wassers

begann. Auch hier tritt eine ausgesprochene Beschleunigping

und Verflachung der Athmosg in Folga der ErwärmiiTig des

Carotidenblntes auf; die Begelmässigkeit der Athmung bei der

WärmedyspnoS ist aber in ganas eigenthümlicher, jedesmal knrs

nach Vagusdurchschneidung auftretender Weise gestört.

Die flöhe jedes Inspirationszuges ist ungleichmässig zwei*

gipflich, d. h. die grösste Tiefe der Inspiration wird nicht in

einem Zuge erreicht, sondern mit Zwischenschaltung einer kurzen

expir/itorischen Bewegung. Dass diese Störung der normalen

Wärmedyspnoe keine reine Ausfallser-seheinung ist, scheint

daraus hervorzugehen, dass dieselbe, wie Curve XIII zeigte

einige Zeit nach d(fr Vagusdurelisclmeidung verscliwindet.

Curve Xlll ist ''.^ Stunde nacli der Vagusdurel'.sclinei<lunf?

von d»*mselben Thier, wie die Curven XI un<l XII auffxenonunen.

Dass l)ei eiiu-r nüttleren Chhn'alnarkose (iie Wärmedyspnoe

in ganz typisclicr Form auftritt, geht aus den Curven III. IV,

V und VI liervor. Dasselbe zeigt Curve XIV. welche an einem

kleinen Ivauinchen bei massiger Chloralnarkose aufgenommen
worden ist.

Unter massiger Chloralnarkose ist hier eine solche verstanden,

bei welcher der Cornealreflex noch vollkommen erhalten ist, das

Thier mit gleichmässiger, durch Verlängerung der expiratorischen

Pause verlangsamten Athmung ruhig daliegl

Steigert man die Chloralgaben bis zu toxischer Dosis, so

wird das Eintreten der Wärmedyspnoe fast yollkommen ver^

hindert. Dies zeigen die Gurren XV und XVI, welche von

demselben Thier, wie die Curve XIV gewonnen sind, nachdem

der Cornealreflex durch gehäufte Chloraldosen zum Schwinden

gebracht war.
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Bei (*) begann die Wirkung d«'9 heissen Wassors und

dauerte bis Eine ^^^irkung im Sinne der Wärmedyspnoe

ist nicht zu verkennen, doch tritt dieselbe weit später auf und ist

von viel geringerer Intensität, als unter sonstigen Bedingungen.

Von dem Zusammenhang zwischen der Athemform und der

Temperaturfinderung in dem Ausbreitungsgebiet der Carotis

geben die Ourven XVII, XVIII, XIX ein anschauliches Bild.

Die Cm ven sind unmittelbar hintereinander am nicht narko-

tisirteri Kaninchen aufgenommen, während di'V Stand eines

Thermometers, weh-her von der Tradicalwunde aus durch den

Kehlkopt" bis in die Gegend der Choauen vorgeschoben war, ab-

gelesen wurde.

Die Zahlen oberhalb der Curven geben die Temperaturen an,

welche in dem entsprechenden Moment in der Rachenhöhle

herrschten. — D' r Vollständigkeit wegen mag hier noch erwähnt

sein, dass die Temperatur im Mastdarm während dieses ganzen

Versuches unverändert blieb.

§6.

Ueher den Angriffspimlct des erwärmten CarotideMutes bei seiner

Einwirkuny auf die Athmuny.

Durch die bisher mitgetheilten Versuchsergebnisse ist es

ausser Zweifel gestellt, dass das bis anf Fieberteniperatnr er-

wärmte Carotidenblut die Athraung in ganz typischer Weise

verändert.

Bas Ausbreitungsgebiet der Carotis ist aber ein so grosses

und die von demselben mit Blut versorgten Organe und Gewebe
sind so mannigfaltig, dass die Frage nach dem Ort des von der

Temperaturerhöhung primär beeinflussten Gewebes bis hierher

durchaus als eine oifene zu bezeichnen ist.

Die Empfindlichkeit der Trigeminusendigungen in der Nase
gegen geringfügige Einwirkungen der verschiedensten Art und
die Promptheit, mit welcher der Athemapparat auf solche, die

Trigeminusendigungen treffenden Einwirkungen antwortet, musa
den Gedanken nahe legen, dass der respiratorische Erfolg der

Erwärmung des Carotidenblutes refleetorisch vom Trigeminus

ausgelöst sein könnte.
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Hier mÜ8sen neue Experimente entscheidend eintreten

zwisclien der Mugliclikt^it der refleetoriselien Natur und der Mög-

lichkeit des directen centralen ürsprun;^es der durch Erwärm-

ung des Carotideii Mutes hervorn;erut'eneu Dyspnue.

])ie>e Kntstdieidung auf f^anz sicherer experimenteller Basis

herbei/ufüliren, muss um so wiinschen.swerther sein, als ein

zweifelloser Nachweis der Abhängigkeit des Athemtypns voa

der Temperatur des Centrums fiir die Theorie der Athmnng von

fundamentaler Bedeutung ist.

Vu\ die Reflexwirkung des Trigeminus auszuschliessen. wur-

den bei Kaninchen nach erö£Pneter Schädelhöhle und Exstirpation

der Vorderhälften der Grosshimhemisphären, die an der Sohädel-

hasie freigelegten Trigeminuswurzeln durchschnitten.

DieWärmeeinwirkungauf die übriggebliehenen Centren wurde
' dadurch herbeigeführt, dass in den entleerten vorderen Theil der

Schäde]h5hle ein U-förmig gebogenes metallisches Drainrohr ein-

gelegt und durch letzteres heisses Wasser geleitet wurde.

Nach Einlegen des Drainrohrs und vor Durchleitung des

heissen Wassers war die Athmnng der Thiere nicht wesentlich

geändert, wie dies aus Curve XX hervorgeht.

Der Anfang dieser Curve ist ohne Wärmezufuhr gezeichnet:

bei (
\) beginnt die Durchleitung von ca. 70'^ warmem Wasser

durch das l)rainr(>hr. Circa 2 Minuten daiiaeli macht sich die

A\'irkung der Wärme geltend, bestehend in einer beträcbtlicheu

Beschleunigung und Verdadiung der AthemzUge.

l )ie hervorstechenden Züge der durch Erwärmung des Caru-

tidenblutes zu erzielenden Dyspnoe sind vorhanden. Freilich ist

die Athmnng nicht so regelmässig, wie bei jener und sie kann

nicht für so lange Zeit bei dieser Form erhalten werden.

In dem vorliegenden Versuch ist dieses während der Dauer
Ton etwa einer Minute gelungen; dann aber treten unregel-

mässige Erscheinungen auf, über deren Ursprung zunäohst keine

Jiechenschaft zu geben ist.

Gewicht kann hier nur darauf gelegt werden, dass die erste

Erscheinung, welche auf die Dnrchleitung von heissem Wasser
durch das Drainrohr folgt, regelmässig in einer Beschleunigung,

meistens auch in einer Verflachung der Athmung besteht.

In dem vorliegenden Beispiel war die Wärmewirknng übri-

gens durchaus keine deletare, sondern die Athmung kehrte nach

Abkühlung der Drainröhre, sehr bald wieder zur Norm zurück.
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Bei diesem Versuch warder in Thätif^keit geblieben«! Athem-
apparat wahrscheinlich noch sehr complieirt, — Abgesehen da-

von, daas von den Trigeminiiswarzelii aus eine Beeinflussung der

Athmung noch denkbar war, waren diejenigen Theile des cen-

tralen Nerven-Systems oberhalb der ^ledulia oblongata, von denen

ans Christiani in neneater Z«Mt Einwirkungen auf die Athmung-

erkalten bat, intact und im Zusammenkang mit der Medulla

oblongata.

Es war wtmsckenswertk, ein Bild der Atkmung nack £li-

minirung der von kier ausgekenden Einflüsse zu erkalten und
Gewisskeit darftber zu gewinnen, ob das Atkemcentrum in der

Medulla oblongata in seiner Tkätigkeits-Aeusserung direct durck

Warme zu beeinflussen seL — Dem bisker besckriebenenEingrifT

wurde desskalb eine Abtrennung der Medulla oblongata von dem
Orosskimstock , nach der von Kraneeker angegebenen Metkode

hinzugefügt.

In Folge dieses Eingriffes wurde die zur Erhaltung des

Lebens vullkonnnen sutficiente Athmung in ganz typischer Weise

geändert. Die Athmung ist bei so hergericliteten Thieren sehr

verlangsamt, beträchtlicli vertieft und so regelmässig wie bei

tiefnarkotisirten Thieren. lede Inspiration ist lang^rezogen wie

nach Fortfall des Einflusses der n. n. vagi. — Aul" jede Expira-

tion folgt eine lange expiratorische Paus«\

Curve XXI, welche bei scknelleni Gang der Trommel aut-

genommen worden ist (1 cm in 1 See.) gibt ein Büd dieser

Athmung.

Bei Beginn der unmittelbar sich anschliessenden Curve XXII
wurde Wasser von c, 70® durch das Drainrokr in der Schädel-

hijlile geleitet. Sckon vor Ablauf dieser Curve zeigt sieb Beein-

flussung derAtkmung zunSckst inVerkürzung derezpiratoriscken

Pausen. Im Beginn der unmittelbar sick ansckliessenden Curve
XXin ist die expiratoriscke Pause fast vdllig gesckwunden und
dieLänge deslnspiriums kat bedeutend abgenommen. DieAtkem-
freqnenz ist kierdurck um das Doppelte gestiegen. Die Atkem-
tiefe kat etwas zugenommen.

Bei (**) in Curve XXIII wird das keisse Wasser in dem
Drainrohre durck kaltes ersetzt und die Athmung kehrt sckon
Äin Ende dieser Curve fast auf die ursprüngliche Form zurück..

In noch höherem Masse tindet dieses in der sich unmittelbar

anschliessenden Curve XXIV statt.
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In den mit <i;r().ss('i- llegelmässiGjkcit vfrlautoiulcu V^T.-^i^'heu.

von denen die zuletzt ünpjetuhrten Curven ein Beispiel darstellen,

handelt es sieli sicher ausschliesslieh um don Erfolg der Erwär-

mung des Athemcentrunis in der Medulla oblongata. Dafür, dasa

die Abtrennung der höher gelegenen Theile in Vx ili-ichtigter

Weise erreicht war, garantirte die nicht versäumte Autopsie und

die physiologische Controle.

Als letztere wurde angesehen, dassbei dem für den Versuch

vorbereiteten Thier keinComealreflex bestand, dass die Athmung
auf fiinblasen von Ammoniak in die Nase nicht reagirte, dass

die concomittirenden Athembewegungen an der Nase verschwunden

waren, dass dasThier unempfindlich gegen intensiven Schall war.

I^assdie beschriebeneWirkung nicht von etwaigen sensiblen

Pasem der Schädelhöhle ausgeht
,

folgt daraus , dass sich die-

43elbe bei den so hergerichteten Thieren ganz unempfindlich er-

weist und dass die Wirkung viel später eintritt als bei dieser

Voraussetzung zu erwarten wäre.

Der einzifce sensible Tlieil . welcher möglicher Weise von

der \\ iirmewirkun^j; gt-trotfen werden konnte ist das Ausbreit-

ungsgebiet der Orcipital-Nerven. — Temperaturmessungen inner-

halb dieses (jr»d)it'tes haben gezeigt, dass von dieser Seite eine

einÜussung mit Sicherheit ausgeschlossen ist.

Zu denselben Resultaten führte die I )urchschneidun.i:; dieser

Xerven, nach deren Ausführung die beschriebene WärmeWirkung
wie sonst eintrat.

Es ist also über allen Zweifel erhaben, dass der Athem-

typus in gesetzmässiger W eise von dem Temperaturzustande des

Athemcentrum in der Medulla oblongata abhängt.

£s muss hier hervorgehoben werden , dass die für die Er-

wärmung des Carotidenblutes typische DyspnoS nur in einem

ihrerHauptznge bei der ausschliesslichen Einwirkung der Wärmr
auf die Medulla oblongata wiederkehrt. — Die Athmung ist im

letzten Falle zwar beträchtlich beschleunigt, aber nicht so hoch-

gradig wie im ersteren Falle und es fehlt ganz die Yerflacbnng

und das Ansteigen der respiratorischen Mittellinie.

Sehr viel ähnlicher der durch Erwärmung des Carotiden-

blutes hervorgerufenen Dyspnoe ist die Athemform, welche aIb

erste Folge der Einwirkung der Wärme auf die Summe der die

Athmung beeinflussenden Centraiorgane (und auf die Trigeminus-

vurzeln (?) eintritt.
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Es scheint hieraus hervorzugelien , dass der Angriffspunkt

»rwärmten Carotisblutes auf die Athmung, jedenfalls nicht

^ in der Mednlla liegt, sondern, dass letzteres vielmehr auch

uof die höher gelegenen Centren direct und vielleicht auch ausser-

dem reflectorisch vom Trigeminus aus einwirkt.

8 6.

S c h l u s s.

Die vorstehend mitgetheüten Versuche haben zu folgenden

Eigebnissen gefuhrt:

1) Die von Goläsiein veröffentlichte Methode zur Erwärmung
des Carotidenblutes gibt ein Mittel an die fland, den im Aus«

breitungsgebiete der Carotis liegenden Geweben Fiebertemperatur

zu ertheilen, bei unveränderter Temperatur des übrigen Thieres.

2) Die genannte Methode Ifisst sich leicht so ausführen, dass

störende Nebenwirkungen (Ueberhitzuug derWunde) ausgeschlossen

werden.

3) Die Erwärmung des Ausbreitungsgebietes der Carotis

hat eine Dyspnoe von ganz typischer Form zur Folge, welche

die cepliiilisL'he Warme- Dyspnoe genannt wckIcii kann.

4) Das ('liaracteristische der cephnlisi ht u Wärme - Dyspnoe
ist Beschleunigung. Verflaeliung, Ahnalime der respiratorischen

Anstrengung, Krhiiliung drr Atliemgrr»sse.

5) Die cephalisclit' W'ärme-Dyspnoe ist wesentlich verseliieden

in ihrer Krsclieinung und wahrscheinlich auch in ihrer directeu

Veranlassung von der Kohlensäure-Dyspnoe.

6) Der Athmmujs-Tiipus hangt in geset-niässhjer Weise von dem
Temperaturzustand des Äihmungseentrum in der MeduUa oblongataab.

Erhöhung dieser Temperatur steigert die Frequenz.

7) Die typische cephalische Wärme-Dyspnoe ist nicht allein

durch die Erwärmung des Centmms in der Medulla oblongata,

sondern ausserdem auch durch dieErwärmung anderer Theile des

Ausbreitungsgebietes der Carotis bedingt.

Herrn Professor Fiek, welcher mir die Mittel seines Labora-

toriums für die Aust'iihrung vorstehender Arheit zur Verfügung
gestellt hat und Herrn Dr. Gad, welcher letztere leitete, sage ich

meinen besten Dank!
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1

Bemerkungen zu den Curven,

Alle 84 Cnrveii liiid mit Oa^B Airoi^etytmognplieii an Konineheii aolge-

nommen nnd sind in der Richtnnp: von links nach rechts zn lesen. Ansteigen der

Cnrve bedeutft Exspiration, Sinken «Icrselltt'ii Inspiration. l)t;r Orilinat^-nwerth

beträgt ein für allemal 25 cc anf 14..") nini. In alltMi Cnrvfii ans^tr Nr. III — VI

und XXI—XXIV entspricht 1 cm der Abscisse 5 ^^el•uud^n in den ausgeuorameuen

Carveu ist 1 cm = 1 See. Die Carven jeder der nuchlulgeud gemein»chaflUek

beeprocbenen Gruppen sind oninittelbar hinter einander anfgenonunen.

CQrT9 !• 6. 7.80. Mittelgrosses Kaninchen. Keine Narkose. Bei * beginnt Doreh-

leituug von heissem, bei ** von kaltem Wasser durch die die Carotiden un-

gebenden Wirmrdhren. Typische (cephalische) Wärmedytpnog. Langiamer
Trommelnmlanf.

«

Garn n. Dasselbe Kaninchea ohne Narkose. Ansbüdnng nnd RttckbUdiuif der

Dy»pnog, welche bei VertcMe<Atenmg der JEKpiafftmMN^a- dur^ ÄMoAmutiffi'

luft entetdit.

Cirrtn III — VI. Dasselbe Thier, eine Stunde nach subcutaner Iqjeetion von 0,7 gm
Chloralhydrat. Hui * in Nr. III beginnt Durchleiten von heissem. bei **

in Nr. V von kaltem Wasser durch die Wännröhren. Typische (cephalische^

Wdrundi/'ijtnor (schneller Gang der Trommel.)

CaiTen VII — VIH. 22. H). 00. .Mittelgrosses Kaninchen. Keine Narkose. Bei in
*

Nr. VII Beginn der Durchleitnng von heissem Wasser darch Wärmrohre,

Entwickelnng typischer Wärmedyspnoä; bei ** Beginn der Durchleitnng von

kaltem Wasieri Rflckkehr der Athmong snr Norm. Bei f Abbmdm beider

CaroHdmt welche in den WlrmrOhren liegen bleiben. Bei * Beginn der

Dure^eiHing von heissem Wasser* Keine typisd^e Wämudyspnoi r

dem nur einige nnregelmlssige Störungen derAthmuug. Bei ** in Nr. VIH

Beginn des Dnrchleitens von kaltem Wasser. Bfiokkehr der Athmnng snr

Norm.

COtVeH IX— XI. r»./7. so. Dasselbe Thier wie snb I — VI. Zwei Stunden nach

der rhloralisirun^- . unmitti lhar nach heider.seitigur Vacusdnrchschneidung

Bedeutung des einlachen und doppelten Sterns wie bisher. lu Nr. IX Aus-

bildung (itiä^e«7>rQc?^<ner(fBryaga8dnrclischneldnng ehaiakteristiflcher) Wirme-

dyspnoi. Zwischen IX nnd X Äbbmden beider Carotiden, In Xi Am»
bleiben jeder Reaetion auf Dur^^trümen der Wärmröhren imt heissem

Wasser.

Cwren XI — XIII. 28./6. so. Kleines Kaninchen, ohne Narkose. In XT TyiMche

Wämtedi/spnoe vor Vagusdwrchschneidung. In XII Wärmedtispnor nnmit-

telbar nach beiderseitiger Tagosdnrchschneidnug. In XIII Wärmedyspnoe

•15 Miniiftn später.

Car?«D XIV XVI. :5. T. Kle ines Kaninchen. In XIV typische Wärmedyspnoc

bei mtuisiger Choral - Surknsv ( Curueal - lietlex erhalten). In XV— XV L

Sahwache Ändeutmig der ^y^inHedy8pnoe bei Cldoral-Intoxieatiost,
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Camn X?II—XIX. y./lO. 80. ^üttolgrossts K;iriiiirh.'n. K.'ino Narkose. AusbiMnn-

und IIÜL'kliilduug vou typi-scher Wurmedijsimoc bei Klt'itbzeitigcr 1't iiijx riitur-

beobacktung in der Rachenhohle. Die Temiieratnrungaben über der Curve

•ntopreehea den in den betrelfonden Momenten erfolgten Ablesungen an dem

in der BaclienliSlile steekenden Thermometer.

Cinre ZX. 19./10. 80. Mittelgrosses Kaninchen. Keine Narkose. Beide Gross-

himhemisphiren sind exstirpirt, die Trigemini sind an der Schidelbaiii darch*

achnitteo. Dnrchleiten von heissem Wasser durch ein in die Schidelh6hle

gelegtes Drainrohr. Fast typische cepbalische WärmedyspnoS.

COTVSB XXI" XXI?. 25./10. 80. Kleines Kaninchen. Keine Narkose. Hirnstock nn-

mittelbar hinter den hinteren A'ierhnpeln dnrchtreiint. Kein CornealreHex,

Nasenschleimhaut uneniptindlich ge;^i'n Ammoniak, keine Nasciihrwi j^ungcn,

keine Reactiou aaf starke aku.stische Heize. Draiurohr im Schadeliuhalt vor

der Darchtrennongsstelle. Nr. XXI typische Athmong nach DarchtrennaDg

hinter den Ylerhllgelii, bei * Beginn der Dnrehleitang von heissem IV^uMer

durch Drainrohr, gegen Ende der Gnnre Beginn der Athembesehlennignng. Zn

Anfang von XXIII starke Beschlennignng, bd Beginn der Dnrehleitang von

kaltem Wasser, Rückkehr der Athmnng znm früheren Typus, welcher am
Ende von XXIV schon sehr annähernd erreicht ist.

YflriuHitt. dar phy«. ina4. Om. K. V. XVL Bd. (9*«^ \**

Digitized by Google



Digitized by GüAle



3

1
I

I

,1
«

I

.1

I

I

I

•

I

t

I

I

Digitized by Google





Digitized by Google



Mediciuische Slatiütik der Stadt Hürzbur^

fttr da> JTahr 1879.
Voa

Dr. OTTMAR HOFMANN,
kgl. Bezirksarzt.

(Mit Tafel VIII. a. IX.)

L Topographische Bemerkungen.

1. WitfernagSTerhältBisae des Jahres 1879.

(Hiexu Tafrl VIII.)

a) TetHpercUur Die Beobachtungen wurden wie im Vor-

jahre mittelst eines englischen Maxiraum- und Minimum-Thermo-
meters pjemaoht, welcher an <1»t Nord.^cito infino.s freistehenden

Wohüliauses ( Hanpjerrinpj 10) aiigdirarlit i.^t. I)ie Monat.'^inittel,

nuiiiatlichen und räglichen 8th\vaiikuiiii;on, .>^o\vi«' die mittleren

Maxima und Miaiiiiia sind in nai litolL^t iidcr Tabelle verzeichnet,

l)t'/itdH'ii sicli alle Ani;al)<-u aut' (
'rnti(/i<t(l('.

I

Honate

MitU'l

naeli

Schön

Mittel

187»

Maslnam

1 1

Mlnimam

J
k'enfi'.T

Mitt-

lere«

.MiU-

lena
'.^|

^
'

. ' \\

Juioar + 0,27 - 1.7 1. 10 10. — ir.,it + 0,8 — 5,4 0,1 11,5 1.2

1.48 1.5 10. 11,2 28. — I2.r. -1.5 0,2 15 2,5

lüa 6,80 2,3 31. 13.1 1. - 8.7 0,0 -1,9 8,3 13,7 3.7

ÜlA 7.3 1. 18,1 18. -8.1 11,7 8,1 8,7 11,8 8,1

Mai 16,1 10,3 23. 21.8 2. -1.2 15.6 5.7 7.8 14,6 2,6

Jani 19,8 16,3 28. 31,2 22. r.,H 20,5 11,0 10,3 15,3 0,8

Jnli 20 l 15,1 31. 27.5 1-1. 19,8 11,0 9,2 13,7 3.1

Angnst l'J.ö 17,7 3. 29,3 12. 7,5 22,5 13,1 5,3 10.8 2,5

äept«mbr. lß,2 13.2 8. 25 11. 4,3 18,0 9,0 9.0 I .'i.O 1,8

Oetober 10,5 6,8 5. 15 10. -5 9.0 3,0 0,0 13,1 0,6

NoTenber 4,1 -0.6 7. 7,5 ,27. -12,5 3.0 -1,5 5,0 10,6 1,2

+ 0,88 -12,6 80. 3.7 15. -27,5— 9.5 — 15.8 2,5 18.1

Jahr 10,4
1 ^«^i

31,2 — 27,5 10,2 2.6 7,0
1

16,8

Wie im Vorjahre blieb auch im Jahre 1^^79 die mittlere

Temperatur mit Ausnahme des Februar in allen Monaten hinter
Vcrhaadl. der pby«..«iMd. Gr*. N. F. XVI. Bd. (10) 1
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2 HOFMANK: Medicinlaclie Statistik der Stadt warsbwg (134)

der von Sehoen ^) für Würzbnrg beobachteten Mitteltemperatnr

zartick, und zwar am meisten im Mai (6<0> Jnli (5<^), NoTember

(6f6) und namentlich im December, (13,4) welcher eine so tiefe

Hitteltemperatur hatte» wie sie für Würzbnig seit langen Jahren

(1829) nicht mehr beobachtet worden ist. Die mittlere Jahres-

temperatur stellte sich dadurch um 4,lo niedriger als das Kittel

und die Differenz zwischen der höchsten Temperatur Ende Juni

mit 31.2 und der tiefsten am 15. December mit — 27,5 betrügt

nicht woniger als 58.70 Die täglichen Temperatur-Schwankungen

waren in der warmen Jahreszeit am grössten, im Herbst geringer,

und im Winter am khiinsten; ihr absolutes Maximum erreichten

sie im Juui, ihr Miuimum im December.

b) Lttftärueh

H onate
1 Mtti0l

n:i(b

.VcAofii

Mitt«!

187»

IhzlmBB Minimtua
Differeaz.

D«tiim mm n»him mm

Januar 744 748 18. 757 4. 738 19

Februar 744 742 1. 751 17. 723 28

März 743 748 8. 763 28. 741 22

April 744 741 30. TCO 8. 732 IS

Mai 74:? 747 3. 753 27. 737 it;

Juni 744 747 14. 752 17. 740 12

Jali 74Ö 746 29. 753 22. 740 13

Aagoat 745 744 31. 752 18. 731 21

September 744 749 2. 768 6. 745 13

October 745 750 12. 767 20. 734 23

November 744 750 9. 761 12. 739 22

Deeember 748 755 23. 768 17.
1

723 39 .

Jahr 744 747 768 728 46

Der Luftdruck war im Allgemeinen im Jahre 1879 ein bober,

namentlich in den Herbst- und Wintermonaten, und stieg im De*

cember auf 12 mm über das Mittel. Januar, März, Mai und Juni

hatten ebenfalls einen das Mittel um 3—4 mm iiberseh reitenden

Barometerstand; Juli und August hatten mittleren, und nur Fe-

bruar und April einen um 1— 2 mm geringeren Barometerstand,

als das Mittel. Die Barometer-Seliwankungen waren wie im Vor-

jahre in der kältereu Jahreszeit am grüssten (Maximum im De-

>) B«twU Bd. III. Abili. 1. & 13 n, f.
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für das Jahr 1879. 3

cember mit 39), iu der warmen am kleinsten (Minimiuii im Juni

mit 12 mm ). Entsprechend den hohen Baropieterständen herrschten

polare Luftströmungen vor.

e) BeUUive Luft/euehtigheU. Regenhöhe und Verdunstuno.

Die relative Lut'tt'euchticfkeit wurde im Jahre 1879 mittelst

eines Klinhr/iifsssrhuu Hygrometers beobachtet, dessen Ueber-

einstinimung mit dem Au(/t(sf M-ht'n Psychrometer vorlier geprüft

war, und welclies sicli beständig vor eiueui Jj'euster derNordsoite

meiuer Wohnung befand.

BelaUve Luftfeuchtigkeit in ^/q.
in mm.

Verdunstamj
in mm.

Monate Mittel

imn.
Uuinm MinlmaiB

Mittel

nach

ijammc

von

187»

1 ^
OD C ^ S Difforonz

zuOuiisteii der

]l^o- ; Ver-
hohe

1

dnottg.

Jtaiuir 79 94 55 38,25 32.r,() 20.1 12,50

Februar 78 92 55 41,17 5(;,»A> 23,4 32.6

Marz 75 95 46 40,27 10,45 36,1 19,65

A]iril 66 95 20 29,70 69,75 70,5 0,75

Kid 60 90 26 38,76 14,46 n3,6 99,15

Juni 67 91 80 42,97 107,60 88,4 19,20

71 92 40 32,17 97.85 73,8 24,05

ngnst 70 1)1 30 32.40 32,45 89,6 67,15

September i 78 98 :m 33,42 41,5Ü 19,10

Octobcr
1

81 95 45 24..V2 41,90 37,4 4,5

November 82 100 66 27.22 51,70 21,2 ;jo,ü

Becember 84 97 60 23,85 37,00 5,2 31,8

HG" 100 90 399,69 1599,25 639.9 —
1 40.7

Das Jahr 1879 liatte ziemlich dieselbe mittlere Luftfeuchtig-

keit wie das Vorjahr (76<^/oj, war jedoch ausgezeichnet durch

ein sehr trocknes Frühjahr, in welchem das Hygrometer in den

Nachmittagstunden manchmal bis 26 nnd selbst 20% relative

Feuchtigkeit herabging. Von den Sommermonaten waren Juni

und Juli, in welchen die ßegenhöhe ihr Maximum erreichte,

feucht, der August dagegen sehr trocken. Dasselbe war der Fall

im September. Die übrigen Herbst- und Wintermonate waren
dagiQgen. wieder feacht zn nennen, indem in allen die RegenhShe

die Yerdiuuitnng zum Theil nicht nnbetrilohtlich überragte. Im
Gkuisen genommen hielten sich R^nhöhe nnd Verdunstung ziem«

lieh die Wagei indem die letztere nur um 40,7 mm die Begen«
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4 HOFMANN: Medicinische Statistik der Stadt Wfirzbnrg (136)

höhe überragte, während sie im Vorjahre ein Uebergewicht von

113,14 mm hatte. Die Kegenhöhe war nur nm weniges grösser

als im Vorjahre, wo sie 584,75 mm betrug.

d) Windrichtung und Bewölkung,

Die Angaben der nachfolgenden Tabelle beziehen sich anf

die Hoobaclitungeii d»'s Herrn Hofp^ärtn^M- Heller, welclio tägli<h

3 mal. (^Forgens (i. Naclniiittags 1 und AIhmkIs > Uhr") an der Wind-

faline auf der k. Jlesidpiiz gemai lit werden; zugleich ist ange-

geben, wie oft au den lieobaehtungsstundeu jxdare und ät^uato-

riale Luftströniungeu oder Windstille geherrscht haben.

Mouate N. NU. U. 60. w. NW. Pol.
title

I
1 . M
*> i; e"S aM JM sa b n

miiicl

1

1 i

i

cc

Jannar 30 6 3 11 11 32 25 60 19 10 2 2

Februar öi- 30 li> 31 30 49 48 20 8 1 6
M;mv.

~t

1.5 — 22 39 .-»8 35 44 11 16 4 3 4
April 12 - 2 28 29 44 45 30 6 21 3 3 i

Mai 2 28 — 3 21» ;» 31 Ol 32 30 4 20 « 2 2

Jnni 8 1 7 1 :»2 14 7 10 74 30 3 22 3 8 4

Jali 15- 00 12 0 21 72 25 8 lü

l
4 1

Angust 22 2 12 1 46 5 6 29 64 33 2 ^? 8 1

September 2r, - o 1 31 15 12 38 52 0 15 9 12 4

Ootober 2 9 — 21 19 42 53 40 58 20 9 2 8
November 4 20 — 11 18 37 61 29 89 18 10 2 3 8
Decembfr 27 44 10 4 78 15 77 8 18 5 17 2

Somma 15'217 53 35 3 342 I52I278 563|582|661 125 188 67 44 39 u
Jahresmittel a.

lUOU r.NliK irf 14 198|48 32 3312 13» 254 514 486 608

DorcUtiohnitt

1871/78 11 223 08 83 2.339 120 150

Aus der vorstehenden Tabelle ergibt sich, dass im Jahre

1879 gegen die Regel die polaren Luftströmungen aberwogen

und zwar hauptsächlich die aus nordwestlicher Richtung. Von

den einzelnen Monaten hatten Januar, März, Mai, dann Oktober,

November und Dezember überwiegend polare, die übrigen Monate

vorwiegend ;i<juatoriale Luftströmung: am häuligstfu war AW

Polar.strümung im Dezember, die Aequatoiialströmung im .Iiini

und Juli. Die windstillsten Monate waren der Januar und De-

zember, der wintligste der Juli.

Die Bewölkung war wie gewöhn lieh im Spätherbst und

Winter am grössten, im Frühjahr und Sommer am geringsten;

die Zahl der Gewitter war eine auffallend kleine.
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Ar das Jalir 1879. 5

e) Ojson- Gehalt.

Der Ozongehalt der Luft wurde das ganze Jalir hindurch

mit dem gleichen Reagenzpapier aus der chemischen Fabrik der

Gebrüder Lenz in Berlin nach der von Br. Lender angegebenen

Farbenscala, welche 14 Nüancirungen aufweist, beobachtet. Die

Papiere wurden Morgens 7 Uhr, Nachmittags 2 Uhr und Abends
10 Uhr vor Sonne und Regen geschützt an einem Fenster der

Xonlseite meiner AVuliiiuniz: ausgehängt und waren demnach 7, 8

und 9 Stunden di r lünwirkung der Luft au.^^esetzt gewesen.

Es gelang mir aber t bt'nsDwenig wie in den Vorjahren hei dieser

Art der Ozon-Bcobachtun«:;. hei welcher auf die (Quantität der

Luft, wrlchc in eint'r Ix'stimmten Zeiteinheit über (bis Reagenz-

papit'r biiiwegi;estri<-h<'M ist. keine Rücksicht geiiomnu-n wiid.

irgend wtdclic «'onstante Bezitdiungen zu den ül)rigen Faktoren

der Witterung zu erkennen. L;li kann nur im Allgemeinen sagen,

dass sich bei starkem A\'inde, besonders bei solchem mit polarer

Richtung und gleichzeitigen Xiederst hlägen, die stärksten Ozon-

Reactionen zeigten, bei Windstille Nebel und äquatorialer Ström-

ung die geringsten, üb sich nach der von Wol/hügel (Deutscher

Mcdicinalkaleuder von Martina 1876) angegebenen quantitativen

Untersuchnngsmethode bessere Resultate ergeben werden, iat noch

zu erwarten. Das ziffermässige Resultat meiner Beobachtungen

ist in der nachfolgenden Tabelle zusammengestellt, wobei ich der

Einfachheit wegen die Ziffern 1— 4 der Z^efu?er*schen Scala als

schwache, 5—8 als mittlere und 9— 14 als starke Reaktion zu-

sammengezogen habe. Selbstverständlich ist, dass die Rubrik

„ohne Reaktion'' nicht besagen will, es sei zur Zeit dieser Be-

obachtungen gar kein Ozon in der Luft gewesen — denn dieses

fehlt wohl nie ganz— sondern nur angibt, dass während der be-

treffenden Beobaehtungszeit von 7— 9 Stunden keine Ozon-Reak-

tion an <lem ausgfdiän<i;ttMi Papiere eingetreten ist. wobei ebenso-

wohl geringer Ozontiielialt der Luft, als auch geringe Bew»*gli(di-

keit derselben (Windstille) Ursailic sein kann, abgesehen von

andern Miigliclikeiten. In Bezug auf etwaige Beziehungen der

Ozon-Keaktioncn zu (iem Vorkoniiuen gewisser Krankheitsgruppen,

namentlicli der Infectionskrankbeiten und der acuten entzünd-

lichen Krkrankungeii der Athniungsorgane luibe ieh gleichfalls

in diesem wie iu früheren Jahren nur negative Resultate zu ver-

zeichnen.
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6 ÜOFMANN: Medicinisolie Stotisük der Stadt Wärzbnrg (138)

0^0)1 - Jicuktioticti nach Lende!' X Scnla.

Monate 0. schwach Mittel. Stark. Mon.
1 >i

JanIIA]* 35 8 43 7 4.6

Ffibrnar 33 7• 32Wal 10 i.<1

MSrz 29 8 42«WH 12 5,1

April 15 10 41 17xf 5 9
15 22tut 47 6

Juni 23 28 36 2 4.2

Juli 36 22 29 3 3,2

Anglist 23 32 31 4 3,7
September 37 12 24 7 3,4
October 62 6 20 5 2,4
November 4(> 10 17 16 3,81

Dezember 82 4 o 2 0,77.

f) Eine üebersiclit der meteorologiscbeii Verb&ltnisse nach
den einzelnen Jabreswocben gibt die nachfolgende Tabelle:

Wochen
US
c i h S i

HS Wochen
t> Z h

- ä

s « -

O V
S& b

15

mm»

-•3

0 »1 e
K

ag
»•

1. 29/12- 4/1 0.8 4.3 743 Hl 27. 29/6 -5/7 20,»'> 16,0 746 67

2. 5/1 -11/1 0.7 — 6.2 745 74 28. 6/7 —12/7 20,8 13,6 745 73

3. 12/1 —18/1 0,1 -1,7 750 83 29. 13/7 —19/7 21.6 13,5 745 78

4. 19/1 -25/1 0,5 -3,7 749 79 30. 20/7 -- 2*v/7 21..") 15.5 7-1 71

5. 26/1 - 1/2 1,1 -1.5 752 79 31. 27/7 — 2/8 21,:! 18,8 749 71

6. 2/2 — 8/2 1,3 2,2 745 81 32. 3/8 — 9/8 21.1 20,6 745 70

7. 9/2 —15/2 1.3 4.1 740 78 33. 10/8
17;8

—16/8 2(>.6 l."),3 738 69

a 16/2 -22/2 2,2 2,1 731 77 :m. —23X 19,7 18,1 74;{ 69

9. 23/2 - 1/3 3,2 -2,0 741 78 35. 24/8 —ao/8 18,31 17,0

14,2

747 73

10. 2/3 — 8/3 3,8 1,7 754 i 1 36. 31/8 — 6/9 16,6 761 72

11. 9/3 —15/3 4,7 0,6 752 74 37. 7/9 —13/9 15.7 14,0 746 76

12. 16/3 —2'J/3 6,2 4.0 745 69 3». 14/9 —20/9 15,3 16,5 747 79

13. 28/3 —29/3 8.2 1,5 743 74 39. 21/9 -27/9 15,0 11,3 749 82

14. 30/3 — 5/4 9,7 7.7 743 61 40. 28/9 — 4/10 15,2 9,5 751 83

15. 6/4 —12/4 KM 7,0 738 65 41. 10 -11;1(' 12,1 8,5 755 78

16. 13/4 — 19/4 10,2 5,6 739 71 42. 12 10 —18/10 10.3 5,6 749 80

17. 20/4 —20/4 10.6 9.9 741 r,c. 43. 19,10 —25/10 8.8 5,6 745 83

18. 27/4 - 3/5 12,3 ."),7 747 59 44. 26/10 — 1/11 7.0 .•..4 7.-,0 82

19. 4/5 —10/5 14,3 7.2 746 59 4:>. 2/11

9/11

— 8/11 4,8 3,2 757 80

30. 11/5 —17/5 15,7 9.8 749 66 46. —15/11 8,0 0,4 749 85

21. 18/5 —24/6 17.1 14.7 747 63 47. 16/11 —22 '11 2,1 -2,3 749 83

22. 26/5 —81/5 19.2 15,3 744 66 4H. 23/11 —29/11
t

1,8 - 3,7 747 82

28. 1/6 — 7/6 20,1 16,1 745 62 49. 30/11
7/12

— 6/12 1,6 -9,5 741 82

24. 8/6 —14/6 19.7 15,3 749 73 50. — 13/12 0,7 — 14.1 759 88

25. 15/6 —21/6 19,8 16,6 746 7u 51. 14 12 —20/12 - 0,2 I- 17,6 761 86

26. 22/6 —28/6 20,3
1

17,5 747 67 52. 21 12 —27 12 - 0,5!— 16,1 763 85

Die mittlere „Xoiinaltcniperatnr" jeder Woche wurde be-

rechnet aus der Abweiciiuiig der täglicbeü mit tiereu Temperatur
von der mittleren Jabrestemperatnr Wfirzburg's.
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2. BodeB^UiiteroadiiuigeB.

a) Bodentemperaturen.

UV 1

1Jim III

Datnm
Act

Beobachtung.

3.0111

e

e

£

• g

1
,2M

1 &

Sq.

e
c

1
e

i
£ c

...

a
S

z
^ 1.

H

al.

's
Z

e
S

1

Xw

1*4 Ml

4. Jaaoar 4,2 6,6 9,3 5.
Toll
Juli 14,5 11,3 14,ii y,ft 11,6

n. , 3,0 6,5 9,1 12. 0 14,0 11,7 14,3 y.s 12,0

18. n 3.3 0.0 9.0 19.
II

14,0 12.0 14,2 10,1 12,1

'>5 a.ü 5,G __ 8.6 , , 2h. » 14,2 12,1 14,o 10,3 12,3

1. Felnniar 3,3 5,3 4.8 8,3 7,8 « • August 14.7 12,2 15,3 10,7 13,0

8. n 8.5 5.0 4.7 8,1 7.3 9. n 15,8 12,7 15,1 11,0 18,2

15. , 8,0 5,2 4,2 7.7 6,8 16. n Iu,6 13,3 lo,i 11,2 13,5

3,1 5,3 5,2 7,6 6.(J 28. ff
15,3 13,6 16,1 11,0 13,7

1. Min 2.8 5.1 5,0 7,6 6.r. no. » 15,2 13,7 16,0 II,' 13,7

^' n 2.7 5.0 4,8
•1

c,t; G. Septomb.
«in
14,8 13,8 1 f), < 12.0 14,0

15.
y, 2,8 5,1 5.0 7,:5 c.a 13. ?»

14,3 i:{,8 1 2,2 .

22. , 3,0 5,1 5.1 7,1 (i,5 20. n 14,0 13,7 15,0 12,3 14,1

29. , 3.2 5,2 5,2 7,0 6,3 27. » 18,6 13,7 15,6 12,3 14,0

6. April 4,3 5,8 6.0 7,0 6,6 4. October 13,1 13,6 14,5 12,3 14,0

6.2 6,8 6.6 7,2 6,7 II. n 12,4 13.3 13.7 12.1 18,6

5.5 7.0 6.7 7,S 6,8 18. » 10,5 12,7 13,5 12.0 13,0

26. „ 6,0 7,2 7.« 25. 12,2 13,1 12,0 12,0

6,7 7,7 7,5 1. Novemb. 11,7 11,8 11.2

7.2 8.0 7,7 8. n 11,3 1 1 ,r,

17. . 8.1 ^,3 8.1 15. 7.5 10.5 11,3

9,0 8,6 8,5 8,2 10,0 22. « 6,5 10,0 11,2

31. , 10,2 8,8 11.2 8,3 9,0 28. 5,6 9.3 11.0 -

—

7. Juni 11,3 9,0 12,1 8,3 9,5 6. Decemb. 4,6 8.7 10^

12,5 10,0 12.8 8,6 10.1 13. » 3,2 7,6 9,7

21 , 13,1 10.5 13,5 9.1 10.7 20. n 2,7 fi,G n.3

28. , 13.8 11.0 14,3 9.3 11,0 27. 2.3 6,1 9,1
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8 HOFMANN: Medioinisclie Statistik der Stadt Wlirxbiirg (140)

Wie ans der vorstellenden Tabelle hervorgeht, wurde die

Bodentt'mperatur im Jahre 1879 an 3 Stationen, im Polizeihof an
der Nordseite des Gebäudes, im k. Hofgarten (im Blnmengarten
neben den Gewächshäusern), und im Garten der Hueberspflege an

der Südseite des Hauses beobachtet ; über die Bodenbeschaffenheit

an diesen Stationen ist das Nöthige bereits im vorjährigen Be-

richte erwähnt worden.

Wegen häufigen Eindringens von Grund- und Sickerwasser

in das Bohrloch der Station in der Hueberspflege wurde diese im

November wieder aufgegeben und in den Garten der Marienapo-

theke in der Sanderau verlegt. Aus dem gleichen Grunde konnte

auch in dem Bohrloch im Polizeihof nur ein Thermometer in

1,6 m Tiefe angebracht werden Die Ablesungen geschahen an

allen 3 Stationen allwöchentlich am Samstag und wurden im Po-

lizeihof und der Huebersptlege von mir, im k. Hofgarten von Herrn

Hofgärtner Heller besorgt.

Sämmtliehe Bodentherroometer sind von Greiner in München

bezogen, und auf ihre gegenseitige Uebereinstimmung geprüft.

Kutspreehend der niederen mittleren Jahrestemperatur war

auch die Bodentemperatur im Jahre 1879 eine niedrigere, ah im

Vorjahre, wo sie im Polizeibof lß,7 im Hofgarten in 1,5 ra 14,2

und in 3 m T'vW- 13.0" C, erreicht hatte. Bemerkenswerth ist,

das.s in den bt-idcn Stationen mit feuchterem Boden (Polizeihof,

Hueberspflege) die Temperatur in der kälteren Jahreszeit geringer,

in der warmen aber gr5sser war, als in der trocknen Station im

Hofgarten, und zwar sowohl in 1,5 als auch in 3,0 m Tiefe; in

besonders auffallender Weise war diese in der Station im Poli-

zeihof der Fall. In 1,5 m Tiefe wurden sowohl die Maximal-, als

auch die Minimal-Temperaturen in den feuchten Stationen früher

erreicht, als in den trockenen. In 3 m Tiefe war diese nur be-

züglich der Minimaltemperaturen der Fall, während die Maximal-

Temperaturen in beiden Stationen sich zu gleicher Zeit einsteHteit

Die Ursache dieser Erscheinungen scheint mir in der besseren

Wiirmeleitungsfühigkeit der feuchteu Bodenschichten zu liegen.
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(141) für das Jahr 1879. 9

b) Begenhohe, Mainpegelstand und Grundwasaerstände*

Regen,

höhe

in mni

Main- 1
Griiml taiide

:

1 1(1- alir. Durch-

IC o n ate 1

pegel-

1

stand 1

dans-
firuiiiu-ii

,

Iii.

l: II«-"'

jViertel-

hof

Kiliaiia-

brunnrn

Maricu-

Apo>
thekc

j

schnitte i

1

Mntn-
1

Ueiti-

iKw[- denz»

ies

Felsen-

( tu libf r u Pigelstaad des Mains i staiidi» jbrannen
brnitiien

V »iiiutr 1

.

* Oü r.T. itti (•,15 333 102 ' r,52 144

o,\fO 712 2(>7 599 747 358 92 1 074 164

X ©Drnar i

.

MnIIO 7i i7 735 340 96 084 187
1 1 7III Till <54 419 115 ' 698

t

205

#,00 7S01 ov 257MV ff fOO 407 U6 727 241
A nn0|DU AOV 595 750 425 146 758 283

IO,VD im 809 594 750 426 104
1

769 263

~ Ib. Ol, *u 1 758 401 79 820 213
\fat 1juai 1. .H2tt 'HO 755 408 59 751 197

ö,JU M 1 i.
">;;7

'Iii 721» 3t50 40 710 198

Jmi i 1

.

CO,SO 7i>^l 11(2 ( )( *5 »J9(l 377 36 729 151

Ol 7G8 177 014 730
,
379 33 723 164

oo 7ße 187 626 755 374 33 714 147

9 Ib. OvF 764 217 623 755 375 37 712 137

AOguSt 1. 32 764 197 616 755 364 19 701 127

Iß„ lo. 7J3 237 616 75») 301 13 082 137

Septbr. 1. i:i,ßo 9 739 207 603 730 30 » 12 076 135

n 16. 27,'JO y 72'J 187 009 7:u» 341 11 (557 143

Oktober 1. 8,55 12 713 237 Ol«; 755 281 10 6tU 123

n 16. 33,35 58 696 177 597 748 279 30 055 105

Novbr. 1. 32,15 51 696 127 604 730 316 37 653 116

„ 16. 19^ 16
1

699 167 614 780 811 39 656 107

I>ecbr. 1. 22,30 23 ' 726 187 602 74«> 306 46 663 144

n 16. 14.70 44 1 724 599
1

740 301 40 646 123

Jahr 699,25, 68
,

748,7 211 -
1

68
,

656
1

164

Die Regenmengen sind in vorstehender Tabelle für jeden

halben Monat zusammengerechnet; der Mainpegelstand ist für

jeden halben Monat in der Weise berechnet, dass die Summe der

täglichen Pegelstande durch die Zahl der Tage dividirt, und so

der mittlere Pegelstand für jeden halben Monat gefunden

wurde. Bei den Grundwasserständen wurde der am 1. und 16.

jeden Monates gemessene Stand notirt. Die Beobachtungen

wurden in letzterer Hinsieht im Jahre 1879 um eine vermehrt,

indem Herr Apotlick« r Mohr in der Sanderau einen in seinem

Keller gelegenen Brunnen biezu l)eniitzte. Die Sohle dieses

Kellers liegt 5,31m über 0 des Mainpegels. Im Allgemeinen gebt

aus vorstehender Taljelle wie aus der c^rapbischen Daistt-Uung

dieser Verbältnisse hervor, dass die Pegel- und Grundwasser-
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10 U0F3IANN: Mediciaische Statistik der SUdt Wärzborg (142)

stände, höher als gewöhnlich waren. Der Mainpegt^lstan»! war
im Mittel 08, der des Residenzbrunnens 74S und der des Felsen-

brunnens 211 ( in über 0, wahrend die durchschuittlichen Zahlen

53, (>56 und 104 sind.

Die schon oft hervorgehobene Thatsache, dass die Grund-
wasserstände in hiesiger Stadt nicht von den am Orte fallenden

Niederschlägen sondern von dem Mainpegelstande nnd beziehungs-

weise den Einflüssen, welche jenen beherrschen, abhängig sind,

zeigt sich auch dieses Jahr wieder in evidenter Weise.

Am auffallendsten ist diess beim Brunnen in der III. Felsen-

gasse; aber auch an dem in der Marienapotheke und in der kgl.

Besidenz sind die betreffenden YerhSltnisse deutlich. Die znletzt-

genannten Brunnen haben eine typische Curve ihrer Schwank-

ungen mit einem Maximum im Frühjahr (am spätesten im Resi-

denzbrunnen bemerkbar) und einem Minimum im Herbst (October,

November). Der Kiliansbrunnen und der Brunnen im Viertelhof

zeigen dagegen keine solche typische Curve und überhaupt nur

geringe und unregelmässige Schwankungen ihres Wasserspiegels.

Sie scheinen ihr Wasser aus räumlich eng begrenzten Bodenein-

senknngen (Spalten) zu beziehen. — Die Beobaehtungen am Re-

sidenzbrunnen verdanke icli wie alljährlich der (rüte des Herrn

Mediciiialrates Dr. Esrhrrirh, jene am Felsenbrunnt-ii lit-rni Apo-

theker l)e(k«diiiann und die Mainpegelütäude dem kgl. »Strassen-

und Flusäbuuamt dahjer.

IL Stand der Bevölkerung.

Der Stand der Bevölkerung der Stadt Würzburg betrog

nach dem Ergebniss der Volkszählung vom 1. Dezember 1875:

44976 Personen, von welchen 22386 dem männlichen, nnd 22689

dem weiblichen Geschlechte angehörten.

Mit Berücksichtigung des jährlichen Zuwachses durch (Ge-

burten und Einwanderungen berechnet sich nach der vom Kaiser-

lichen Gesundheitsamts angenommenen Methode für den t. Juli

1879 als die Mitte des Bericht-Jahres nachfolgende Bevölkerungs-

ziffer:
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Bevölkeniiiij; am 1. Dpreniber 1875 44975

3 X 124;i
( jähr). Zuvvaclis pro 1. Decbr. 1875

bis 1. Dorbr. 187S) 3729

7 X 103.58 (moiiatl. Zuwachs) pro Decbr. 1878

bis incl. Juni 1879 725 _
Samma 49429.

Berechnet man auf diese Weise die Zahlen der beiden Ge-

schlechter getrennt, so ergeben sich für den 1. Juli 1879

25000 Personen männlichen Geschlechtes
•244-^9 „ weiblichen „

Summa 49429.

Die Spitalbevölhemng bezifferte sich am 1. Jnli 1879 auf:

Männer "Weiber Zusammen

Juliusspitälische Pfründner 107 132 = 320

Auswärtige Kranke im Juliusspital 78 64 = 142

Pfleglinge der Entbindungsanstalt — 16 =_ 16

185 ~ 212' "
397.

Nach Ali/ug dieser Zalilen von denen der (xcsiunmtljevöl-

keruiig berechnet sich demnach die autochthone Bevölkerung für

den 1. Juli 1879 auf:

24815 Personen männlichen Geschlechtes

24217 _„ weibUchen „

Summa 49032 Personen.

Der Bestand der einzelnen Altersklassen nach derselben

Methode, wie für die Gesammtbevidkerunp^ aii<j;t'geben , für den

l.Jnli 1879 berechnet, ist ans der natdifolgendcn kleinen Tabelle

zu ersehen, wobei die kleine I)itferenz, welche sieh gegen die

directe Berechnung der Bevölkerung im Ganzen lierausstellt,

füglich vernaclilh'ssigt werden darf, da dieselbe bei Berechnung
der Procentverhüituisse ohne Bedeutung ist.

Altersklassen Männlich WeiMicb Znsammen

1. Lebensjahr <;1I 540 1157

2. „ 477 482 959

3.- 6. • , 1297 1242 2539

6.-10. „ 1967 1992 3969

11.—15. „ 1924 1616 3540

16.—20. „ 2740 2115 4855

21.—25. „ 4992 2632 7624
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12 HOFHANN: Uedicinisclie Statistik der Stadt Wttnbnrs (144)

Ä vi, < |1 r
997A

n 3165 4179 7344

41.__50. n 2636 2897 5533

51.— »)0.
Ii

1625 2264 3889

61.-70. r 963 1391 2354

71.-80.
it

825 660 985

81.—100. n 60 96 166

Summa 25059 24386 49445.

Wie weit die vorstellende Berechnung mit der Wirkliclikeit

übereinstimmt, wird die in diesem Jahre noch bevorstehende

Volkszählung ergeben.

Da die relativen Zahlen der in den einzelnen Alter.sklas.sen

einer Bevölkerung enthaltenen Per.sonen für die Statistik von

grosser Wichtigkeit sind, erscheint <'s von Intei csse. diese Zahlen

der Würzhnrgt'r Bevülkerung mit den hctrcffciKlfH durrlischnitt-

lielien Zahlen der hayerischen Stä'dtt'hcNÜlkernng überhaupt,

welche sich aus Dr. ^>f(/*s Statistik (Aerztl. Iut.-Blatt 1860

Kr. 38. S. 418) ahleiten lassen, zu vergleichen.

Demnach treffen von je 100 Lebenden der Bevölkerung:

anf die Altersgrappen

vom 1.— 5. Jahre

in Wfirabnrg

9,15

iu (leu 1)ay»-r. Städten
überhauitt

9,81

„ 6.-10. 7,62 8,70

„ 11.-15. *% 6,94 8,31

„ 16.—20. n 9.80 9,79

„ 21.-30.
i>

24.48 22.67

„ 31.—40. n 15.20 13.97

„ 41.-50.
t>

11.53 1U,61

„ 51.—60. n 7.94 7.94

„ 61.-70. 4.86 5.32

« 71.-80. » 2.12 2.20

81.—100. 0,30 0,36

In Würzburg haben daher die 3 ersten Altersklassen und

die Altersklassen vom 60.—70. Jahre einen geringeren, die Alters-

klassen vom 20.—50. Lebensjahre dagegen einen grösseren Be-

stand als im Mittel in anderen bayerischen Städten. (Volkszahl-

ung V. J. 1876.)

'
I Nach der iuzwisclioa erfolgten provisorisclu-n ZiHummenstelInng der

Zählung vom 1. Deccmbor 1880 erjr<Mt.Ti .si< h . 2-4915 maanliche, 26102 weibliche,

zasammoa 51017 Tersouea {incl, Militär).
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für dM Jahr 1879. 13

m. Bewegung der Bevölkerung.

(•. Canc auf Tai. IX.)

I>i»' Zahl (lor ElH'S('lili"ssinin:;on liat auch im Jahre 1879

wieder abgt'iKMinnfii und zwar von 407 des Vorjahres auf 378

oder von O.s auf 0.75 "/o der Bevidkenmj;. In 238 Fällen waren

die Hrautpaare katholischer, in 37 protestantischer, in 17 israe-

litischer und in 80 gemischter Keligion. Von Wittwern haben

«ich 57, von Wittwen 28 wieder verheirathet. Durch die Ge-

sammtzahl dieser Ehesrhliessnngen wurden 97 ansserehelich ge-

borene Kinder legitimirt.

B. C}«tartem»

1. Lebendgeborene.

Nach Ausweis der Tabelle I wurden im Ganzen 1609 Kinder
lebend geboren, von welchen 1374 der Stadtbevölkerung ange-

hören, während 235 in der Entbindungsanstalt zur Welt kamen.

Es treffen demnach in der
Gosamnit- Stadt-

bevülkorung bevülk».'riin^

1878 1878 1H79

Auf 1000 Einw<»hner 32,7 32,5 27,8 28,0

- 1 getrautes Paar 2.8 3.1 ehe!, (lehorne

Auf 100Lebendgeborene 25,4 25,6 13,5 14.") unelicl. (4ebor.

» j» j»
1,1 1.1 Zwillinge.

» » v 51,1 51.0 5(J,() 50.4 Ivnaht-n.

49 9 49.0 49,4 49.»; Miidchon.

Geburtäüberschuss 0,22 0,34 0,18 0.30 '»,0 Bevölk-

Die GeburtszifPer ist demnach im Jahre 1879 mit der des

Vorjahres fast gleich, während in den deutschen Städten im All-

gemeinen nach Ausweis der Veröffentlichungen des Kaiserlichen

Gesundheitsamtes (IV. Jahrgang 1880. Nr. 17 Beilage) wieder
ein iJückgang der Geburtszilfer und zwar von 39,1 auf 38,6

zu eonstatiren ist. Die Geburtszitf'er betrug nämlich in den

Städten:
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14 UOFMANK: Hedioiaiache Statistik der Stodt Würsburg (14$)

1BT7 1879

der niederrheinischen r^iederung 44,2 42.!^ 43.3
n "i*! ••1*1 m* /*% j
des sacbsiscli-markischen lietlandes 41.9

1 i k 1 k

4( ).\) .30.9

des mitteuieutscneii wt^oirguancLes oo,n

iXcä 1> UI vloCoKUo tr* II 1<1 IIvLcd

des Oder- und Warthegebietes 38,8 38,0 37,7

des süddeutschen Hochlandes 40,1 38,9 37,4

des Ostseeküstenlandes 36,2 35,8- 36,5

der oberrheinisclien Niederung 35,7 34,8 33.9

der deutschen Städte zusammen 40,2 39,1 38,6

Nur in df^n Städten der niederrheinisclion Niederung und

<le.«i Ost.seekü.steulandHs hat eine massige Zunaliiiu' der Gel)nrts-

zitfer stattget'nndHii . wälirend in allen andern (rcbieten dif\-ielbe

abgenommen hat. Die Schwankung der GebuitsziltVr in den

genannten Gebieten war eine sehr bedeutende; das Maximum
fiel auf Bo( hum mit 60,1, das Minimum wie im Vorjahre auf

Keisse mit 25,6.

Wie in den Vorjahren stin:mt die Geburtsziffer Würzburg'»

am meisten mit der der Städte der oberrheinisrdien Niederung

überein. Frankfurt a./M. mit 33,7, Wiesbaden mit 31,0, Frei-

burg L B. mit 33,3, Hanau mit 31,2 kommen ihr am nächsten.

Ein Vergleich mit den bayerischen Städten nach der inter

«ssanten Statistik von Dr. JD. Graf (s. ärztl. Intelligenzblatt 1880

Nro. 38. S. 416) eigibt, dass die durchschnittliche Geburten-

ziffer in den dort aufgeführten 24 Städten 37«!*) gegen das Vor-

jahr 31,8 ziemlich gleich geblieben ist» Nach der G^rosse der

Geburtsziffer ordnen sich die Städte der einzelnen Kreise fol-

gendennassen:

1. Oberbayern 41,9 1878: 43,1

2. Schwaben und Neuburg 39.6 „ 38,2

3. Mittelfranken „ 38,2

4. Ob.'rtVanken 37.1 „ 37.3

5. Unterfranken 35.9 35,1

(3. Oberpfalz 35,2 „ 36.5

7. Pfalz 34.5 „ 35,8

7. Niederbayern 33.9 „ 32,5

Alle Kreise zusammen 37,1 37,3

*) Die Verhältniaszablen siud in der Graf'tchtu Statistik a«f die B«v5l-

kerungsziffern vom 1. Dezember 1876 berechnet.
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Die grösste G^burtsziffer hatte diesmal Eaiseralaiiteni mit

46,1, die kleinste Germerslieim mit 23,9. (39,3% Militär). Die

kleine G-ebnrtsziffer der Stadt Würzbnrg springt also auch bei

diesem Vergleich sofort in die Angen.

Die eheliche Fruchtbarkeit erscheint, auf die Zahl der Ehe-

schliessungen berechnet, gegen das Vorjalir etwas vermehrt; be-

trachtet man sie aber mit Bezugnahme auf die Zahl der gebär-

tTiliii^en Frau»'n der Bevölkerung im Alter von 15—45 Jaliren.

welche sicli für den 1, Juli 1^79 auf 12741 berechnet, so sind

di<* Verhältnisse die gleichen, wie im Vorjahre; der Fruclitbar-

keitsroJ'fticient beträgt 12.1')^',, und mit Kinrechnuiig der Todt-

geburten 13,1
'^•'n der gebiirfäliigen Frauen. Nac hdem die Volks-

zählung von 1875 (^Heft 42 der Beiträge zur bayerischen StJitistik

S. 72) nunmehr gänzlich bearbeitet ist, lässt sich auch die Zahl

der gebärtahigen ledigen und verheiratheten Personen für 1879

berechnen , um die Zahl der ehelichen nnd nneheiichen Geburten

damit in Verbindung setzen zn können.

Zahl der Frauen
1- i- T u n 1 * io-.i Auf 1000 treffen

von lo— 4.1 .Fahren Gebarten I81O r- 1 * »
•

i

ledig verheiratliet. ehelich unehelich. ledigen verbeiratlietcn.

7203 5108 11% 413 57,3 234,1 ohne
l
Todt-

1243 431 59,8 243,3 mit ) geb.

Die Häufigkeit der unehelichen Geburten und die geringe

Fruchtbarkeit der Ehen in der Stadt gegenübei- den Verhält-

nissen, wie sie der ganze Kr<n.s oder das ganze Land darbieten,

gehen deutlich aus diesen Zahlen hervor; denn nach Mayr (Ge-

setsmässigkeit im Gkselischaftsleben S. 244) trafen z. B. 1872

auf 1000 Ehefrauen von 15—45 Jahren in ünterfranken 344,8

nnd im ganzen Königreich 368,1 Geburten, auf 1000 ledige Weibs-

personen von demselben Alter in Unterfranken 29,8 im König-

reich 45,5 Geburten. Mit anderen städtischen Verhfiltnissen be-

steht schon bessere üebereinstimmung. So treffen z«B. in Berlin

nach Peiersen (Correspondenzblatt des niederrheinischen Vereins

für öffentliche Gesundheitspflege Band VIII, S. 121) auf 1000

Ehefrauen von 16—50 Jahren 256—258 Geburten und auf 1000

ledige Frauenspersonen desselben Alters 35—41 Geburten.

Das Verhä]tniss der unelielichcii (rcburten hat im Ganzen
nur um einen geringen Bruchtbeil , wenn man aber die Ent-

bindungsanstalt ausschliesst, um I^/q zugenommen.
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Die Zahl der Zwillingsgebnrteii (KD i.st dk' gewljlinlicli vor-

kommende. Der Ueberschuss an Knabengel)urten ist wie gewöhn-

lich nur ein geringer; der Geburtsüberschnss. an sich auch recht

gering, ist gegen das Vorjahr ziemlich bedeutend gestiegen.

Was die zeitliche Vertheihing der Geburten betrifft

(s. Tab. I), so fiel die grösste Zahl wieder auf das Frühjahr und

speciell den Monat März, die geringste auf den Februar; auch

Juni und Dezember hatten, wie im Vorjahre, sehr niedere Gte-

bnrtsziffern (s. Cnrve Taf. IX.). Die Ertliche Vertheilnng der

Geburten ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Distri kte

Ik'rt'chn.

Einwoh-
nerzahl *)

1879

Geborten

ehelich nneheU Smuma

Geborten
anf

1000 Bew.

Unehel.

Gebarten
auf

100 Geb.

L Obere Abtheilnng 6308 IBl 18 169 36,7 10,6

Untere „ 3373 102 1*2 114 33,7 10,5

Rennwegglacis 477 21 2 23 4S.2 87
Grombühl 11)37 05 12 77 47.0 15,5

Pleiclier Glacis 472 18 2 20 42,3 lU.O

Lelinleito. Faulen-

berg, Xeuiiiiilile, nicht

Versbacherst rasse h>kaiiut 13 4 17 23.5

•Summe 122ti7 370 ÖO 42U 39,6" 15,7

n. Obere Abtheilnng 4094 88 6 94

üntere . 6690 136 19 156

Summa

m. Ob. iv Abtheilung

Untere

•Summe

IV. Obere Abtheilnng

Untere „

Sanderaa

Sanderglacis

Philosophenweg,

ArtUlerie-Kaseme

Josephshof

10784 224 25

22! H)

413«)

0430

2430

4224

2529

980

nicht

beknnnt

43 3

95 28

138 31

52 5

III 26

87 17

14 2

15

297

1

51

249

4<)

123

169

57

137

104

16

16

330

22,9

_23J^

23,0

20.0

29.7^

24,8^

23,4

82,4

41.1

16,3

6.8

12,2

0.5

14,6

8,7

18,9

16,8

12,5

— 6,2

Summe 10163

*) Hit Antnnlinie von Militär and ^pitalbevülkernug.

28,3 12,5
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Distrikte

Hticchn.

Kiuwub-
nerzahl
1879

Oebartea Gebarten
.lUf

rn.-bi'l.

GtiburUn
anf

ehelich unehel.' Summa ß«*^«! lOOGeb.

V. Obere Abtheilung 1689

Untere , 3411

Zellerland.stmsse <)44

Kü!ili;i< list:;rund 392

Esclswf;^, Talavera,

neueWelt, Festung, ßj^jj^

Schützenbof bekannt

40 9 49 29,0 18,3

82 27 109 31,9 24,7

15 1 1() 24,8 6,2

9 5 14 35,7 35,7

17 18 — B,5

»nmme 6136 163 43 206 30,3 18,1

Die Vorliältnisse sind nach dieser Tabelle genau dit^selben,

wie im Vuijahrc; die grüsste Geburtszilfer iuit der 1. Distrikt,

und zwar besondors in seinen äusseren Tlieilen: dann folgen

der V.. IV.. TU. und zuletzt der II. Distrikt. Die Geburtszitlern

der r5 letzten Distrikte bewegen sich mit Ausnahme der Sanderau

alle unter dem Mittel.

Die Vertheilung der uneludichen (Teburten ist etwas ver-

schieden von der des vorigen Jahres; die meisten kamen im 1. und
V.Distrikt vor, besonders den äusseren Theilen des letzteren, wo
im Kühbachsgrund das Maximum der uneheliehen Geburten mit

35,7 o/q der dortGeborenen erreieht wurde; im III., IV. u. II. Di-

strikt ist die Zahl der unelielichen Geburten der Reihenfolge

nach abnehmend mit dem Minimum von 6,2% am Philosophenweg.

Von den 1429 im Stadtbesirk (incL Todtgebnrten) geborenen

Kindern kamen 1371 oder 96,01 o/o in Hinterhanptslage, 8 oder

0,66o/o in Gesichts-, Stirn- oder Scheitellage, 17 oder 1,18 o/q in

Fasslage, 20 oder 1/36% üi Steisslage und 13, oder 0,90% in

Querlage zor G-ebnrt, welche Yerhältnisszahlen sich von Jahr
zu Jahr merkwürdig gleich bleiben.

Künstliche Entbindungen kamen 68 mal vor, (4,0^ o)

und zwar 31 Zangenentbindungen, 13 Wendungen, 1 Perforation,

und 13 Extractionen ; rechnet man dazu noch die 13 Naehgeburts-

operationen, so eigeben sieh 4,9 künstliche Entbindungen gegen

3,8 des Vorjahres, also eine ziemlich bedeutende Zunahme I Von
den künstlich entbundenen Müttern starb 1 nach Extraction; von
den künstlich entwickelten Kindern waren 14 oder 24 1% todt-

geboren (2 Zange, (> Wendung. 3 P^xtraetion. 1 Perforation, 2 pla-

centa praevia). Von den 55 Todtgeburten des Stadtbezirkes sind

also 14 oder 25.4 7o nach künstlichen Entbindungen erfolgt
Verb. d. pby».-med. Oe«. 2i. F. Bd. XVI. (Hj 2
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Die Constanz der Hänfigkeit dfr künstlichfii Entbindungen

zeigt schliesslich die nachfolgende Zusammenstellung:

Es worden entbunden
1870 1877 1878 187U

mit der Zange 1.9 1.9 1,9 2,1 7o der Gebärenden

durch Wentlung 1,0 0,9 0,8 0,9 o/„
n n

j, Extraction 0,4 0,9 0 0 » n

y, Perforation 0,07 . 0,07 o/o n n

2. Todt«ebiirteB«

Die ZaU der Todtgebiirten betrug 65, von welchen 10 auf

die Entbindungsansttit treffen. Im Vergleich mit den Vorjahren

ergeben sich folgende Verhaltnisse:

1871/76 1876 1877 1878 1879

GeeammtbevÖlkernng 4,6 5,5 3,7 4,4 3,8
o/o aller Gkbiirten.

Mit Ansschlnss der

Entbindungsanstalt 4,3 4,6 2,9 4,0 3,8 „ „

Gegen das Vorjahr fand also eine massige Abminderun^

der Todtgeburten statt. In der Entbindungsanstalt kamen auf

100 Geburten 4 Todtgeburten ; auf 100 elieliche Geburten in der

Stadt 3,7 auf lOiJ uneheliche 4,3 Todtgeburten. Von 100 Knaben

waren 3,6, von 100 Mädchen 4,1 todtgeboren.

Als Ursachen der Todtgeburten lassen sich aus denHebammen-

tabellen entnehmen:

Faultodt 23 41,8 o/o aller Todtgeburten.

Erühgebnrten 8 5,40/0 n n

Querlage 6 ^ 46,1% Querlagen.

Fusslage 1

Steisslage 6 = 25,00/0 9 Steisslagen.

Zangenentbindong 2 = „ Zangenentbindungen.

Perforation 1

Plaeenta praevia 2

Vorfall der Nabelschnur 2

Ohne nähere Angabe 10

55

Naliezu die Hälfte der Todtgeburten (47.2) nmchen demnach

faultodte und frühg»*l)uien»' Früchte aus, von welchen man nach

Hickn (Acrztl. Int.-Blatt 1S79, Nro. 28. S. 307) etwa O^'o also

etwa 2 als durch niütt«'rliche Syphilis bedingt betrachten dart

Durch Störungen in der Circulation der Plaeenta und Nabel-
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sdinur bei Fuss- utkI Steisslagen. placenta })i-aHvia, und Vorfall der

Nabelsolinur sind 18.1 Vo • <l»n"' b fehlerhafte Lage 10,9'' q und
durch schwere künstliche Entbindungen 5,4 •'/q der Todtgeburten

veranlasst worden.

Zum Vergleich der Häutigkeit der Todtgeburten in unserer

Stadt mit anderen Städten findet sich in den Veröffentlichungen

des Kaiserlichen Gesundheitsamtes für 1879 leider nur spärliches

Material; nur 11 Städte, welche eine besondere statistische Jah-

resübersicht eingesendet haben, geben auch die Häufigkeit der

Todtgeburten an ; diese schwankt zwischen 6,44% aller G-ebnrten

als Maximum nnd 2,6(1 als Minimum nnd beträgt im Mittel 4,4%
(im Vorjahre 4,13).

In den 24 grösseren bayerischen StSdten >) betrag die doroh-

schnittliehe Zahl der Tod^burten ziemlich ttbereinstimmend

mit unseren Ziffern 8,6 nnd schwankte zwischen 7,1 (Kaisers*

lantem) nnd 1,3% aller Geburten (Straubing). Nach Kreisen

geordnet treffen auf die Städte

:

1. der Rheinpfalz 4,6% aller Geburten. 1878; 4,5

2. von Unterfranken 4,1 n jt 9 4,3

3. „ Oberf'ranken 3,9 » » n 4,1

4. „ Mittelfranken 3,8 „ „ ,,4,1
5. „ Niederbayem 3,2 j, „ „ 3,2

6. der Oberpfalz
, 2,9 » ^ „ 3,3

7. von Schwaben 2,8 » » » 2,9

8. „ Oberbayern 2,5 9 ^ n 2,1

Die Häufigkeit der Todtgeburten in Würzburg ist demnach
im Jahre 1879 eine ziemlich dem gewöhnlichen Mittel ent-

sprechende gewesen.

^) Anmerkung. Todtgeborton in den bu\Ti»<c-hen Studien, in% der Qebnrten.

. ... 7,1 13. Lamlshut . . 3,8

. ... 6,1 . . 3,1

4. Bamberg . . . . .> . . . 5,2 . . 8.»

5> PtaiM ...... ... 6t0 . . 2,8

. ... 4,8

Nürnberg .... 1 • . . 4,8

. . . . 3,9 21. Arnberg . . 2,3

11. Bayreuth .... • . « • 3,7

(11*) 2*
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(ohne Todtgeburten.)

1. Sterblichkeit im AUgemeineo.

Im Jalire 1879 starben in Wurzbnrg 1439 Personen, Ton

welchen 212 oder 14,7% Ortsfremde waren. Im Vergleiche mit

den Vorjahren cig« ben sich demnach folgende Sterbeziffern:

Ulijlb lÖTÜ 1877 1878 l87l)

a) für dii- (T»'sammt-

])evölkerung — 30,5 29,7 30,5 29,1% der Kinwolmer.

b) für die Stadtbe-

völkerung 274 ^0,4 25,5 26,5 25,2.

Die Sterblichkeit hat also erheblich abgenommen nnd seit

dem Jahre 1871 den niedersten Stand erreicht.

Wie sie sicli im Vergleicli mit der Sterblichkeit in den

deutschen Städten überhaupt verluilt, zeigt die nachstehende den

Veröffentlichungen des Kaiserlichen Gesundheitsamtes pro 1879

entnommene TJebersicht:

1879 1878 1877

Sterbeslffor der Stidte dps süddeutschen Hochlandes . . . Ö0,2 2l».s nn,4

9 n n dca Oder- und Warthep-hietf s . . 28,9 29,13 29.5

n 9 n des sächsisch-märkischen Tieliaudes 26.9 28.3 28.7

n 1» n dc8 Oütseeküsteulaudes .... 26,1 27,6 26,6

n » » der niederrhefnischen Niedemng . 2ft,l 26,8 26,

» des mitteldeutschen Gebirgslandes . 26.9 26,6 27,2

H n des KordseekQsteiilandes .... 26,0 24,7 24,5

II n n der oberrheinischen Niederung . . 24,8 24,2 HS

Allgemeine SterbesUTcr 26,6 27,0 27,0

Im AUtjjt'nieiiit'n ist also anrli in den deutsch.Mi St ädte

die Stcrblichkeit in dit'st'in laluc ^crinf^cr gowosen als im Vor

jähre. IMc grös.ste Sterbrzitit'r hatte (tlanchau mit .37.1 <'/o,)' <he

geringste wiederum Weimar mit lt>,(i",o; SterbezilVern unter 20

hatten ausserdem noch: Kobnrg IS.O, Schwerin in Meoklenboig

19A Thorn 19,6 und Landsberg a. W. 19^9.

Die grösseren Städte mit einer Einwohnerzahl von 40000

und darfiber hatten eine durchschnittliche Sterbeziffer tob 25,9,

also wie im Vorjahre (25,7j im Allgemeinen eine ziemMoh mfissige

Sterblichkeit Die 24 bayerischen Städte der Grafsehen Sta-
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tistik (Aerztl. Int. -Blatt 1S80. Xro. 38) hatten eine mittlere

Sterlilirlikeit von 31,4"'q, der Kinwohner ( n a e Ii der Volks-
zählung vom 1. December 1875; gegen 30,5 im Vorjahre.

Nach Kreisen geordnet war die Reihenfolge der Städte

folgende:
1879 187 «

1) Städte der Kheinpfalz . . ; . 28.3 23,4

2) 9 von Oberfranken . . . 26,5 27,4

3) P von Unterfranken . . . 29,1 28,6

4) n der Oberpfalz ... 30,6 32,2

5) n von Mittelfranken ... 32,2 28,5

6) n von Niederbayem ... 34,2 31,1

7) n von Oberbayern . . 36,5 34,8

8) n von Schwaben . . . . 38,9 38,4

Die
,

a;rösste Sterbeziit'er liatte Kempten mit 41,0,

ringste wie im Vorjahre Germersheim mit 19 3*^oo- N'^' h diesen

Vergleichnngen bewegte .sieh die Sterblichkeit in Würzburg im
Jahre 1879 in mittleren Grenzen.

2. Sterblichkeit nach Altersklassen.

a) Sterblichkeit im 1. Lebensjahre. Kinder-
sterblichkeit.

Im Jahre 1879 wurden 1609 Kinder lebend geboren und sind

332 im ersten Lebensjahre gestorben, was einer Kindersterblich-

keit von 20,6% der Lebendgeborenen entspricht; diese Ziffer ist

eine der niedrigsten seit den Fünfziger Jahren und bisher nur

von der des Jahres 1877 (20,1) um ein Geringes fibertroffen.

Da jedoch bei dieser Bereeliniingsweise die Geburten der

Entbindung.sanstalt mit inbegriffen sind, und viele von den dort

geborenen Kindern mit ihren Müttern sogleich wieder die Stadt

verlassen, so kann das Resultat der Rechnung leicht zu günstig

ausfallen, und es ist daher nothwendig, auch noch durch andere

Berechnnngsweisen zu prüfen, ob in der That diese erhebliche

Abnahme der Kindersterblichkeit stattgefunden hat.
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23 HOFHAKN: Medicinische Statistik der Stadt Wllnbiirg (164)

Die folgende Zusammenstellung wird darüber sofort Auf-

Bohluss geben.

Ein- Kinder

i tu

1. Leb«iui.

SterbeAUe*)
Es kommen

Sterbtalle im 1. Lebensjahr

wohner
Oberhaupt

•

im 1. Jahr
auf 100

Lebende

auf \(m<0

Einwohner

1871 40005 685 1771 40H 100,7 588 22,7

1872 41247 748 13(»1 2'.)7 72.0 307 21,8

1873 42489 811 1326 323 76,0 398 24,3

1874 43731 874 1370 344 78.6 393 25,1

1876 44976 986 1626 262 80,4 886 28,7

1876 46217 999 1506 381 82,4 376 26.8

1877 47459 1061 1412 358 75,4 328 25.3

1878 48isn 1095 1473 365 75,7 327 24.7

1879 49429 1157 1439 332 67.1 1 286 23,7

Bpi jedpr mögliclicii Bertchininp^sweise ergil)t sich hienach

dassell)»! Ke.sultat , (la.s.s die Kiudersterlilichkeit de.s Jahres 1879

seit langer Zeit die geringste gewesen ist, ferner dass .^eit 1Ö76

die Sterblichkeit dieser Altersklasse continuirlich abnimmt.

Yergleielien wir unsere Eöndersterblicbkeitssiffer mit der

durcbschnittlichen für die deutschen Städte im Jahre 1879,») welche

25,4% der Lebendgeborenen (gegen 26,5 des Vorjahres) beträgt,

und mit dem Durchschnitte tür die bayeri.schen Städte (nach Grafs
Statistik), welcher im Mittel 28,6% der Lebendgeborenen aus-

macht, .so ergibt .*iirli darau.< die sehr geringe Kindersterblichkeit

des Jahres 1879 von Meuem.

*) Bei den Sterbeffillen ain«! die Ortsfremden nicht anügeschlossen.

1) hW Kinder^tti rlilii hkt it in den 45 j^rüssereu deatüchen St&dteu (aber

4UO0O Einwohner) war iiu Jahre 1m78 folgende :

1. Barmen 14,6

2. Kiel 14.7

3. Dortmund 15.4

4. Elberlc'id 15,7

5. Kassel 15.8

6. Lflbeok 16,8

7. Daiaborg 17.6

8. Darm Stadt 18,1

9. Frankfurt a/M. 18.5

I 10. Krefeld 20.2

11. Hambnr? 20,6

12. W u r z 1) u r p (mit

£ntbiuduugauu:it.J 20,6

13. Halle 20.7

14. Altona 20,8

16. Hannover 21,1

j

16. Bremen 21.2

17. Däsueldorf 21,8

18. Wiesbaden 21.0

19. Main?, 23,0

20. Braiinscbweig 23.1

21. Magdeburg 23,4

22. Aachen 23,7

28. Dresden 23.8

24. Potsdam 23.8

W ii r z b n r g (ohne

Entbindnngsanst.) 23,8
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Mit Untersclieidung des Geschlechtes, sowie der elieliehen

oder iHieheliohen Abkunft starben von lüO Lebendgeborenen (Ent-

bindungsanstalt ausgeschlossen)

männlich. Weiblich. Blielich. Unehelich.

1871/75 27,3 23,9 22,6 34,8

1876 27,2 24,6 21,3 56,1

1877 27,2 24.0 19,4 61,0

1878 29.5 24,3 22,5 55,2

1879 26,9 21,2 19,1 53,5

Die Abnahme der Eindersterbliolikeit macht sich auch hier

tberali geltend.

Zur richtigen Beurtheilung der Sterbliclikeit der unehelichen

Kinder ist es auch nocli von Wichtigkeit, die constitutionellen

Verhältnisse derselben etwas näher zu betrachten; hierüber gibt

2d. Köln 24,3 32. Frankfurt a/0. 27,0 39. Breslau 29,9

8<L Essen 25,1 33. Metz 27,3 40. Gürlitz 31,3

27. Danzig 25.9 34. Stuttgart 27,6 41. Strassbnrg 84,6

28. Kflmberg 28,1 86. Posen 27,6 42. Chemnitz 84^7

29. Stettin 28,4 36. Leipzig 27,6 43. Königsberg 84.7

30. Erftirt 26.6 37. Berlin 28,6 44. Hänchen 38,3

31. Mannheim 26.8 38. Karlsruhe 28,9 45. Augsburg 43.6

Nach geographiaohen Gebieten ordnen ich die Städte wie folgt:

1879. 1878. 1877

1. Nied. rrb''itii>*<li(' Niedemng 20,4 20,7 i;».3

2. Nord;»eekiistciilaud 20,6 21,9 21.0

3. Oberrheiuiächc Niederung 24,4 24,3 23.7

4. Mitteldentechet Gebirgsland 26,7 26,6 25.8

6. Oatseekflstenland 25.8 28.4 26,5

6. Slehaiach-MSriciMliee Tiefland 27,6 28.7 28.7

7. Oder- nnd AVarthegebiet 28,7 29,4 29,2

8. Süddeutsches Hochland 33.8 33.0 32.8

26,4 26,5 25,5

In den grössor>-u Städten der 8 bayerischen Kreise var die Kindersterblich-

keit nach fxraf (Aerztl. lutelligenzblatt etc.) folgende:

3. Unterlraakeu 19,5 22,1
2. Oberfranhen 19,8 19,7

1. Rh.'iii|.tVil/. 20,7 19,6

4. Mitteltranken 26,7 23,8

5. Oberpfalz 28,4 28,9

fi. Niederbayem 34.6 36,4
8. Schwab.Mi 38,3 40,6
7. Oberbayeru . 41,1 40,1

Mittel 28,6 88,8

Maximum in Ingolstadt mit 44,0, Minimum in Zweibrfloken mit 18^7 */§.
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IiOFMANN: Medicinische Statistik der Stadt Würzbarg (lß6)

schon (las Gewiclit bei der Gebiu-t einigen Anfseliluss; 45 in der

hie.sigt^'n Kiitbinduiigsanstalt geborene und in der Stadt in Pflege

gekoimiiene uneheliclie Kinder hatten z. B. ein Durchschnittsgewicht

von 3U88 grm, im Minimum 2380 und im Maximum 4150: ei 71 Ge-

wicht von 2301—296Ugrm fschwache Kinder nach liittcr) hatten

20; ein solches von 2%1 - 3390 (mittelstarke) 12; und von 3391 —
4070 (starke) 13 dieser Pflegekinder. Beinahe die Hälfte derselben

sind also von Greburt aus schon Scbwächlinge

!

Bei meinen sehr häufigen (113) Besuchen der Pflegekinder

fand ich ab häufigste eonstitutionelle Erkrankung derselben die

Rachitis (16), meist als Schädelrachitb (Graniotabes) auftretend,

femer Anämie und Atrophie (13) und cluronische Hautausschläge

uMBt papulöser Natur (15); sodass von 113 näher untersuchten

unehelichen Kindern 43 oder 38% als mit constitutionellen Krank-

heiten bezw. Krankheitsanlageu behaftet befunden wurden.

Die Vertheilung der Kinth rsterblichkeit auf die einzelnen

Monatsgruppen des 1. Lebensjahres ist folgende:

a) Absolute Zählen der Sterbfälle.

Hännl. Weibl. Ehelich Uuehel. Zusiimn:

1. Monat 65 38 74 29 1U3

45 52 59 38 97

4. -(5. „ 36 27 42 21 63

7.-12. , 41 28 50 19 69

1. Lebensjahre 1^!7 145 225 107 332

Lebendgebome 693 6ÖI 1174 200 1374

b) In 7o L^endgeborenen

1. Monat 9.J) 5,5 6,3 14,5 7.4

2.-3. , 7.6 5,0 19.0 7,0

4.-a , 5,1 3,9 3,5 10,5 4,6

7.-12. „ 5.9 4,1 4.2 9,5 5.0

1. Lebensjahr 26.9 21,2 19,1 00,0 241

ungsansi)

Die grSsste Sterblichkeit trifft demnach wie gewöhnlich aaf

den 1. Lebensmonat; aber auch in den zwei nächstfolgenden Mo-

naten ist sie nicht viel geringer; erst im 3. Quartal des ersten

Lebensjahres fällt sie bedeutend ab, um im 4. wieder — aber-

nur unbedeutend — zu steigen. Bei den unehelichen Kindern

ist das Verhältniss etwas anders ; hier ist die Sterblichkeit am
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grÖssteii im 2. nnd 3. Monat iiiid fallt von da an bis zum Knde
des ersten Lebensjahres contimiirlicli. (legen das Vorjahr \\ar

ditj »Sterblichkeit im 1. Monat viel f^eringer, namentlieli bei den

unehelichen Kindt'rii. wo sie l^^JS 20,5
"^/o

der uncilielielien Ge-

burten betraf. Die gerini^c Dilierenz zwischen der Sterblichkeit

im ersten nnd der im zweiten und dritten Lebensmonat, welche

nur < >.4'Vo l)eträgt, seheint ein sehr bemerken.swerthes Zeichen ge-

ringer Kindersterblichkeit zu sein und mit der Grösse der letz-

teren zu wachseli. 1878 betruc: sie bei einer Sterblichkeit von

2^^,9% der Lebendgeborenen 2,1, und im Königreich Bayern im
Allgemeinen bei einer Kindersterblichkeit von 33—34% gegen IO^'q,

(cfr. Majer Generalbericht X S. 12).

Die Sterblichkeit der Knaben war im Jahre 1879 bedeutend

gi'össer als die der Mädchen nnd zwar sowohl im (ranzen, als

auch in den einzelnen Monatsgruppen mit Ausnahme des 2. und
3. Monates, wo die Sterblichkeit der Mädchen üi)erwog.

Was die Sterblichkeitsverhältnisse der unehelichen Kinder
speciell betrifi't, so tretfen auf 100 in jeder Monatsgmppe des

ersten Lebensjahres überhaupt gestorbene Kinder:

1871/75 1876 1877 1878 1879

im 1. Monat 42,1 27,0 41.1 40,1 28,1 uneheliche

2.-3. 39,0 34,2 41,2 27,1 39,1

4.-0. „ 30,2 27.0 2(>,() 21,7 33,3

7. 12. „ 18,9 13,0 22.0 15.3 27,5

1. Lebunsjahr 33.7 25,8 34.9 27,8 32,2

Unehel. Geburten 10,0 13,3 14,4 13,5 14,5 % tlt'i* rieburteu

überhaupt.

Auch in dieser Zusammenstellang zeigt sich, dass die Sterb-

lichkeit der unehelichen Kinder meist im 2. und 3. Monat am
grossten ist, und von da wie gewöhnlich bis zum Ende des

1. Lebensjahres abnimmt.

ITebrigens ist auch aus der vorstehenden Tabelle zu ent-

nehmen dass durchaus nicht immer die grösste Sterblichkeit

der unelielichen Kinder auf den 2. und 3. Monat fällt, sondern

auch nicht selten auf den 1. Lebensmonat.

Die Krankheiten, welche die Sterblichkeit des ersten Lebens-

Jahres hauptsächlich verursachen, finden sich in der nachfolgenden

Tabelle zusammengestellt:
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KraukUeiten.

1

Mäuulich Weiblich Ehelich

f

Unehelich Zasammen

A. Lebensschwäcli6 . .

Abzehrung , . . ,

44

26

39

6,3

3,7

5.6

31

16

HO

°/o

4.5

•_'.3

4.4

55

22

40

%
4,6

1.8

3.4

20

20

29

10,0

10,0

14.5

75

69

»0 )

5.4

3.0

5.0

Summe vuu A. 109 15,6 11 11,2" 117 9,8" 69 34,5 186 13,4

B. Akute KimnUieitoii der

Beepiratiensorguie 24 3,4 12 1,7 25 2,2 11 5.6

1

36
'

2.6

14 2,0 13 1,9 21 1,7 6 3,0 27 1,9

AllUclLUlUSL liCl Jj UliKU KI

and des Gehirnes . .

Keuchhusten .

Syphilis ....
UebrigeKrtnkheiten

8

5

19

1,1

0.7

12,7 1

11

8

19

1,6

1,1

0,7

2.7

14

11

ao

1,1

0,9

0.5

2,S 1

5

2

6

8

5,5

1.0

3,0

4.0 1

19

13

13

88

1,3

0.9

0,9

2.7

Summe
|

187
!

26.9 1

1

1

145 21,2

j

825
1

1

19,1 jl07 53,5

1

W 24.1

Die Todesfälle in Folge von Ernährangsstörangen, welche

übrigens gegen das Vorjahr (10.2'^
i,)

wesentlich abgenommen ha-

ben, machen trotzdem immer noidi Uber die Hätte aller Todes-

fälle im ersten Lebensjahr aus; die andere kleinere Hälfte ist

von den sub ß, C und D bezeichneten Krankheiten bewirkt wor-

den, soda.'^s nur 2.7 ''^ für alle übrigen Krankiieiten zu.sannnen

verbleiben. Mit Au.snahme der Tuberculose und de.s Keuchhustens

war die Sterblichkeit l)ei allen angeführten Krankiieiten beim

männlichen Cxeschlecht grosser als l)eim weiblichen; bei allen

Todesursachen zeigt sich auch wieder die grössere Sterblichkeit der

unehelichen Kinder, insbesondere aber bei den Ernährungsstörungen,

an welchen fast 4 mal mehr uneheliche als eheliche Kinder starben.

Gfegen das Vorjahr haben die TodeafSlle an Lebenschwäche,

Darmkatarrh, entsündlichen Krankheiten der Athmnngsorgane,

Keuchhusten abgenommen; die an Abzehrung, Tuberkulose und

Syphilis dagegen etwas zugenommen: die TodesfiUle an Fraisen

und den „übrigen Krankheiten'' sind an Häufigkeit gleichgeblieben.

lieber die Sterblichkeit der KindiT in Bezug auf die Er-

nähr u n gs w* e i s e gibt die nachfolgende Zusammenstellung Aut-

schluss. Von den 332 im 1. Leben.sjahr gestorbenen Kinder. v(in

welchen 45 als au Lebensschwäche und schon sehr bald nach der

*) Proeente der Lebemdgeborenen der gleielieB Oategorie.
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Geburt gestorben, hier nicht in Betracht kommen, so dass sich

die Zahl auf 287 reducirt, waren

von der Mutter gestillt 79 -= 27,57,

eine Zeit lang „ 14 = 4,8%
künstlich ernährt 194 = 67,5o/o^ iöö

Die grosse Sterblichkeit der kfinstlich genährten Kinder

geht schon dentlich aus diesen wenigen Zahlen [hervor; noch

hesser illnstrirt aber die Wirkung der verschiedenen Ernährungs-

weisen eine Betrachtung der Sterblichkeit in den verschiedenen

Zeitperioden des ersten Lebensjahres mit Bezng auf die Kahmngs*
weise, wie sie die untenstehende kleine Tabelle angibt:

£s starben nämlich:

im 1. KoMt 8. n. 8. Monat 4.—6. Mob. 7.—IS.Mon.
von den gestillten

Kindern 30= 37,9 o/« 25 31,6 8-10,1 16= 20,2

von den zeitw. ge-

stillten Kindern — — • a»2,14 6»42,8 5s»35,7

von den kfinstl. ge-

nährten Kindern 41=21,1 75»88,6 48 -»22,1 35=18,0

Bei den gestillten Kindern ist die Sterblichkeit demnach
am grössten im 1. Lebensmonat und betri£Et wohl meist nur von

Gebort ans zu schwächliche Kinder; im weiteren Verlauf des

ersten Lebensjahres sinkt die Sterblichkeit bedeutend, und hebt

sich erst in der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres wieder,

worin schon die schädlichen Einflfisse der äusseren Verhältnisse

(Witterung, Wohnung, Infectionskrankheiten) zu erkennen sind;

bei den nur zeitweise gestillten Kindern tritt im 4.— 6. Monat
d. h. um die Zeit, wo gewöhnlich mit dem Stillen aufgehört wird,

eine rapide Steigerung der Sterblichkeit ein, und für die gar

nicht gestillten Kinder ist der 2. und 3. Lebensiiiouat die gefähr-

lichste Zeit, während sie in der zweiten Hälfte des ersten Lebens-

jahres eine geringere Mortalität haben, als die gestillten, weil die

meisten Schwächlinge den Schädlichkeiten der künstlichen Nahrung
bereits früher unterlegen sind.

Bei den einzelnen Todesursachen war das Verhältniss der

Sterblichkeit in Bezug auf die Ernährungsweise folgendes

:
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Es starben au
GestiUta

Gestillte stillte

Lebensschwäclie 15 — 26

Atrophie 9 1 29

Darmkatarrn 11 5 62

Eclampsie 8 3 17

Akut. Erkr. d. Hesp iratioBSorg. 11 4 20

TubercTÜose 7 1 8

Kenchhusten 6 8

Syphilis 3 7

allen übrigen Krankheiten 10 17

79 14 m
Der uiif^iinstiucf^ Kiiifluss d^s Nielitstilleiis tritt <:;aiiz beson-

ders hervor b»M dfr Atropliie. dem Darmkatarrh und dtn* Kelamp^ia.

also den auf Krnähruii.jjj.s.störun^cn beruhenden Krankheiten, weit

weniger bei allen übrigen Erkrankungen.

Nach der Jahreszeit gestaltete sich die Kindersterblichkeit

bei den verschiedenen Ernähriuigsweisen wie folgt:

Es starben im
Gestmte Zeitweise Niohtge-

Gestillte 8tillt.'

December 5 2 1»;

Januar 5 12

Februar 12 12

Winter: 22 2 ' 40

Miirz 8 19

April 6 1 15

Mai 9 2 19

Frühling: 23 3 63

Juni 3 2 10

Juli 1 10

August 13 2 30

Sommer: 17 4 5S

September 9 2 '20

October 3 2 14

November 5 1 9

Herbst

:

17 5 43

Summa 79 14 194
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Bei den gestillten Kindern lierrsrlite deninacli die p;rösste

Sterblichkeit im Frühjahr, bei den nicht gestillten im Sommer,

-was wieder für die vorzugsweise Beherrschung der Sterblichknit

durch die Krankheiten der Ernährung spricht; das Minimum

der Sterbliclikt it Pu l bei den gestillten Kindern auf den Sommer

und Herbst, bei <len nicht gt stillten auf den Winter. Die Diffe-

renz zwischen Maximum und Minimum der Sterblichkeit betrug

bei den gestillten Kindern 12, bei den nicht gestillten aber 21.

Es haben somit auch in diesem Jahre die üntersnchTingen über

die Sterblichkeit der Kinder im ersten Lebensjahr in Bezug auf

die Ernährungsweise dieselben Resultate ergeben wie in den

Vorjahren, welche die Schädlichkeiten und Gefahren, die der künst-

lichen Ernährung der Säuglinge anhaften, recht deutlich erkennen

lassen.

Schliesslich sei noch in KÖrze derjenigen Massregeln ge-

dacht, welche wir in hiesiger Stadt, um eine aümählige Ver-

minderung der Kindersterblichkeit anzustreben, getroffen haben.

Dieselben sind dreifacher Art, nämlich:

1 ) Eine möglichst strenge polizeiliche Controlc der zu Markte

gebrachten Milch, um allen, auch den niedersten Schichten der

Bt'viilkernng, dieses wichtige Nahrungsmittel in guter Qualität zu

verschätzen. Diese Contnde geschah bisher nach dem 3/////er-

sehen Verfahren (spec. Gewicht der vollen Milch — Rahmvolum-

procente — spec. Gewicht der abgerahmten ^[ilch), winl a])er

neuestens mittelst der (^Mcj r;?//r'schen Waage und des Lactobutyro-

meter's ausgeübt. Der Erfolg ist ein ganz günstiger, indem z. B.

im Jahre 1»79 bei 213 Untersuchungen 47 Fälscher (22%) zur

Anzeige und Bestrafung kamen.

Eine eigens zur Production von Kindermilch bestimmte so-

genannte Milchkuranstalt fehlt zur Zeit hier noch, wird aber

eifrig angestrebt, obwohl die Wohlthat solcher Anstalten in der

Begel nur der bemittelten Klasse zu G-ute kommt.

2) Eine vom Verfasser ausgearbeitete gedruckte Anweisung

über die Ernährung der Kinder im 1. Lebensjahre speciell der

mutterlos aufzuziehenden, welche auch von dem Vertreter der

Hygiene an der Universität Herrn Prof. Dr. Geigelt und vom ärzt-

lichen Bezirksyerein Wttrzhurg mit unterzeichnet ist, wird vom
Standesamle bei Anmeldung einer jeden Geburt ausgetheilt,

wid auch jeder Pflegemutter eines unehelichen Kindes über-

geben.
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3) Eine sorgffQtige und strenge Ueberwachung der Pflege*

kinder dnrcli den amtUehen Arzt; jedes Pflegekind wird nach

Anmeldung desselben von dem Arste in der Wobnung aufgesncbi,

nnd je nacb Bescbaffenbeit der letzteren nnd der bemerkten Beiu-

licbkeit die Anthabme begutacbtet oder Abweisung des Gesuches

beantragt; Kinder unter einem Jahr müssen alle 4 Wochen
in das Bureau des Bezirksarztos gebracht werden, und werden
dort wiederholt untersucht und gewogen, wobei nicht blos Ge-

legenheit zur Beobachtung des Werthes verschiedener Nahrungs-

methoden, sondern auch zu persönlicher Belehrung der Pflege-

mütter in reichlichem Masse gegeben ist

b) Sterblichkeit in den übrigen Altersklassen.

Die absoluten Zablen der in jeder Altersklasse bei beiden

Gescblecbtem Gestorbenen sind ans Tabelle DI su entnehmen;

in der nachfolgenden Zusammenstellung soll dagegen geseigt

werden, wie viel Todesfälle auf je 1000 Lebende der betreifenden

AlterUasse kommen
Ohne Darrhsilmitt

Altersklasse Mannlich Weiblich Zusammen Ortsfremde 1871,79

1. Jahr 306,0 265,5 286,9 283,5 327,3

2. n 88,0 82,9 85.5 84.4
j 51,6

3.— 5. » 30,9 29,7 30,3 28,71

n.-io. n 4,5 8,5 6,5 6,3 6

11.— 15. » 4,6 7,4 5,9 5,0
j 5

IB.—20. n 5,8 7.0 6,3 5,9 i

21.-30. a 8,2 11,4 9,5 7.6 7

31.—40. n 17,0 15,5 16,2 11,7 12

4L—60. 0 23,5 20,3 21,8 16,8 16,6

61.—60. n 52,9 30,9 40.1 32,6 30,2

61.—70. r 66,0 49,6 51,8 40.3 46,4

71.-80. n 224,6 160,0 174,6 137,0 116

81.—100.
Jt 600,0 364,1 410,2 282,0 231,3

Znsammen 28,8 29,3 29.1 25,2 26,6

Vergleicht man die Sterbeziffern der einzelnen Altersklassen,

wie sie sich ohne Einrechnung der (Ortsfremden gestalten (vor-

letzte Spalte) mit einem ebenso berechneten Durchschnitte der

10 Jahre 1871/79 so ist, al)ge9ehen von der schon constatirten Ab-

nahme der Kindersterblichkeit, namentlich die Altersklasse vom

60.—70. Jahre durch eine wesentlich geringere Sterblichkeit aua-
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gezeichnet gewesen. Vermehrt erwiesen sieh die Sterblichkeits-

zitfern der Altersklassen vom 2.—5. Lebensjahre, vom 51.—60.

Jahre und ganz besonders der höchsten Altersklassen vom 70.

Lebensjahre an. Die Sterbeziffern der übrigen Altersklassen sind

denen des lOjäbrigen Durchschnittes gleich gewesen. Die Ab-
minderang der allgemeinen Sterbeziffer für das Jahr 1879 er-

scheint daher wesentlich durch die geringe Kindersterblichkeit

bedingt

Zu einem Vergleich der Sterbeziffern der einzelnen Alters-

klassen in Würzburn; und in den dentschen Städten (Ver-

öft'entlichungen des K. D. Gesundheitsamtes) müssen wir diese

Ziffern auf 10,000 £inwohner überhaupt berechnen, wie dies in

den Veröffentlichungen gebräuchlich ist. Demnach treffen auf

10000 Einwohner Sterbfalle:

In der AlteiskhiMe in Warsbnrg in den dentsche
Städten

1678 1879 1878 1879

1. Jahr 75,1 67,1 102,1 98,3

2.- R „ 36.2 32,1 37,7 35,3

6.— 10. , 13,3 15,7 15,7 15,2

21.— 40. „ 38,9 47,5 36,1 35,8

41.— 60. „ 42 6 56,3 36,0 36.4

61.— 100. , 52,1 72,4 41,2 43,2

Dass hei dieser Znsammenstellung die Sterbeziffern der

Altersklassen vom 20.— 60. Lebensjahr bedeutend höher sind

als in den deutschen Städten, rührt grösstentheils davon her, dass

in der "Würzburger Bevölkerung diese Alterklassen besonders

stark vertreten sind, wie wir eingangs gezeigt haben; andrerseits

war aber die Sterbeziffer der Altersklasse 50.— 60. im Jahre 1879

wirklich grösser als gewöhnlich.

Die bedeutend erhöhte Sterblichkeit der liJu-listen Alters-

klassen, und du- selir geringe des ersten Lebensjahres geht auch
aus diesem Vergleich deutlich hervor.

Auf die Gesammtaahl der Gestorbenen berechnet, gestalten

sich die Sterbeziffern der einzelnen Altersklassen im Vergleich

mit den deutschen und bayerischen Städten folgendermassen

:
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Auf je UM) Gestorbene treti'eu:

In der Alt'Tsklasse: ia Würzburg

1. Jahr

in den bayer.

StAdten

3.—5.

6.—10.
II.- 16.

16.—20.
20.—30.
31.—40.
41.—50.
51.—60.
61.—70.
71.—80.
81.- im.

ff

n

yt

n

n

Jf

n

n

Ii

in A. dentfcbm

37,13

i

!

13,33

5,73

13,53

13,76

16,29

2:V07 \

bm \ 43,92

6,34

1,80 1.54

I,45 1,09

2,15 2,10

8,06 6,41

8,26 6,54

8,40 6,53

10,83 8,54

8,47 9,91

II,95 9,40

4.44 3.10
)

Auch diese Tat)elle ergibt die.*?elb('ii ivesulUite wie die vor-

hergehende Bereelimuig auf lUXHl Kinwuhner.

Gegen die Kegel überwog im vergangenen Jahre die Sterb-

lichkeit des weibliclieii Gesclilechtes die des niännlidien um O.o'^
t>f,

:

in den einzelnen Altersklassen fand dieses Ueberwiegen vom »j.—^i'.

Lebensjalire constant statt, wälirend in allen UV)rigen Alters-

klaäseu die Sterblichkeit des mäualichen Geschlechtes überwog.

8. Sterblichkeit Bftch der Jahreesett.

Die nachfolgende Tabelle gibt die Sterblichkeit jeden Ho*

nates auf das Jahr und lOüO Einwohner berechnet, und in Pro-

centen der Gesammtmortalität an. letzteres überdiess noch im

Vergleich mit einem 20 jährigen Durchschnitte von 1858— 1877.

l)ie Ortsfremden sind bei diesen Zahlen mit inbegriften:

\\ M n a t f

M.Tl.fall.'

pro .I;ihr ii.

Ii II Hl

St.rl>faIIf

in 0 p ,},^r (ii--

-
1 . ; 1 1

' "
j " r 1 u

•^o jitliriirer

Ii: . Viitt.

S3.3 8,9 8.8

33,7 f»,R

H0,8 8,5

AprU 84.9 M
Mai n4,4 9,8 9,9

32.2 Ö.2 8.5

Joli 27,7 7,8 8.7

33,7 9,6 8,0

21.1 6,0 7,0

19.4
•

6.5 6.8
2I,H 6,1 7.5

30,1 H,7

29.1 «,3
j

8,3
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Dfr jalire.<ZHitii«-li»' Vf'rhiut" (li-r Stcrhliclikt it im .lalir«' ls79

Vkür znniirlüit (laduich jni>!j;* ztMr]iiu t . »lass ili«* «^t'\vi)lmlicli auf

den Februar treticud»- \ «iriilMiiiflitiide Ahiialnnc der St«Mldi(likeit

die.^nial auf d»'u ^lärz ti' 1 : das Maxiunnu der Sterblielikeit traf

auf den April, wälirrml es uaeli dem 20 jährigen Durcli.selinitt

erst auf den Mai tretleu ?^ollte. iJer Abfall der Stt i bliehkeit vom
* J^'ommer zum Herbst ( October-Mininnim ) wurde durMi eiTi»' sehr

bedeutende durch hohe Kindersterblichkeit veranlasste lOrhebung

im August unterbrochen, und das Ansteigen der Sterblichkeit

vom Herbst-^Iinimum in d^ n Winter liinein (December) war ein

ungemein rasches (s. Curve Tafel IX.)

Wie gewöhnlich waren es die acnten entzündlichen Lungen-

kiankheiten, die Lungentuberkulose und die Ernährungsstörungen

des kindlichen Alters (Darmkatarrhe) } welche G-estalt gebend

auf die jahreszeitliche Curve der Sterblichkeit einwirkten ; insbe-

sondere ist bei den entzündlichen Lungenkrankheiten dieselbe

Abminderung der Mortalität im März bemerkenswerth, wie bei

der allgemeinen Sterblichkeit, und dasselbe rasche Ansteigen

vom November zum December (s, Tab. III).

In Bezug auf die jahreszeitliche Sterblichkeit in den ver-

schiedenen Altersklassen ist zunächst zw bemerken, dass die

Kindersterbli( ]d<«'it im August das für di(;se Zeit gewöhiilii lie

Mass. weh lies nach i>jäiirig«'m Durchsclinittc 10.3^,) der Kinde r-

sterblielikeit überhaupt beträgt, plötzlieh weit übei'scliritt

und zwar bis auf 14H"'
f,.

und (bimit den seit 1S71 hüclisten

Stand der Kindcrstei blic hkcit im Summer, welcher si(di im .luli

1S75 mit IT),! ''
(i
ereignete, nahezu ei rreichte. rd)\vohl die Sonimer-

temperatur des Jahres ls7i) eine sehr niedere (KvJ"^ C. ) war,

während sie im Jahre 1S75 '2i),'d^ C. betrug. Es scheinen also

ausser der Sommerhitze noch manche andre Kintliisse auf die

Vermehrung der Kindersterblichkeit zu dieser Jahreszeit, welche

fast ausschliesslich durch Krankheiten des Darmkanales bt herrscht

wird, einzuwirken, und unter diesen dürften eine fehlerhafte Er-

nährung und Krankheiten der Milch-Lieferanten zahlreicher Säug-

linge, der Kühe, die zu dieser Jahreszeit häufig mit Blättern,

(Eunkelrüben Weinreben) gefüttert werden, und davon selbst

Darmkatarrh bekommen, zunächst zu beachten sein, zumal haupt-

sächlich die künstlich mit Kuhmilch aufgefutterten Kinder von

diesen Sommerdiarrhoeen ergrifPen werden. Bas Minimum der

Kmdersterblichkeit fiel in den November und auch, ganz gegen
Vtrh. d. phjs^BMd. Gm. N. F. B4. XVI. (12) 3



34 HOFMANN: HediciaUche Statistik der Stadt WfinboTg (166)

die ]{egel. in den Juli. Im Alter von 2—5 Jahren ist das Sonimer-

maximum der Sterblichkeit sehon ganz verschwunden, macht sich

aher in der Altersklasse vom 6.—20. Jahre noch einmal bemerk-

lieh. Das Früh j.ihrs-Maximum ist am bedeuteudsteu in der Alters-

periode vom 20.—4U. .lahre; in ders»dbt n Periode und am meisten

im Greiscnalter macht sich die rasche Vermehrung der Sterblich-

keit im Herbst und Winter besonders geltend. Die geringsten

Differenzen zwischen Maximum und Minimum der jahreszeitlichen

Sterblichkeit finden sich in der Altersperiode vom 6.—20. (11)

und vom 40.—60. Lebensjahre (10), die grössten im ersten Lebens-

jahre (30), und im Greisenalter (26.) Die grossere oder geringere

Widerstandsfähigkeit der verschiedenen Altersklassen gegen die

Einflüsse der Jahreszeit und Witterung ist in diesem Verhalten

deutljph ausgesprochen.

4. Sterblichkeit nach den TodAsnrsaclieii.

(cfir. TabeUe U und III.)

Ordnet man zunächst die Todesursaclit-n in eine Anzahl

grösserer Gruppen, so zeigt sich der Eintluss derselben auf die

Sterblichkeit in der nachfolgenden Tabelle, in weither zugleich

auf die Betheiliguug der Ortsfremden iiiicksicht genommen ist

Groppea dar Todesamacbeii.

Aut je 10 OUO Kiiiw.

treffen Gestorbene

mit ohne
Ortsfremde

Von dea

Geilorbe-

ncn warfu

Ortsi^emd

16.1 16,1

25.4 18,0 29.30',

6.4 6.6 12^
IV. Tod in Folge von Schwangenchaft and

3,2 3,2

17,3 16.5 4.6*

VI. Conatitstionelle Rrankbtiten .... 30.3 25,8 16.6

YII. Krankh. der Haut und Hnskeln . . . 1,6 1.4 12,5

YIIL „ „ Knochen und Gelenke . . 4,2 2.4 42.8

10,7 15,1 '.•
»'>

X.
j, „ NVrvensystemt^ .... 28,9 llJ

XI. , der R»*s|»iratiousorpaiie . . . »9,r> 71,8 18.1

XII. ^ „ Verdamiiifrsorp.iiM' .... 35,6 32,.'{ 1>,G

5,4 12.»

XIT. , „ Gescblechtiorgane .... 6.2 6.0 19,3

201 252
I

14,7
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BtMnrrkrnswertli ist tlie ni»Mlrii;-t' Zitrcr der [iitVctioiiskrank-

heiten. b»'i welcliPii auch die Betheiliguiig der Ortstreiudcn :ins?5erst

gering ist; s»'hr stark ist diese dagegen bei den ehronischen

Krankheiten namentlich der Knochen und Gelenke (42,8%) und

bei der Sterblichkeit an Altersschwäche, ganz dem Masse ent-

sprechend, nach welchem die verschiedeneu Lebensalter die Spi-

täler aufzusuchen pflegen.

Et^ folgt nun die Sterblichkeit an den in hygienischer ße-

ziehung besonders wichtigen Todesursachen auf dieselbe Weise

zosamniengestellt; zun Vergleich ist die Sterblichkeit an den-

selben Todesursachen in deutschen*) und in den bayerischen*)

Städten beigesetzt, eratere auf 10000 Lebende, letztere auf 100

Gestorbene berechnet.

Tod«8Qraaohe.

Auf 1(),(HK> L<'l>»;n(le tretien

Gestorben»
in Wttrxbarg in

mit ohne

Ortsfiremde

detttMhen

Städten

XüFlOO Oflstor-
bcne treffen

Iii

Wanbg
MitOrts.

In den
liiycr.

bUdteu.

1.
1

1

8.
I

4.

5.
I

«.

:

7. ,

8.

9

lü.

11

l^ebensschwäciie. . .

Durchfall der Kinder .

Absehning der Kinder

Fraisen der Kinder

15.3

9,1

15,1

U.9
9,1

25.6

5.2

1

5,28

8.18

4,57

12,8

6,9

Siuninn von 1—4

Typhns

Kindbettfleber . .

Buttern ....
Schnrlnoh ....
Masern

Kenchhusteii . . ,

Croup u. Diphtlii-ritis

46,3

2,6

1.6

1,4

2.0

<;,<;

45,9

2,0

1,6

1,4

2,0

:{,4

3,U

1,6

0,07

4.2

2,8

a,9

9,4

15,97

0,90

0,55

0,48

0,69

1 ,1

•-',2!»

29,67

1,7

0.7

0,02

0,9

8,9

1,0

Summa vou ö— 11 17,6 16,8 25,7 6,Ü9 8,9

12. Pnenmonie, Pleorltis, Bronchitis 22,8 20,4 27.4 7,85 9.5
13. Gastritis. Pi ritonitis. Knteriti.s 2,0 2.0 0,9

14. a) Tuberkulose tl. Lunge . 57,U 45,7 35,9 19,59 14,6

. b) allK«'nit"itii> Tuberkulose 5,4 5,0 55,5 1,87

c) Hydrocejih. acut. inf. . 5,0 4,8 1,73

16.
1

Chron. Uerzkrankheiten . . . 16,3 14.7 5,02 4,7

16. 6,4 5.0 2,22

17. 6.2 5.6 9,1 2.15 3,4

18. 25,4 18,0 8,75 6,8

«) VfrötFentlichuti^.'ii il. K. 1). (m s. .\. 1880.

*) Graf, Aerztl. lutelligeuzblatt 1880 Nr. 39 ä. 428.

(12»)
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Die e;iiiisti£^»'n Verhältnisse Würzl>urj:;\s sind in die.ser Tal)elle

deutlich ausgesprochen; nur die Lebeusseliw.äehe, die Tulierknlose

der Luiig«'H. dio chronijsehen Herzkrankheiten und die Alters-

schwäclie haben etwas höhere Sterbeziffern, als in den dem.« hen

und bezw. bayerischen Stfidten, woran znm grössten Theil die

Zusammensetznn«^ der Würzburger Bevölkerung, dann der pcrosse

Zudrang von chronisch Kranken (Tuberkulosen. Uerzleidenden)

in die Spitäler und von alten Leuten in die Pfrfindeanstalten

Schuld trägt. Im Vergleich mit dem Vorjahre haben die durch

EmährangsBtörungen bei Kindern hervorgerufenen Todesfälle^

welche 1878 in Summa 52»1 auf 10000 Lebende betrugen, wesent-

lich abgenommen; namentlich gilt dies von den Darmkatarrhen,

welche gegenüber der durchschnittlichen Sterblichkeit in den

deutschen und den bayerischen Städten pro 1879 eine sehr ge-

ringe Sterblichkeit haben.

Die Infectionskrankeiten sind von der Gresammt?umme

von 2*),1 auf 10000 Einwohner im Vorjahre auf 17,0 herah£re-

gangen. und zwar betrifft diese Herahminderung auch jede einzelne

Infeetionskranklieit sowohl gegen das Vorjahr, als aueh gegen

die 1 )urehschnittssterl)ezitl'ern in den deutschen und hayerisehen
«

Städten ])ro 1879. Ueber das Vorkoninien der einzelnen lufec-

tionskrankheiten im .Jahre 1879 ist folgendes zu belichten:

a) Blattern sind nicdit vorgekommen; Varicellen kamen

dagegen in vereinzelten Fällen das ganze .Talir hindurch vor.

b) Ma.s e r n ; die im Oktober 1878 begonnene Epidemie dauerte

bis in den Februar 1879 fort; von da an kamen vereinzelte Fälle

das ganze Jahr hindurch vor. Es wurden von den Aerzten 231

Krankheitsfälle angemeldet, von welchen 29 in der I'oliklinik

und 13 im Juliusspital behandelt wurden, von welch letzteren

1 gestorben ist — : 3,4%; nach diesem Procentverbältniss kann

man bei einer Gesammtzahl von 10 SterbeföUen in der Stadt die

Anzahl der Kranken auf etwa 294 schätzen.

c) Scharlach ist wie im vorigen Jahre in sporadisches

Fällen und mit au£Pallend gutartigem Verlauf das ganze Jahr

hindurch vorgekommen, überwiegend häufig jedoch in der ersten

Hälfte desselben (91 Erkrankungen), namentlich im Januar und

Mai, während in der 2. Jahreshälfte nur 24 Erkrankungen an*

gemeldet wurden; von den 116 Erkrankten wurden 83 in der

Poliklinik. 20 im Juliusspital behandelt, und ist von diesen 43

Kranken nur 1 gestorben = 2,3 die Anzahl der wirklich vor*
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liandon rrpwospnon Krankeii l;i>st sich hc\ (Wo-iom Prncentverhält-

iiiss i 7 Toilpstallen überhaupt auf ca. 3rK) schätzen. Die

Häufigkeit der Krkrankungen war grösser als im Vorjahre; ebenso

ist die Sterbeziffer von 1,2 des Vorjahres «uf 1,4 hinaufgegangen.

d) Kenclxhusten kam das ganze Jahr hindurch vor, am
stärksten im Januar und Februar, und dann wieder im August,

fehlte aber in keinem Monate gänzlich. £s wurden 180 Fälle

angemeldet, von welchen 29 in der Poliklinik behandelt wurden.

Davon starb nur 1 = 3,4
o/o, während das Sterblichkeitsverhält-

niss des Vorjahres 6,4% betragen hatte; da überhaupt 17 Todes-

falle an Keuchhusten vorgekommen sind, dürfte die Zahl der im

Jahre 1879 von dieser Krankheit befallen Gewesenen etwa 500

betragen haben.

e) C r 0 u p u n d 1 ) i p h t h *• r i t i s '
; kamen das pjanze Jahr

iiiüdurch vor, do dai>rf uut den Xuuat im Alittel 14 Erkiaukuugs-

1) S>terbezitl'eru der deutschon ätudtt: mit ub«r 4UU0U Eiiiwobueru uu Diphtherie

4Uif lOOOO Lebende berechnet:

1. Heu 1.7 16. Elberfeld 6,0 'AI. Darmstadt 9,0

2. Wiesbaden 1,9 1 17. Kassel 6,5 32. Erfurt 9,3

3. Hannover 18. Wfirsbnrg 6,6 33. Mains 10,1

4. Rreslan 3,8 19. Hamborg 6,7 TM. Aach^'n 10.2

5. Köln 20. Barmen 6.9 ;>.*). Chcnuiitz 10,2

ti. Karlärah«> 4,0 21. Magdflmrg 6,9 .HJ. Dortmiiiid 1U,3

7. Frankfurt a/M. 4,1 22. Dresden 7.:{ ;>7. Fruukturt a/0. 10. u

a. Füscii 4.2 23. Halle 7,ö 3». Berlin 12,7

9. Bremen 5,0 24. Stettin 7.8 39. München 1S,7

10. Kiel 5,2 25. Potsdam 8,1 40. Angsbnrg 13,1

11. Lftbeek 5.3 26. Dnisborg 8,2 41. Stuttgart 13,1

12. Dässeldorf 5,4 27. GörUtz 8.4 42. Strassborg 14,1

13. Nämberg 5,5 28. Mannheim 8,5 1:5. Königsberg 14,9

14. Ksjseii 5,0 21). Leipzig 8,7 41. Krefeld 10.5

15. Altona Ö.S :?0. BramischwL'ig 9,0 45. Dauzig 24,0

Nach geographischen Gebieten geordnet:

l»7i» 1.S78

1. Oder- nnd Warthegebiet .... . ü.l 7,7

. 6,6 5,9

3. Oberrheiniselie Niederung . . . . 8,3 8.8

4. Niederrheinische Niedernug *
. . . 8,4 d.ü

5. Mitteldeutsches Gebirgsland . . . 8,8 12.4

6. Säddeutschfs Hochland .... . 10,5 ]4.<»

7. Sächsiseh-Markisches Tieliand . . . 11.7

. V* 4 14,7

Mittel: 9.4 loy
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fälle trafen; grössere Häufigkeit derErkraBkungenkam im Januar,

Febmari März, dann wieder im Mai und Juni und endlich im

NoTember und December vor. Angemeldet wurden 203 Erkrank-

ungen, von denen 48 in der Poliklinik und 46 im Juliasspital

behandelt wurden; von ersteren starben 11 = 23.9*' von letz-

teren, fast lauter Erwachsenen, Niemand. Die Sterblichkeit hat

gegen das Vorjahr, wo sie 8,3 auf 10000 Lebende betrug, wesent-

lich abgenommen (6,6).

Die Beziehungen zur Oertlichkeit waren wieder dieselben,

wie sie im vorigen Berichte geschildert sind; eine Berechnung
der ungefähren Häufigkeit der Erkrankungen in der Stadt über-

haupt nach dem in d* r Poliklinik beohaehteten Mortalitäts-

proeent ist nicht gut möglich, da die Mortalität der Diphtherie

je nach dem Lebensalter so ungemein verschieden ist (cf. Med.

Statistik für 1878 S. 45).

f) Typhus abdominalis*) war im vergangenen Jahre

weit weniger häufig als im Vorjahre, so dass die Sterbliclikeits-

ziffer desselben von 4,9 im Vorjahre auf 2.G (auf 10000 Lebende)

gesunken ist Von den Aerzten wurden 69 Erkrankungen an-

1) Anmerkung. SterbezUKern der denteohen Sttdte an Typbv« abdominalift

im Jahre 1879 anf 10,000 Lebende berechnet:

1. Hannheim 0,6 16. Hamburg 2,8 81. Augsburg 8,5

2. Kiel 0,9 17. Altona 2,3 32. Lübeck S.S

3. Bremen 1,1 IH. Metz 2,4 33. Magdeburg 8.5

4. Krfnrt 1.2 Ii». I»anzifr 2,5 34. Mainz 3,5

5. Hall.' a. S. - i,r. 2<>. Haniu>ver 2,5 3i>. Aachen 3.7

G. Stuttgart 1,0 21. Kulu 2,5 3G. Potsdam 4,3

7. Dresden 1.7 42» Bannen 2,6 37. Königsberg 4,5

8. Barmstadt 1.8 28. Ddsseldorf 2,6 88. Berlin a
9. Wiesbaden 1,9184. Wfirsbnrg 2.6 89. Kassel 4,*

10. Nämherg 2.0 25. Frankfurt a /O. 2.8 40. Elberfeld 5,1

11. Görlitz 2.1 2»i. Krefeld 2,8 41. Brannschweig 6,0

12. C'hiiunitz 2,2 27. .^'trassbarg 3.1 42. Essen rt.a

13. Frank fnrt a/M. 2.2 2H. Hreslau 3.2 43 München 10.1

14. Karlsrahu 2,2 2*J. Stettin 3,2 44. Posen 13.3

15. Leipzig 2,2 30. Duisburg 8,9 46. Dortmund Ii»

Nach geographischen Gebieten geordnet: 1879 1878

1. Oherrheinisch«' Nioderung .

2. Nordscrktistmlauil . . .

3. Mitteldeutsches üebirgüland

4. Ostoeekflskenland . . . .

2.7

8,0

3.4

8.7

2.6

3.6

4.1

7,0
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gfiiK'Ulet , von Wflcheii 40 im .luliu-sspitaU' und lo in der Poli-

klinik behandelt wnrdeuj gestorben sind von diesen ^5 Patienten 5

oder i)^ 0' wornaeh bei einer G. sammt/abl von 13 Todesfallen in

der Stadt überhaupt etwa 144 Typhus-Kranke vorbanden ge-

wesen sein mögen: die Erkrankungen kamen das ganze Jahr

bindureli ziemlich gleiebmässii:; \ertheilt vor. im Monat etwa •

6 Fälle; nnr im April und Mai, dann wieder im August und

September wurde dieses Mittel überschritten, am stärksten im

September mit 11 Krankheitsfallen; die Beziehungen zur Oert-

lichkeit waren dieselben, wie im Vorjahre; der I., IV. und V.

Bistrikt waren häufiger, der III. und insbesondere der II. Distrikt

weit seltener vom Typhus befallen, ein Verhältniss, welches sich

hier übrigens auch bei den Infectionskrankheiten im Allgemeinen

zeigt. Besondere Typhus-Herde haben sich in diesem Jahre

nicht gebildet, vielmehr waren die Erkrankungen über die ganze

Stadt zerstreut. Von ätiologischem Interesse ist die folgende

Beobaehtuni; : Kine einzeln lebende Person in einem Hause der

Sanderglaci.-stras-^e (Parterre) starb am Tvpbus: das Zimmer
wurde ohne vorherige Reinigung und Lüftung g»Ti( lif lieh ver-

siegelt, worauf nacli mehreren A\'(m lien in iler ne])Pnanwohnenden

Familie mehrtaclie T\-^ilins-Krkr.nikuiigen vurkainen.

g) K i n d b e 1 1 t i e b e r : Die Sterb»'ziriV'r desselben ist von

2.2 im Vorjahre auf l.»'» gesunken und stimmt ziemlich mit der

durchschnittlichen Mortalitiitszirter an dieser Erkrankung in

den deutschen Städten, welche pro 1879 1,5 beträgt, überein;

alle Fälle blieben vereinzelt und konnte eine Verschleppung der

Krankheit durch Hebammen oder Aerzte nicht nachgewiesen

werden. Sämmtli(die Verstorbene waren von hier; die Todesfälle

kamen ausschliesslich iit der ersten Jahreshälfte vor und endeten

im Juni.

Wenn wir nun nach diesen Betrachtungen der Infections-

krankheiten im Jahre 1879 einen Blick zurückwerfen wollen auf

das Vorkommen der Infectionskrankheiten in der Stadt Würz-
burg in den letzten 20 Jahren, so gibt uns hiezu die nachfolgende

Zusammenstellung die Anleitung:

.*). Nii'dt'rrli' itii'^che Ni^'dermip

C». Sächsisch-Markisches Tiefland

7. Süddeutsches Hochland . . .

8. Oder- nud Warthegebiet . .

. . . 4,2 4.5

... 4,« ö,l

... 4,8 4,2

. . . 7.5

Mittel: 4,Ö
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Auf llNJiH) Lebende trcti'en Todesfälle:

Im JahrfBaft an Maseru Scbarlacli Kench- Diphtberitis Typhös

hnsten n. CroQp

^^^^ z 12,9

.—

.

— 12,7

1,5 1,4 1,9 2,7 12,1

1,7 5.3 4,1 6,2 14,1

18-^7, 17 4.5 2,9 7,1 10.9

3.2 0,8 3,3 10.7 3.7

SOjähr.Durcbschuitt l.U 8,0 3,0 G,Ü . Ii VA

do. in derGe-
sammtsterbliehkeit 0^6 0,74 0,78 1,79 2,57

' Es geht aus dieser Tabelle hervor, 1) dass die Infections-

kraiiklieiten im Allgrmeinen dahier geringere Sterbesiffem haben,

als dies dnrchschnittlich in den dentschen Städten der Fall ist.

(et »S. 35). was in Bezug auf den Tvphus freilich nur für da»

letzte- .lalirtunft ^^ilt, und 2) (lai*s «lie St('rl)li('likeit am Seliarlafh

lind am T\ pliiis im Lauf«* dor letzten .Talire wesentlich gerini^er

geworden ist. während jene an Glasern und an I )i])htheritis im

Zunehmen hegritl'en seheint. Die geringeren »Sterbezitfern an

Masern, Seharlaeh. Keuehhusten . Diphtheritis und Croup mögen

freili(di zum Theil aueh daher rühren, dass die Altersklassen,

"welche zu diesen JCrankheiten besoiulei-s <lisj»(>nirt sind, in hie-

siger »Stadt in verhältnis.smiis.sig geringerer Zahl vorhanden .^ind

(ef. S. 12); vom Typhu.s kann jedoch dies nicht gesagt werden:

die zu ihm disponirten Altersklassen sind gerade sehr zahl-

reieli in Würzburg vorhanden; die wesentli(he Abnahme der

Sterblichkeit im letzten Jahrfünft erscheint dalier um so wich-

tiger, und wird gewiss nicht mitünreelit auf die in neuerer Zeit

durchgeführten sanitären Reformen (Entfestigung, Strassene^

Weiterung, Vervollkommung der Canalisimng etc.) und die Fort-

schritte in der Behandlung dieser Krankheit zurückgeführt werden

können.
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Die Sterbliclikelt an acuten e u t z U n d 1 i c h p n Kraiik-
lieitpii der A t lim n ngs or p;a ii e liat aiicli im .laluv 1S79

^Yie(le^ a 1) s:^ o n o m m «' n und zwar von 25.7 auf 20,4 von lOtHM)

Lebenden und ist viel <2;eringer gewesen als in den d*'nts( lirn

und bayerischen Städten im Allgemeinen, üeber die Verthcilung

der Sterblichkeit auf die einzelnen Altersklassen und auf die

Monate s. Tab. II und III. In dem sehr kalten December stei-

gerte sich zwar die Häutigkeit dieser Erkrankungen sebr, er-

reicbte jedoch nicht die im April innegehabte Höhe. Ancroapöser
und catarrhalis( her Lungenentzündung zusammen wurden im
Julinsspitale 79, in der Poliklinik 124 (37 Erwachsene und 78

Kinder) Patienten behandelt, von welchen 33 oder 16,2% ge-

storben sind.

1) Sti'r]it.'/.ifV> rii d'-r iitschcii .Stiidte mit ü^er 4o(MK> Einwohnern an „Luugen-

Und Lut'trohr» iiiMitziiiiihnij;" und _au<U'ron acnton Krkraukunprn der Atlnuuugs-

orgaue" iui Jahre 187*J auf lOOCH» Lubeude bcrechuet (Verotlüutl. des K. D, Ge-

stuidheiteaiiites 1880 Nr. 17.):

1. Cbemiiitz 9.2 16. Barmen 23,7 31. Angsbnrg 30,0

8. Görlitz 11,3 17. Kiel 24,2 32. Mannheim 31,5

3. Kassel 13,4 18. Wiesbaden 24,2 33. Aachen 32,0

4. Dresdeo 13,9 19. Darmstadt 24.4 34. Breslau 33,1

5. Hannover 10,0 2fi. Main/ 25,4 'Mi. K<iln 34,6

f). Ertiirt 17.0 21. Kll..Tf.-ld 25,r> :U». iMiisbnrg 34.7

7. Diissfldorl' I7,r, 22. Stettin 25,7 37. Bremen 34.9

8. Lübeck 2:1. München 20,0 38. Essen 35,U

9« Daozig 18.9 24. Posen 26,0 39. Dortmund 85,9

10. Warzbnrg 20.4 26. Leipzig 26,6 40. Krefeld 46,0

II. Stattgart 20,6 26. Altona 27,2 41. Nftmberg 37,2

12. Potsdam 21,5 27. Frankfiut a/ll. 27,2 42. Königsberg 50,2

1?. Mazdeborg 22,9 2-1. Karlsruh«' 28,2 43. Strassbnrg 54,8

14. LJ. rliti 23,4 2U. liraunschweig 2ii. I tl. Metz »•3.S

15. Fruukfurt a/0. 23.9 30. Uauibur^ 29.1
1

45. Halle a. iS. 64,5

Nach geographischen Gebieten geordnet: 1879. 1878.

1. Mitteldeutsches Gebir^-sland 19,4 20,3

2. Sächsisch-Märkisches Tiefland 21,4 29,6

3. Od« r- nnd WartheRebiet 2:>.7 27,1

4. NordsiM-kiistt'iilaud •J7,3 24,9

5. Ostseekü-stunlaud 28,3 29,1

6. Niederrheinische Niederung 28,7 27,8

7. Saddenteches Hoohland 89,0 28,2

8. Oberrheinlache Niederung 34.4 83,6

Im Ganzen 27,4 27,6
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Die Sterblichkeit an Lungensch windsti cht ') hat gegen

das Vorjahr ebenfalls etwas abgenommen und ist von 59.1 auf

57,0 ( von 101)1)0 Leben(bMi) liera))gegegangen, bzw. ohne Ortsfremde

bereehnet. V(»n 4t). <i anf 45.7; trotzdem sind diese Sterbeziffern

im Vergb'icli mit den in (b-n deutschen Städten Is. Aniiu-rkungl

für das Jaiir ]H79 g«d'undem'n immer noeli scitr liodi, wozu frei-

li(di, wie schon früher erwäiint. der grosse Bestand der mittb^ren

Altersklassen, die zu Tuberkulose liesoiiders disponirt sind, und

der grosse Zudrang von an Tuberkulose erkrankten Ortsfremden

in das .Tuliusspital am meisten beitragen werden. Tn iliesem

Spitale wurden nicht weniger als 21*2 Lungenschwindaiiebtige be-

handeiti und ereigneten sich 56 Todesfälle von ortsfremden
Personen. In der Poliklinik wnrden 78 Erwa(di«iene und 2ti Kinder

unter 15 Jabren behandelt, von welchen 25 Kinder und l(i £r-

wachsene, zusammen 41 = 39,4% gestorben sind ; bei den Kindern

«) Slcrlie/.irtVrn ihr ilfutsrlx'ii Städte mit über 4UU0O Kinwohaero «n

T^niijErciischwioUsucht aul Kmkx» J.cImihI»' berechnet:

1. Urt vlan 23,9 IG. Hamburg: 131. Ka->.1 ay,7

2. Stettin 25,4 17. Darmstadt 34.7 82. Karlsruhe 41,0

a. Halle a. S. 25,9 18. Bflsseldorf 36.3 38. Mfineben 41.2

4. Dansig 86,1 19. Hannbeim 86,4 34. Bremen 41.6

5. Chemnitz 26.8 20. Leipzig 35,6 86. Dortmund 42,0

(',. Kitl 26,9 21. AiiL'-litirg 35.9 .Sfi. Frankfurt a/U. 42,8

7. liiibock 27,2 22. Fiaiiktiirt a/0. :i7. Wiesbaden 43«

H. Met/- 27,2 23. Duisburg 36,5 38. Nürnberg 44.4

5». Stuttgart 28,:i 24. Aachen 36,7 39. Essen 46,9

10. Kuuigsberg 28,4 25. Hannover 36,9 40. Itrauuschweig 4Ö.7

11. Potadam 28,7 26. Altona 87.2 41. Barmen 4M
18. Erfurt 30,3 27. Strassbarg 87,2 42. Köln 49,6

13. Posen 81,0 28. Dresden 87.8 48. Elberfeld 50.7

14. Berlin 82,7 29. Magdeburg :{8'n 44. Würzburg 57.0

15. OürliU 32,8, 30. Mains 39,3
1
45. Kreff^d

Kach geographieeben Gebieten geordnet: 1879 1878

1. Ostoeekästeoland 26,7 2<t,8

2. Oder- uud Warth.--r.'biet 27.4 28,9

3. Siiehsiseh-Murkiscli.'s Ti. tlantl 33,1 34,6

4. Mitf.|(leutseh.-s (Jebirgsland 33,5 34.6

5. äuddcutscheü liuchland. 37,1 38,8

6. Kordeeekflstenland 37,4 37,9

7. Oberrheinische Niederung 88,4 87,9

R Niederrheiniaebe Niederung 47,8 ^,9

Im Oansen 86,9 86,9
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hatte es suVli fast ausnalimlos um ariite miliaro Tubcrrnl»>se g«'-

handelt. Am li hei dn- T.unf^«*ns» li\viiulsiu'1it war die 8t«Tblichkeit

in dem sehr kalten Deceinber bei weitem nicht so hoch als im

April nnd Mai. (Tab. III.)

Von den übrigen Krankheiten bzw. Todesursachen ist nocb

bervorzaheben die gegen das Vorjabr (15,7) bedeutend erböbte

Sterblicbkeitsxiffer für Altersscbwäcbe, welcbe, wie schon gezeigt,

auf einer wirklich erhöhten Sterblichkeit dieser Altersklassen im
Jahre 1879 beruht, (cf. S. 31) und die geringe Sterblichkeitsziffer

an Sohlagfluss sowohl gegen das Vorjahr (11,8) als auch gegen

die betreffenden Ziffern in den deutschen und bayerischen Städten.

5. Sectioos-Statistik.

Im Anschlüsse an die Statistik der Todesursachen fugen

wir hier wie in den Vorjahren die Sectionsstatistik an, welche

über die relative Häufigkeit der einzelnen Todesursachen unter

der Bevölkerung wohl den sichersten Aufschlnss zu geben vermag.

Bei diesem Versuche, die Todesursachen nach den Resultaten

des Sectionstisches zum Zwecke statistischer Zusammenstellung

in ein systematisches Schema zu bringen, wird man die Schwie-

rigkeiten dieses Capitel«? der Mortalitätsstati.stik erst recht ge-

wahr; denn die Combinationen von Erkrankungen der einzt lneu

Organe, und der eoustitutionellen Krankheiten unter sieli. wie

z. B. Krebs und Tul)erkub)se . Serophulose und Kaeliitis oder

ISypbilis. uiul mit den ver.si liifdensten Organkrankheiten sind so

mannigfaltig, als die Individualitäten unter den Menseheu.

Die Einreibung der Sectionsresultate in ein systematisches

Schema ist daher nur möglich, wenn man von einem ])estimmten

Princip ausgeht; da die Section.sstatistik hier lediglich den Zweck
haben soll, die Ergebnisse d« r i< licuschau zu controliren und

das wahre Häufigkeitsverhältniss der einzelnen Todesursachen in

den verschiedenen Altersklassen kennen zu lernen, so wurde in

der nachfolgenden Tabelle die vom behandelnden Arzte ange-

gebene Krankheit, wenn sie durch die Section bestätigt wurde,

als massgebend eingesetzt, die sonstigen durch die Section auf-

gedeckten gleichzeitig bestehenden Organerkrankungen dagegen

unber&cksichtigt gelassen. Wo eine TJebereinstimmung der ärzt-

lichen und der Sections-Diagnose nicht stattfand , musste es frei-

lich dem kritischen Ermessen überlassen bleiben, aus dem
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Sectionsjjrotokoll (Vic j) r i in ä i- Kraiikh»Mt litTaiiszutiiHlon.

Ans (ItT TahcUe f^»'lit licrvor. dass von «Umi 14.'^^' (Tostorlifiit-n

570 odor sccirt worden sind: ohne vorl;iuH<^ wrMtt-i-'' Scldiis.se

ans diesem ^Faterialf zielien zu wollen . was zu dit seiii Zwerk

erst eines p;ri»sseren Anwaelisens bedarf, sei liier nur in Bezug

aut 2 in hygienischer Hinsicht für die hiesigen Verhältnisse be-

sonders wichtige Torlesursachen, nämlich die acuten entzündlichen

Krankheiten der Athmungsorgane und die Liingenschwindsncht

erwähnt, dass in der That Sections- und Leichenschanstatistik

ziemlich hzw. ganz gleiche Häutigheitsverhältnisse ergaben, waa

immerhin ein gutes Zeugniss für die Zuverlässigkeit unserer

Todesursachen-Statistik ist.

Von 100 Secirten hatten nämlich 7,8 an acuten entzünd-

liehen Krankheiten der Athmungsorgane (Bronchitis, Pneumonie.

Pleuritis) und 20,09o/o an Lungenphthise (einfacher und t^be^

rulöser) gelitten, womit die betreffenden Ziffern aus der Leichen-

schanstatistik 7.8 und 19.5% der (Tesammtmortalität gut über

einstimmen, (ianz i i( litige Vergleiche werden allerdings er't

dann rnTtglieh sein, wenn das Material so angewachsen sein wird,

dass die X'ergleiche in ein und denselben Altersklassen angestellt

werden können.

Vehersicht der im Jahre 1879 tu <h r Sfudf Würsburg gemähten

Sectionen (incL der im JuUusspitcUe gemachten).

Beseichnnng
A 1 t e r

der
ta

f T

' o ' e o o r- i 1 1

Todesursache : 1 1 1 i

~\

,

' '
'

i
1« t- iS,»1^

/. Lebi'mif<:hiv(t< hc und angebome

I

t

1

1 1

;

• !

t

1

1

Fehler.

Atelectasi:i pulmouuin. Auaemia .

1

i 1

1

1

Atelectaeis polmonnm. Hydroperi» ,'

1 11

Stenosis «ortae et veutricoli sin.
t

1

1

EodoGarditis dtfliisa chronica . , 1
1

1- -1- l

II. ÄlterUlfi'huüche.
.

1

1

t

i

— 33 14.47

1

Digitized by Google



(177; für dam Jahr Jö7U. 45

Alter
Bezeichiinni;

(k-r

Todcsur:iache
« 1 . T M 9

"
r

z CS

- a

9t ^ w i C3 . »o ;c i- X

///. (riiroltsiDlUT Totl.

Combnütio. Ilyiterai'iiii.i pulm. üenM.

ot-ri!]»ri. Ki'l.ini|t.sia ....
Coniliu>(io. Hypt-r. pnlm. Ocdema

palD). Hyperavuiia r«nam . .

Gastritis toxica (Arsenik) . . .

Coatritio cmris et femori« . . .

Contritio craris sin

Straogolatio

-
1 1 — 1

l — j-- 2

llllllil II--- - 1

;
- 1 1 ^ - 1

- 1 1

f

2 1—
. 1 1

IV. Tod in Folffe fhr SrUirnnffer-

schuft ximl tlcs Kin'lhrttrs.

Oedeina cerebri. Kmphys. et Hypo-

stasis pnlm. Eclampsia parta*

rientinm

Apoplexia cerebri ad crnra cerebelli

ad pontem. Eclampsia gravi

darum .......
Eiidtiiiu'tritis jraupr. raruiiiff ritis

Uwphontiä et ^äalpiugitiüpuirida

Peritonitis puurpcralis . . .

Tlirombosis plac Bndocarditis. In

farctQS polmonnm ....
Perimetritis septica pnerperalis

1 -i-

— 2 i 2
I

—
i
—

I

—

1

2

4

1

1

1 .-l-i-t - 10

V. Iitfeettoiu-Krankheiten*

Morbilli. Broachopnenmonia . . .

XorbOli. Laryngotracheo - broncb.

cronp

Pertussis. Pnounionia catarrh. . .

Biphtheritis piiaryngis et laryngis

Typl'iis abdominalis ......
Scarlatina

Rheumatismus articuli. acut. Eudo>

et Periearditis

Erysipelas

1

2

7 2

1 llg-Aiiilil

-I 2

1

3

— — — 10

4

3

_ — ! — I 2

8 14 2

1 1
i

- i_2

III 3 I
1 1
—

I
1 — 31

1
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Alter
B e z e i c h Ii u u g

der

Todftinraaclie I 1
9*

I

o o ooll* X
SS

iiiiili 1 1 Iii

r/. CoiistituttoHcIle Krankheiten.
; :

Kacliitis. Crauiotabes. Brouchitis
,

i

clironica. Enteritis follicalosa
;

1 j 4 '

Lencaemia lien. et med oasiam

Atrophia et Anaemia

TabercQlosis nniversalis ....
Arthritis aratica

Noina (post pntMinioruanuil) . . .

Anacniia
( Hclaiiipsia )

1a mpliadeuitjs caseosa. Ücruphulos.
j

—
%pUilis

;! 5

5

2

1 I-
2 1

\

1 -

1

1

14 8
I

1
;

1 3

— — 6

— 1

— l
I

4 I 2 i 2

I

<lI 'II. Organkratikheäen,

1. ikrankeiton der ilaat und |l

-M u s k c I II.

Myositis suppuraas muscul. puctoral.
,

Bugor. sin

Phlegmone craris dextri . . .

„ autibrachii sin. . .

Carbuuciiliis Ia!»ii lalVrioris . .

<]}angra«na cuugelatiouis. Ampatatio
enrUt. Pyaemia ....

Oarcinoma anriculaa

„ fkciei

„ in regione lamb. , .

„ colli recidiva . . .

1 - 1

1 i_
i

i

2

1

1

— I_' 11 -, l

|i

u.i-' i-l 1
I
4 2 1 I 1 I

2

dors.

-[ 1

1
'--

2. Krankhciteu der Knochen
II Ti <i (i »'lenke.

Caries custarum . . , , , , 1 — !
—

„ ussis ptjtrosi . . .

„ colamnae vertebr. .

Osteomyelitis caseos. vertebr.

s tibiae . .

n femoris . .

Osteonalacia

Can iiioma maxillae sap. .

Fractura colli t't'iuuris . ,

„ cruris couiplic.

'Gonitis puroleata . . .

2

1 1 —
—

i 2 .—

'!-!--

1 —

_ 4

3

6

1

1

1

- 2

^'l
-Iii
1 - - 1

_ I
|-'2

— 4
. 2,1|2|2|2|6|1 in^P^
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ji
Alter

Bezeichnong
[

Mt-r
u\
JS ^1o

1

o

!

o 3 , o
i

O s <•sB
7

i

1 1\ 1 1 1 T B
Todeaursache

1

Ii

,

o
1 oo

'1

3. Krankneitea des ueiass"
1

i

1

]

Systeme«.
|

l

i

15
Insafficientia et Steno«, valv. mitralis

luniL et Stenos. valv. aortae . . L

'
" ~

!

1 2 oO o ,

t

ff 1
. 1

1
i

1 1 1 j.

Stenos. valv. tricnspidalis et aortae — 1 ~l 1

Insaff. valv. mitral et tricQspid. .

' i

' —
1

o

, 1

1 1 t

1 1
i

1
•>
o

Hypcrtrophia t-t Dilatatio conlis.
1

1

•
!

1
! Qo— — —

—

1 2 1
3

1

—
Degeneratio cordis adiposa . . . _l 2 1 1

1— 4

1Atrophia cordis pigmentosa . . .

i

1

Aneoryama aortae. Uuptura . .

1

— — 1 -1 1 1 2

Phlebitis et Periphlebitis ombiL
1

1

1
1

1

Lyinphaugitis et Lympliad. brachii
1

1X 1

Aaearysma carotidiü dextr. . . .
1

1 — 1 2 3
1

4 12 oo 46

4. Krankheiten des Nerven-
system e s.

1

Pachymeningitis haemorrh. interna — — 1 3 2
oD

Leptomeningitis snppur. coavex.
t

et bas 1 1 — 1
A2

„ cerebrospinalis . . 1 2

« chronica .... — — —

'

1 2 1 4

1

^ 4 2 — 1 —
j

lo

Hydrocephalns eatemas. Hyper.

1 1 — — 1

— — 1 — 1

—

2

Hyilrocephalus internus ( Kclamjisia)
1

^
1 3

Kiicephalitis (Abscess. in corp. striatoj 1 — — —
j

— 1

1

1 2

Xndaiteritis art. bas. et fiissae Sylvii

» . Thrombosis art. basH

1

r 11

-Haemorrhagia cerebr« in ventrical. 1
,

1

« baMOS cerebri . . 1 1 1

, snbamchnoidea . .

•1

1

1

1
1

t

1

1

1 1
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Alte r

B e z e i e h II u ug
der

Todesursache

1

—

1

1

l
*-?

' 1

1

1

1

I

1 o
i

—

'

r

i

-

't

1

.

'

1

-
1

«
s
B
9

Haemorrhagiu intt r dnram ettabnlam

it

1

1

1

1

1 1

1
1

<

i

1

1

vitream. Ivtipt. art. mctiing. med.
1

" 1
i

1

Apoplexia cen-liri sau^MiiiM-a . .

t'

' _
_

j

1
o
.i 1

i

:
1

,

1
1

"

a interiiieuiiigualiä . . .
1 1

1

j

1 _ )

'

1 1 1 1

1-
i 3

i

• : 1

ScleroBis mnltipl cerebri et med. apin. 1

Deg. grisea nnie. post. et later.
i 1

!

med. spin. . . .
'

. . . . — — 1 1 — 2

x^at II \ IIP II I Mölbis spiii« oaoniaxTiiagic«
i

1

1
i" 1

1

T<taiui>ä — 1 —
li^peraenüa luedul. spin. cerv. et

1
r *i

icerebri* Tetanus traiimat. . .
1

] — 1

;

13 4 4 2 .'» 10

i"1

5 5 2 66

1

«>• iw r an K n e 1 c e n aer Kespi»

1

1

1

1

1

i

1

-#

1

ratio na Organe.

LarjDgitia, Tracbeitis et Bronchitis
-

4 — — — — 4

Pcrichondritis arytaenoidea . . . .

«MM 1 — 1

Bronchitis purnlenta <; «; 1 — \%

Brouchopnt'unionia
•> 6

Pnenmonia croujiosa _ 2 1 2 8 2 20

BroDchiectasia et Cirrhosiä pulin. .
— 1

1

1 1 3 1 1 S

— — --
1 2 — 3 1 i

1 1 %

Sarooma palmon. et hepatis . . . j

"1
1 — 1

—
I

1 1 1 1 6

J'htlii.sis pulni. spl. Pncnm. caseos. 2 1 1 , a 4 4 1

Taberculosis pulmoinnn .... o 4 3

1

16 in 14 6 2 IW

ff
pericardii et plearae ~

1
1 -1 1

Ii

18

"l
1

5 19'

1

1

25 2y 21 I9j
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Alter
Beseithnonf

in la CO
o o p aOD 8 et

B
1

9t
1

i l
1

1

T
o

1

1

B
9
GQ

•^.^IrAttklieitttii der Ver-
!

d»«QBgiorgane.

TOwt lulmitiii Tentrieoli — 2 1 1 4

AlMoessns ventricnli 1

CatarrhuK ^astro-intestinalis ... 1* 10

Euti'ritis t'oUk ularis 8 I 1 10

Ulcera caturrh. curv. sigm. et recti 1

«oli ascendentis. Perforatio 1* 1

1 1 7 1
1 1 1 i

^r-w parnleat« et tabercnlosa 2 1 1 1 5

XiVnnhadenltifl inessAraica ... 1 1 2

Hepatitis interstitiali» 2 2

JAtrophia hepatis riavn .... — 1 — — — 1

\Steno:^ (hat. c1ioI»m1. p. glaiid. lyiiiph. — — - - _

Carcinoma palati mollis .... 1 1

a oeaophagi 1 1 2

2 2 5 4 4 17

a omenti et peritooaei — 1 1 1 n

a coli deeeend. et reoti .
— — — — — 1

- — — 1

2 l 3

1
5 —

•

_
7 8 12 8 71

.r

7. Krankheiten der Harn-
Organe.

Pyeloucphritin supparativa ... !_ — ~ — - - 1

1 1

y^ltb tatentitiaUe
1

1 1

'^a parenohymatoM ehr. . . i

- - 7 1

Atrophia granolosa Tenam. ...
Ä

1

Hypertrophia prostatae et veaicae 2 1 3

Om^obm med. vesicae . . . .
|

- —
1

•>
1 4

< 1 1

1

3 4

1

3

1

12

VertiMdl. <i«r ph/h-oMd. Om. N. F. XVI. B4. (13) 4
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50 HOFMANK: Medicinisclie Statistik der Stadt Wfirvburr (182)'

Bezeichnang
d«'r

Todesursache

Alter

IC -

«1
Iii.
« = 55 «

'5 . aß ^
«
a
a« a

8. Krankheiten der Ge-

schlechtsorgane.

Oophoritis» acuta sin. Peritonitis

Cystides magnae ovarioram . .

('aniimiiia nvarii szirrhös. . ,

EiKloiiiftritis (t.'xtr. puerper.)

l'apilloina uteri

Carciiiouia uteri . . . . .

n Tnlvae

Seirrhas mammae dextr. . . .

I

1 1

2|- ^
- 1 -i -

- 11 —

- — 2 2 1 1

2

2

2

2

I

6

1

3

1 ~

il

1 • 3 6 4 2 2

#

1 19

e 1 1 a n g I.
'3 — _ 3

II. - 33 14 47

III. 1 - 1 2 1 1 I
» . . 1

IV. 4 1 :o

V. . 1 11 '

I
3 1 1 31

VI. 14 I .) 4 2 2 1 ^
VII. 1. -

I 4 1 1 2 11

n 2.
1

' 4 2 1 2 2 5 1 3 1 23

tt 3. i' 1 1 2 3 12 11 8 3 1 U
tl

4. 5 13 4 2 5 10 11 5 5 2 M
n 6. 18

i"
! 5 19 26 25 29 21 19 8 1 188

1»
r,. 18 5 5 7 8 12 4 1 71

f»
«

.

1 _ 1 4 3 Ii

t» 8. _ 1 :i «; 4 o 2 \
1')

|6» 62 15 36,47 61 78 72 51 65 21 570

6. SterUiehkeit nach der OerfUchkeit.

TTeber diese sind die Nachweise in der oaclifolgenden Tabelle

enthalten, welche für jeden Stadttheil die för 1. Jnli 1879 be-

rechnete Einwohnerzahl, die Geburtenzahl (ohne Todtgeborten),

die Zahl der Sterbfalle im Allgemeinen, der Kindersterblichkeit,
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(183) für das Jahr 1879. 61

sowie der Todesfälle an Int'ectionskrankheiten und Lungenschwind-

sacht angibt:

Zahl

Stadttheile

Zahl

dir

Eiiiwoh- (Jfbur

uer

I
Sterbefälle SterbetäJle bterbetaile

l^iterbtf falle im l.Lbns.- au Jutect.- anLangen-
jähre Kranfchtn. schwinds.

«uf » 1 I
auf

teil
A1>H..|.

Iii; ., , ruifH'o , »ui
I

I. 1) i s t r i c t

Obere AbtlK-iluiij; IG» I6h 21,5 31 18.3 5 0,7 27 4,2

Untere Abtheilang 3373 114 77 22.8 23 20.4 5 1.4 21 6,1

Renawegglaeis 477 2H 15 31.4 4 17,8 3 6,2 2 4,1

Grombühl 1637 77 73 44,5 22 28.5 7 4.2 18 10,9

PU'icherglacu 472 2(» 14 29.6 7 35,0 1 2.1 3 6,3

Lehnleit« 17 i:; 0 :{5,2 2 3

Snmtii.i uikI Mittel 45iU 25.7 ^23 "74 0,3

II. 1» ist riet:

Ob«re Abth»'iluii>r !)4 73 17,tt 10 17,0 0 — 18 4.3

rntt-r»- Alitlifiliiiiir Gü'JO 155 140 20.!» 1.S.7 11 1.0 2y •*,3

Summa iiiid Mittel — 249 2i:i
1

iy,3
•

45 17,8 11 0,8 47 4,3

III. I» i s t r i e t

:

Ob«r»» Abtbfilim^' 221K) 41', 47 20,5 10 21.7 2 0,8 / 3,0

Untere Abtheiluuj; 413« 12:i IU3 24.11 26 21.1 8 1.9 24 5,8

Somma and Mittel 1H9 150 22,7 36 21.4 10 1,3 3. 4,4

IV. I) i s t r i
<• t

;

Ober»' Aldhciliiiip •Ji:'.o .M 73 30.0 20 3.-..U 2 0,H 13 5.3

Untere Abthuilung 4224 i;{7 110 27,4 21 15,3 0 1,4 32 13.3

Stederao 2529 104 55 21.7 15 14,4 2 ' 0.7 5,5

Saaderglacia
1

980 16
i

17,3 1 6.2 2_.0 2,0

Philosophenweg etc. nickt iMkMat 16 1 16 8 50,0 ; ' 3

Sanina und Mittel 330 277
; 24,1
1

65 24,1 13 1.2
1

« 6,5

V, District: 1

Obere AbtheOiinf 1089 49 47 27,8 18 86,7 2 14 11 6.5
Untere Abtheilang 411 109 m 30,1 41 37,6 12 3.5 20 5,8

ZellerlandHti-asse fi44 ir> . 13 20,1 3 18,7 4 6,2> 3 4,8

Kii}iba<||i;i_'nind 392 14 17.8

:

2^.5 0 • 2,6

nicht b*k*nnt 22.2
,;-

2

Suuuua und Mittel 200

4

I7y 23,y 70 28,7 2.7 37 4,8

\i Mit .Viisschluss von Militär, «br Htvnlkoruu;: des Jnliusspitales uud der

£ntbiuduu};iiaiuitalt, sowie der städtischen uud anderen Pl'ründean.stalten.

(13») 4*
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Nach Aasweis vorstehender Tabelle war die Sterblichkeit

im Allgemeinen am grössteii im i. Distrikt mit 29,9 <>
oo

wobner, woran hauptsächlich die grosse Sterblichkeit in einigen

äusseren Abtheilnngen desselben (Rennwegglacis mit Bottendorfer

Strasse und Grombühl) Sebald trägt; am geringsten war sie im

IL DLstrikt and zwar der oberen Abtbeilang desselben mit 17,8 ^/of.

Die oberen Abtbeilangen aller Distrikte hatten, wie schon oft

nachgewiesen, die geringste, die unteren eine etwas grössere und

die äusseren die grösste Sterbeziffer. Die Örtliche Vertheilung

der Kindersterblichkeit ist weder ganz paralell mit derje-

nigen der allgemeinen Sterblichkeit, noch mit derjenigen der Ge-

burtenhäufigkeit, sondern hängt am meisten von der Häufigkeit

der unehelichen Geburten in einem Stadttheile ab, wie nachfol-

gende Tabelle ergibt, welche die Reihenfolge der Distrikte zeigt

nach der:

1) mllgemeiueu Storb- 2) Geburtt'u- 3) H&ofigkeit d. unehel. 4) Kinderüterb-
lichkeit. hänti^keil. Geburten. lichkeit.

1. D, 29,^ I. D. 39.(3 •V. D. 18,1 ü-o V. U 28,7

IV. n 24,1 V. , 30.3 1. . 15,7 1.
ff

25.7

V. „ 23,9 IV. „ 28,2 m. „ 14,(i IV.
f,

24,1

m. 22,7 III. „ 24,8 12,5 III.
ff

21,4

n. „ 19,3 II. , 23,0 II. , 9,5 II. . 17.8

Insbesondere ist hervorzuheben, dass einige Stadttheile z. B.

Rennwf'gglacis und Sanderau bei sehr lioher G eburtsziffer eine

gcri nge, andere wie der V. Distrikt obere und untere Abtheilung

bei massiger Geburtszitt'er eine sehr hohe Kindersterblichkeit

hatten; allerdings hatten letztere Stadttheile eine sehr grosse

Zahl von unehelichen Geburten.

Die Infectionskrankheiten kamen am häufigsteii in

den äusseren Abtheilungen des 1. und V. Distriktes and in der

unteren Abtheilung des letzteren vor, während die Tuberkulose

besonders in den untern Abtheilungen des I. und IV. Distriktes

und in den beiden Abtheilungen des V. Distriktes in bedeutender

Weise die Sterblichkeit beeinflnsste.

Das häufigere Vorkommen der Infectionskrankheiten in den

äusseren Bezirken, besonders des 1. und V. Distriktes, welches

sich seit 1876 constant beobachten lässt, ist sehr bemerkenswerth.

indem es zeigt, dass es weniger die Lage der Wolinungen in

engen Gamsen, weniger die Verliältnisse des Untergrundes sind,

als vielmehr die C^ualitäi der Bewohner. Armuth. Unrein-
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(185) Ar das Jahr 1879. 53

lichkeit und üpberfüllung der Wohnräume . welche die Ent*

ttehnng und Verhroitung der Infektionskrankheiten begünstigon;

denn es sind hauptsächlich dio hezeichneton äusseren Theile der

Stadt, in welchen sich allmählig ein zahreiches Proletariat in

engen Wohnräumen zusammendrängt.

Die im Yoijahre begonnene Statistik der überfüllten Wohn-
räume d. h. solcher Wohnungen, die bei nnr einem heizbaren
Zimmer 6 und mehr Bewohner, oder die bei nur einem Zimmer
überhaupt 4 und mehr Personen beherbeigen, wurde fortgesetzt,

und ergab, dass in Wohnungen der ersteren Art 91, in solchen

der zweiten Art 84, zusammen in überfüllten Wohnungen also

175 Todesfälle vorgekommen sind s 14,2 o/g aller Todesfälle über-

haupt (Vorjahr 15,5.)

Was die Örtliche Vertheilung dieser überfüllten Wohnräume
anbelangt, so kommen auf 100 Todebtalle überhaupt solche in

uberfüllten Wohnräumen
im I. Diatrikt 10,4

n II. , 9,3
•

, III. , 19,3

, IV. , 10,8

V. „ 22,9 ferner in den •

oberen Parthieu der Distrikte 10,1

unteren n n n

äusseren , „ „ 15,9 (Grombühl spec. 21,9)

Um den Einfluss dieser überfüllten Wohnungen auf Gesund'

heit und bezw. Sterblichkeit richtig beurtheilen zu können, ist es

vor Allem nöthig, daran zu erinnern, dass so enorme lieber*

füUungen, wie sie in manchen Grossstädten z. B. Berlin vor-

kommen, hier nicht zu finden sind.

In den 175 überfüllten Wohnungen lebten nach Ausweis der

Sterbanzeigen 1023 Personen» sodass auf eine Wohnung 6,8 Per-

sonen treffen; femer ist zu erwägen, dass die ^UeberfÜllung'

meist eine Folge grossen Kinderreichthums der betreffenden Fa-

mÜien ist; es geht dies schon daraus hervor, dass unter den 175

hiehergehürigen Todesfällen nicht weniger als 84 Kinder im 1.

Lebensjahre waren, also 48<>/o der Gesammtsterblichkeit, während

in der Stadt im allgemeinen nnr 23,7 o/^ der Gesammtsterblichkeit

Kinder im ersten Lebensjahre sind. Endlich ist zu bedenken,

dass die in den überfüllten Wolmniumen lebende Bevölkerung

zugleich eine sehr Üuktuirende ist, welche nicht lange in ein und
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54 UOFMANN: Medicinis he Statistik der Stadt Wttrzborg (186)

d<*rscll>en Wohnung bloibt, .sodass die Sterblifhkeit k^^n^-swe^^g

ohne Weiteros als Mass der Schädlichkeiten der zuletzt inne-

gehabten Wohnung gelten kann.

Das Durclischnittsalter der in den überfüllten Wobnungen
Gestorbenen berecbnet sich für die Bewohner unter 15 Jahren

auf 1,7 Jahre, also nicht kürzer als das durchschnittliche Alter

der Gestorbenen dieser Altersklassen unter der ganzen Bevölkerung,

welches 1,5 Jahre beträgt. Das Durchschnittealter der erwach-

senen (über 15 Jahre) in den überfüllten Wohnungen Gestorbenen

ist freilich mit 41,1 Jahren viel geringer als das für die ganze Stadt

bei den erwachsenen Gestorbeneneu gefundene mit 51,4 Jahren;

allein es kann wie gesagt diese Verkürzung der Lebensdauer

nicht allein auf Uechnung der Wohuungsverhältnisse gebracht

werden.

Zur weiteren Beurtheilung des Einflusses iibertullter \\'<tl!ii-

uiigt'U betrachten wir die St» rblidikcit an (b-n wichtigsten TfifS-

ursachen (in '*
,» der (Tcsanmitstcrbliclikcit berechnet ) eiiicrscit-^ in

der Stadt iibci liau[)t. andrerseits in den iil)ert"iillten Wohnräunieu.

Es ergibt sich dann, dass von UJU Gestorbenen gelitten hatten:

in der ^^tn(It in nherrüllten
*** überbaiipt Wubnraumen

Infeetionskranklieiten <>.(J(J 11.4

akuten Entzündungen d. Atliniungsorg. 7,85 1^*A

l)arinkatarrh 5.2 13.1

Tuberkubise (ib-r Lungen de.s (iehirns

u. allgeni. Tuberkub>se) 23,2 18.2

Mit Ausnahme der Tuberkulose sind dalier in den übertuliteu

Wohnräumen an allen übrigen angeführten Todesursachen etwa

nni h eiinnal soviel gestorben als sonst im allgemeinen in der

Stadt; bedenkt man jedoch den (^mstand. da.ss in den überfüllten

Wohnräumen sich sehr viele Kinder befinden, welche zu den

9 angeführten Krankheitsgruppen sehr disponirt sind, so wird

die Bedenklichkeit der erhaltenen Ziffern wesentlich abgeschwächt

oder ganz beseitigt, und ist höchstens noch beim „Darmkatarrh'

aufrecht zu erhalten, da hier die Sterblichkeit in den fiberffiHten

Wohnräumen mehr als doppelt so gross ist als in der Stadt über-

haupt.

Statistisch ist daher der Einfluss der überfüllten Wohnungen

auf die „Sterblichkeit^ nur sehr schwer nachzuweisen ; trotz-

dem ist, wie die tägliche Erfahrung lehrt, an den SehfidUchkeiten
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dersHl])Hii ( Si livväcliuniz: <ler ( 'onstitutioii im Allij;t'iutM neu : gpi-iiji^ere

Wiilerstandskratt ij:»'n;tMi üusiserL* Schädlichkeiten, uameutlicb epi-

Uemisclie Krankheiten) nicht zu .zweifeln.

7. DnrchsdioittflAlter der Gestorbeiieii.

Das Diirchs( liiiitt.-ialter der Gestorl)cncu berechnet .sich für

das Jahr I87i) anf 30,5 Jahre i N'orjalir 28,1) und nach Aus-

schlusä der unter 15 Jahre alten Personen aut' 51,4 ( Vorjahr 50,6).

Den Einfluss der Oertlichkeit auf das Durchscimittsalter der

Gestorbenen zeigt die nachfolgende Tabelle:

Districte: Bev. unter 16 Jahren: Ueber 15 Jahren: Insgesammt

:

1 A

TTfii^n 2.0 44.3 22.1

Aussen 1,6 44,6 26,7

1.8 47,1 26,7

II. l)istr. Oben 1.9 54.4 ai6
Unten 1.9 52,7 32,3

1,9 53,5 33,4

lll.l>istr. Oben 0,7 52.2 44.7

Unten 1,6 52,0 28,0

1,1 oo,l 36,3

IV.Distr. Oben 1,6 51,7 32,1

Unten 1,6 49,1 33,4

Aussen 1,3 55,1 34,5

1,6 51,5 33,3

T. Distr. Oben U,»i 47,6 27,1

Unten 1,1 48,9 19.4

Aussen 1,8 52,4 24,5

1,2 49,(3 23,H

Man sieht aus obiger Tabelle, dass die Stadttheile . welche

die grösste Sterblichkeit haben, nämlich der 1. und V. Distriöt,

auch das geringste Durchschnittsalter der €restorbenen haben

Tind zwar sowohl im Allgemeinen als auch nach Auschluss der

kindlichen Bevölkerung unter 15 Jahren. Im I. Districte waren
es namentlich die unteren und Susseren Abtheilungen, im V.

sämmtliche 3 Abtheilungen, welche ein kurzes Duirchschnittsalter

der Gestorbenen ergaben. Der IL und III. District, welche die

geringsten Sterbexiffem haben, weisen auch das längste Duroh-
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schnittsalter der Grestorbenen auf. Das Durchschnittsalter der

Personen unter 15.1ahron zeigt im Ganzen nur geringe Differenzen

in den einzelnen Bezirken; es war am längsten mit 1.9 .Jahr im

II. District. am kürzesten mit 1,1 Jahr im III. District: da-

zwischen liegen der L, IV. und V. District mit 1,8, 1,5 und

1,2 Jahren.

Nach der Lage der Stadttheile betrachtet, haben die obereik

Abtheilnngen ein weit längeres DnrohschnittBalter der Gestorbenen,

als die unteren nnd Süsseren Abtheilnngen, welch' letztere sich

siemlich gleich verhalten. Das Durchschnittsalter der Kinder

(unter 16 Jahren) ist auch in Bezug auf die Lage der Stadttheile

ziemlich gleichlang gewesen (1,6— 1,6 Jahre). Die nachfolgende

kleine Tabelle wird zum Beweise des Gesagten dienen:

Obere Abtheiliing Untere Abtheilong AeuMire Abtheflng
District 1

' ILllf'T flu^r

1
.

1 . 1 . 1 ' .
•

.',!
Tintr- ill.rr Hilf rr

1
, ,1

I. District J,8 52.2 :i2,5 2.0 44,3 22,1 i,r, 44,0 22.4

1,9 54,5 •M,b 1,9 52.7 32,3

la „ 0,7 58,2 44,7 1.6 62,0 28,0

IV. , 51,7 32,1 1,6 49,1 38.4 1,3 65,1 84.6

0.6 47.6 27.1 1,1 48,9 19.4 1,8 58,4 8i6

1.6 1
68,9 34,2 1.6

1
4Ö,4 27,0 1.6 50,4 27,1

SchlussbetrachtuDg.

Ans der allgemeinen Bewegung der Jirvölkerunp lassen sich

für das Jahr 1879 günstige Schlüsse hezüglieh der Salubritat

der Bevölkerung ziehen; es ist zwar dif für Würzburg constant<»

kleine Geburtsziffer (3*2.5) ni-clit gewachsen, wohl aber ist die

allgemeine Sterbliehkeitszitier gegen das Vorjahr bedeutend ge-

sunken (29,1) und hat namentlich die Kindersterblichkeit wesent-

lich abgenommen nnd mit 20,6% der Lebendgebornen den nie-

dersten Stand seit den öOger Jahren erreicht. Eine wesentüoh

erhöhte Sterblichkeit herrschte nur' in den höchsten Altersklassen.

Die Infectionskrankheiten, sowie die die Sterblichkeit haupt>

säohlioh beeinflussenden acuten Entzündungen der Athmungs-

Organe haben im Jahre 1879 wesentlich abgenommen, erster»

Ton 26,1 auf 17,6, letstere yon 28,2 auf 24^8 auf 1000 Ebwohner;
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dabei ist aber zu bemerken, dass die Abiialime der Sterblichkeit

an acuten Entzündungen der Athmuugsürgane seit 1873 stetig
fortschreitend ist.

Die Sterblichkeit an Lungenschwindsuclit ist zwar auch von

59,1 auf 57,0 zurückgegangen, ist aber immer noch viel höher

als in den deutschen Städten im allgeiiH'inen (35,9).

Da? Jahr 1879 war in Bezug auf Witterung ganz abnorm

and entschieden ZQ kalt; die mittlere Jahrestemperatur erreichte

nur (),3o C. (gegen 10,4 als normales Mittel) und mit Ausnahme
des Februars hatten sämmtliche Monate eine Temperatur unter

dem Mittelt am bedeutendsten der Dezember, dessen mittlere

Temperatur (— 12,6^) um 13|4<^ tiefer als die normale Mittel-

temperatur (+ 0,83} war.

Trotz'dieser abnormen Witterungsverhältnisse war die jah-

resseitliclie Vertheilnng der Sterblichkeit im Wesentlichen die-

selbe wie gewöhnlich; nur fiel die Wintererhöhung der Sterblich-

keit gegen die Begel.auf den Februar, offenbar wegen der Kälte

der beiden vorhergegangenen Monate December 1878 mit — 0,93

and Januar 1879 mit — 1,700 Mitteltemperatnr. Die Frühjahrs-

erhebnng und mit ihr das Maximum der Sterblichkeit traf auf

April und Mai, die durch geringe Feuchtigkeit und sehr starke

Verdunstung bei abnorm niederer Temperatur sich auszeichneten,

in beiden Monaten fand auch die Cuhiüuation der Sterblichkeit

an Lungenschwindsuclit und an acuten Entzündungen der Ath-

mungsurgane statt. Trotz der niederen Sommerterapcratur war
die Somniererhebung der Sterblichkeitscurvc sehr gross fAugust)

und die Herbstsenkung derselben trotz der niederen Temperatur
auch dieser Jahreszeit bedeutend.

In dem ausserordentlich kalten December stieg die allge-

meine Sterblichkeit (8,6'Vo der Gestorbenen) nicht über den

20jährigen l)ur( hs; hnitt , der für den December 8.7^ o der Ge-

sammtsterblichkeit beträgt; el)enso wenig die Kindersterblichkeit

mit 7,6% der gesammten Kindersterblichkeit gegen 7,8 eine»

djährigen Durchschnittes. Nur die Sterblichkeit an acuten Ent-

zündungen der Athmungsorgane stieg (14,1^/|,) über den 9jährigen

Dorchschnitt von 10,3 */o für den December.

Dass diese RegelmSssigkeit der jahreszeitlichen Vertheilnng

der Sterblichkeit auch durch so abnorme Witterungsverhältnisse,
"^e sie das Jahr 1879 zeigte, nicht wesentlich verändert wird,

deutet darauf hin, dass es weniger direct die einzelnen Factoren
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der Wittoruiii:^. T«Mnperatui', Luftdruck, Ftnirlitiijjkeit etc. sind,

weltlif die ;illL!:»^iücinH Rrkrankun*j;sf;iliiu;k(M"t und St^i'liliclik'Mt

l)cciiitlus.st'n. als \icliiiclir die in den vcr.sc-bicdcncn .Ialire.szeit«^ii

allt-rtlin^'s durcli die lierrschendcn \\'ittcrun!i;svHrliältni.sse bedinojtf

verschiedene Lebensweise der Menschen in Jiezug auf" Wohnung
(Heizung), Kleidung, Nahrung etc., weiche sich Jahr aus Jahr

ein im Allgemeinen gleichbleiben.

Allerdings können unter Umständen einzelne Fa( t<»ren der

Witterung die Entstehung besonderer Krankheiten begünstigen;

80 z. B. starke Kälte, sowie grosse Trockenheit der Luft Er-

krankungen der Athmnngsorgane
;
grosse Hitze Krankheiten des

Barmkanales; starkes Austrocknen des Bodens, Mangel an Begen

den Tjphns oder verwandte Krankheiten, und kllnnen dadurch

die gewöhnlichen jahreszeitlichen Erhebungen der Sterblichkeits-

curve mehr oder weniger beeinflussen oder auch zeitlich nach

vor oder rückwärts etwas verschieben; den Haupttypus «er

Curve aber zu verändern sind sie nicht im Stande. Dieser be-

steht darin, dass das Mimimnm der Curve immer im Herbst liegt,

von wo an ein Aufsteigen stattfindet, das manchmal schon im

Winter, allermeist im Frühjahr, und nur ganz ausnahmsweiM

einmal erst im Sommer seinen Höhepunkt erreicht, von dem ans

dann wieder rascher Abfall zum Herbst-Minimum stattfindet.

Na« h nun vorliegenden *22 jährigen statistischen Aufzei(dinuiia:**n

fiel wenigstens das Maximum der Curve noch nie in den Herbst,

das Minimum noch nie in den Friililing.

Die örtli(die Vertheilung iler Sterblichkeit und d.as ])un'h-

s(dinittsaltcr der (Testorbenen geben dieselben Resultate wie in

den Vorjahren, dass niimlicli diejenigen Stadttheile, welche am

meisten von der armen Bev(3lkeruug bewohnt werden, auch wenn

sie noch so frei und luftig gelegen sind, die grössten Sterbe-

ziffern sowobl im Allgemeinen, als auch in Bezug auf die Kinder-

sterblichkeit und namentlich in Bezug auf die Int'ectionskraDk-

heiten haben.
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Tabelle u.

Tabelle I.

Geburten.

Monate.

Lebendgaboren e.

Ehelich.

männlich weiblich

,
F.ntlnl;^

Anstalt

U u e h e 1 i c h.

männlich weiblich

Stadt AiiBtalt, iAuht.ilt

(ti'samnit-

Summu.

Juraar

Febraar

VSrz

April

Mai

Jnni

JaU

AagaMi

September

October

November

December

38

50

56

42

50

4!»

49

50

58

59

44

51

1

1

2

1

1

3

3

2

49

36

47

61

49

51

47

53

i 68

36
'5«

35

1

1

1

1

1

1

11

6

14

5

10

1

7

11

9

5

9

iO

9 [ 14

9 ' 7

22

14

8
m
I

10

6

4

18

ß

7

6

13

4

13

8

6

7

9

i

10

8

11

9

I

8

9

9

8

132

115

155

144

140

121

137

189

141

130

185

120

Summa ö96

Januar

Ki'braar

Marz

April

Mai

Joni

Jiüi

Angnst

September

October

November

iiecember

14
I
578 8 97 115 103

Todtgeborene.
> I

-
*

i

-

1
—

1

—
I 3

8

1

3

4

1

1

1

1

3

1

2

1

1

»8

2

2

1609

10

G

3

3

6

9

3

4

4

7

t

3

feumma 24 —
I

22 2 65
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Tabelle II. Todesursachen

.1 7'"'/' »'O'V'J' 7(f;i fiij-

Berech unter lU'stand der

Altersklassen
lu. (>11 w. 540 it 4 1297 1242 19r,7 19[)2 1924 ir.lG

T o il e s n rs a c h (' n.

1 Jahr
(belie b

I
nnchrl.

III. w. m. I w.

2 .luhr

ni. w.

6— lU 11-15

m. w

1. Lebensschwüche
2. Altersschwache
3 «lewaltsainer Tod
4. Toti i V. V. Schwanper-

schalt und Kindbett
.'», Infections-Krankheiteii

r>. ri)nati»iitionelleKrankh.

7. Krankh. der Haut uml
Muskeln

8. K rankheiten d.K nochen

lind Gelenke
9. K rankh.d.( I ef'asssystem?

10. Krankh. d. Nervensyst

11. Krankh. d. liespirations-

or>;ane

12. KrankheitiMi der Ver-

danunjrsorjiane

13. Krankh. d. Harnorijan«

14. Krankheiten der (»e^

schleehtsorgane

Unbekannt

:14 21 lOl 10

1

21 ir.' 21 11

12

1

1

1

1 — -

n; \:\ 4 r.

2(» ir» it I

2:i 2.'»| 20 12

— 1

9

1.*.

5

4

0

4

1.

2.

3.

4.

.'>.

0.

7.

».

W.

10.

11.

12.

VA.

14.

15.

]).

17.

18.

Lumina

Lebensschwache
Durchfall d r Kinder
Ab/.ehrunj: der Kinder
Fraiüen der Kinrler

Typhns
Kindbetttieber

Blattern

Scharlach
Masern
Keuchhusten
Croup und Diphtheritis
Pneumonie, I'kniritis,

Bronchitis

(iastritis. Peritonitis.

Knteritis

a) Tuberkulose d. Lun^e
b) Allgein. Tuberkulose
c) Hydroceph. acutus inf.

('hrouisehe Merz krankh.
Ma(;eukrel)s

(iebirnscblag

Altersschwäche

122 na {,:, 42 42

:54

20
12

12

21

20
10

Iii 10

19 10

14

1

ir.

:{

1

J

1

0

1

«; 1 —

I

1 2 I

2 — 1

40

12
H

10

9

2

1

4

10

1

4

4

1

2
3

1
-

1

1

1

1

40
I
37 9

I
17 0;

12

3
3

1

o

1 —

12

4

1

l

3 3

Ii. lAiizelne besonders

!— 1

3

1

4

1

2

1

— 2

I I 1
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nach Alter und Geschlecht.

i/rtKsrren Gnt/ijjni ijt'tirilnft.

ihJ 4906
1

310)5 4179 2636 2897 1625 2264 963 1391 325 r.r,(

»

',0 9r, 2,'.(KK) 24429 49429

n- 3Ü 31--40 41--50 51--r»i» •>1-- 1 U « 1 —- .'5t • o\)— 1 1 U 1 r

iMannl. Weibl. 8uunna

m. w. rn. III w. in. III )
W.

9 — 3 I 3 — 4

1

1

l

1

1 29 43

1

23

2.S J4 —
53 i(

28 ;!

:il —
73 i:t

4 1

7.) —
126 ;!7

32 j

I

5

I

1

5

10

1

1

2

l

5 1

4

1

4 6 :t 3 4 -

— 'tl! «

82 17

i»; -

'l II 9

;h h

10 —
S6 ,

150 o.i

1 1 — 1 1
_ 3 — 5 l t

j

2

1

.")

V
•>
• » 6 <

4

«

1

9

13

1

9 14

M ;*

W

r»

1

1

3

-

1

1

10

37 1

II

1 1 ;»

46 1.;

7«i 7

21

H3 H

162 H

38 33 31 3r, i:. 39 14 IH 24 1

1

21 4 1 212 ;.o 199 ;k. 441 SU

•/

1

4
2

4 4 3 10

2

13

«
13

4

4
6 5 4

7 o 84

17 1

92 II

14 :)

176 17

31 4

4 10

1

0 4 3 1 •\\

1

:n

1

60
,

1
54 65 62 59 Tu 54 73 '.»9

1 30
1

722 III 7 1 7 :i,s

häufige Todesursachen.

44
44 1

26 —

4 1

2 —

7 -
18 I

31 —
32 1

19 —

9 %

8 —

5 -

15 -

To —
76 2
A X

13 ^

8 —

33 1

1 2
2

1

1

6
2 5

1

~

1

—

—

—

3 1 2 1 2 1 4 2 5 8 i 5 4 68 9 45 3 113 1«

t

30
1

5
1

1

2

2

2
30
1

1

1

28
1

3

2

1

31

1

6
1

2

2

9

1

7

3

2

29

7

6

1

12

9

5

4

l

1

10

9
2

4
l

1

8

14

6
3
1

8

-
5

3
5
29

1

10

-
5
1

6
43

2
23

1

1

1

28

4 —
155 3«

14 s

13 —
37 4

14 s

15
,

53 14

9 -
127 so

13 -
12 1

44 4

18 4

16 1

73 S3

13 —
282 56

27 S

25 1

81 i

32 7

31 3

126 57

Anmerkong. Die klein gedruckten Zahlen bei der Hanptsnmme geben an, wie viele

!>rts fremde unter den an jeder Krankheitsgruppe Gestorbenen sich befanden.
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Tabelle III. Todesursachen

A. Todemrsa^en nach

Toilesarsachen.
Jannar Febmar Mira April Ifai Jni

III. w. ni. W. III. in. 1 w. ID. H . in.

1, Lel)enssrli\vä( he o
•>

1
•i

•l o
, (

1
1

Ai O£ Q9 QO
2. Altersschwäche

*^

( 1 lu 4 4 4 '.t 4 7 2 4
8. Gewaltsamer Tod 4 1 2 •> 2 5 1

4. To<I in Fttlu'f \ ->riS< hwan-
irt'rscliiitt IUI"! Kimllictt 1 1

•> 3 ö
i». 1 iitt'ct iiiii> - K liiiiklicitt'ii 4 9 4 8 4 4 (i 3 4
i. Cniistiliif iniit'Ilo Kr.inkh. 5 8 II 12 s

< < 12 6 6 6

7. Kraiikli. (l.H.nif ii. Muskfln — 1 1 1 1

8. q der Kuucheu u. (je-

lenke 1 1 1 1 1 1 1 1 2

9. „ des Grfasssystems 4 4 1 1 H 4 2 5 h 3
10. n des Nervensystrins 10 » 6 1 U 5 13 8 6 9
11. „ d.RespirationsorLMiir 26 20 22 24 18 86 26 25 24 22 18

12. « d. VerdaimiiirsorL'aiM' 5 'i ,\ 8 11 5 6 4 ß 12

13. „ der IlaniurLMH'' 2 1 I 1 2 1
- 2 2

14. ^ d. (jCSclllcrllt IV , III'- ? r. 2
Unbekannte Toil« ~< 1

>;» Ii" ^1
1

129
1

139 127
I

144
1

14«
1

B. Eingelne, besonders

1. Durcliiall dir Kinder
2. Abzehrung der Kinder
3. Kr.iiM-n der Kinder
4. Typhus
5. Kindhettfieber
6. Hlattern

7. Scharlach
8. Masern
9 Keuchhusten

10. Croup und DiphtlKM itis

11. Pueumoni«', Üronthitis,

Pleuritis

12- ('a>tritis. Enteritis, Peri-
tonitis

18. a) Tnbercnlosed.Lvnf^en
l>) .MltTt iiifineTnlxTciiIosc

cj Tuberkulose der Hiru*
hinte

14. Chron. H* r7.kraakheiten

15. Magenkrebs
16. Gehirnscblug;

4

1

1 I -

1

1 I

4'

21 I

2

4

1

4

1 1

2 3

— ' 1

- i 1

1

2

11

9| 8

11

I

4

!
1

4

4

1

1

— 1

6 5

1 1

1(> 11

:< 2

1
—

3 7

1 2

2

2
3
1

1

1

1

4

— 1

16 ^ 20

3j
-

2> 1

<; 3

1 1

—
I 1

4

1

1

1

1

18

3

8
2

1

2

— 1

18 14

1 -

3

1

1

1
-

I

-

•_'! 21

4 1
3

15

2

1

12

2

3

3

1
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nach Geschlecht und Jahreszeit.

tfrösseren Grt^pen geordnet.

Joli AngUHt Septbr. October Novemb.

- - _

Decbr. Summe

ni. w.w. ni. w. n. w. U. w. m. w.

2 2 1

1

1 r, o 4 5 4 1 2 44 :5i 7.'»

7 -l 'J 4 ,1 2 4 »; r> ;» 03 i .» 12tl

1 o 1 3 1 2S 4 82

1 1 2 ir. l(i

5 2 r» .1 1 3 1 3 1 t 1 4 3ß 50 84t

6 10 5 6 4 •> •1 2 «> 3 82 150
1 1 ' ' 3 8

2 1 1 2 2 I in 11 •Jl
•»
• 1

•> 3 4 1 1 4 4« s3

4 4 <; 4 r> 4 6 1 1 <t 8') 76 162
1« 11 14 18 12 8 14 10 11 12 27 11) 242 199 441
12 12 13 14 G 10 6 (i 8 4 .') 3 S4 92 176
2 2 3 2 1 2 1 1 1 17 14 31
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Tabelle IV. Todesfälle nach Alter,

Berrihiii-tcr

Bestaiiil il<'i

III 011 w 546 m. 477 !w. 482 1897|1242 1967 1919|l9i4.l6l6 2740 2115 72691

Monate.
1. Lebensjahr 2. Lebensjahr

Khel. lUnehel. Ebel. Unehel.

im
3—5.

im
I

im
6-10. 11—15.

m. ! w m in. w. m. w. m.

im
16—20.

1 w..

Jannar

Februar

Mirz

April

Mai

Joni

Juli

Anglist

fieptbr.

October

November

December

3 10

u

III

10

14

10

7

21

14

4

8

9

6

11

5

12

9

4

14

14

6

4

8

o

12

2

8

4

6

4

7

2

4

o

4

4

'A

ii

4

3

5

1

8

2

2;

4'

I

1

5

1

•2

2

2

1

1

4

2| —

'

.T

2

t

1

1

1

41

S

1

1

2

9

2

1

21

1

A

2

1

1

Ii

4

6

7

6

II

2 \

4 9

änmma 122

1

103 65

1! s

42 4U 37 2

1
40

I

I

1
9

i

0 12 16; 15

17
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(197) für das Jahr IttTt). 65

Geschlecht und Jahreszeit.

3165 4179
1

1

2C.t6'2o9<
1

1625l22»j4 32ä 660 6U
j

96 «OUU
1

2442U
1

49429

im im im im im ttber

31— 40. 41 -.-)0. »(). f>l 7(1.
•7 4n cf ». 80 Jahre

O u m w a

m. w. m. 1 w. W. m. i w. m. w. m.
1
w. mitinl. 1 w»ibl. IsnHiiiiiiien

A
6, 5 G

1

3 5 10 n
1 63 10

•

66 Ii 129 16

5 (i 4, 6 8 H 51 5 ^ 12 ii 59 11 80 9 139 80

4 8 6 o öi 4 10 12 60 4 67 11 127 15

6 10 5| 4 13 4
4i

5 8 9 1 76 9 68 17 144 M
9 5 7 4 4 4 H 5 11 1 3 W 11 73 11 142 t%

3 7 r» <; y 6 4 8 8 4 4 «>2 i 1 11 133 s;.

5 5 7 r> H r» :\ 7 4 1 '»»1 In 50 1 IOC. 11

4 3 5 11 4 4 fl 4 5 :i 4 7ti h) t)l y 13H Ii.

r. 4 4 7 I 2 0 3 3 1 42 6 45 4 87 10

1 4 4 3 6 1 5 4 1 43 10 87 7 80 17

4 4 5 ,'i 4 o 6 6 6 9 1 47 7 42 s 89 10

8 7 :{ r> 7 4 7 9 lOl 8 4 3 67 11 57 e 124 17

M ;•> Hl» 7U 54 OH 73 30 34 722 iu 717 M ;1439 SIS

•
•

II 11 18 11 11 lö

1

la 24 lü

1

"
1

1

NB. Di«' klein srfilriu ktt'u ZillVrn l'''Im ii an, wie vielo Ortsfreiudc sich nnter

dea in jedem Monate uud in jeder Alter^klarj.si: Ge^torbeueu beüudeu.

T«rh. d. pby».-med. Om, N. F. Bd. XVI. (13**) 4**
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Beitrag zur Topographie der äimereu Oiirtlieile

mit Berücksichtigung

der hier dnwirkenden Verletzungen«

Von

Dr. W. KIRCHNER
in Wflrzbnrg.

(Mit T«fel X.)

Von den neueren Autoren anf dem Gebiete der OhrenHeil-

kunde, insbesondere dnrchtr. Tröltschf wnrde stets mit Recht ber-

Yorgeboben, dass die Anatomie nnd baaptsäcblicb die Topographie

eine eingehende Berücksicbtigung bei Benrtbeilung der an den

verschiedenen Abschnitten des Gehörorgans sich abspielenden

pathologisehen Prozesse erfahren mn.ss, da sie uns eine sichere

GruiuUage zu hioten v('iiii;il;\ anf welcher gestützt wir unser »

Urtlieil hogrüridcn und die iilithigcn thora]tcutisclien ^r;issregtdn,

hesouder.s \v<*ini es sicli um Vornahme operativer EingriÖ'e handelt,

ohne Gefahr austuhri n kltinioii.

In dieser Hinsicht bieten sich uns nielit selten an frischen

oder niacerirteii Präparaten interessant»' und neue Gesielitspunkte

dar, die uns einen in Ers( lieinungen und F<)li;<-n unklaren klini-

schen Verlauf einer Ohrafl'ection bei näherer Betrachtung aus den

anatomischen Verhältnissen aufzuklären vermögen, und wie in der

tägli« hm Prazisi so tritt auch in der forensen Medicin bei Be-

nrtbeilung einer das Gehörorgan tretfenden Beschädigung die

Nothwendigkeit einer genauen Beriicksichtignng der topogra-

phisch-anatomischen Verhältnisse an uns heran. Einen kleinen

Beitrag in diesem Sinne beabsichtige ich in folgenden Blättern

zvL liefern.

Ohne eine detaillirte Schilderang der vielfachen in der Lite-

ratur beschriebenen Verletzungen der verschiedenen Theile des

Gehörorgans und deren Einfluss auf das GFehörvermögen geben
VoKhuHll. d. phyt^aMd. Oes. N. F* XVI. Bd. (14) 1
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2 KIRCllNER: Beitrag zur Topographie der äusseren Ohrtheile (200)

ZU wollen, werde ich mich nur auf die äusseren Ohrtheile he-

schränken und speciell versuchen, die hier wichtigen, den äusseren

Insulten besonders uii.sg( setzten Stellen in ihren topographischen

Beziehungen (larzustfllcn.

Obwohl liäiili«; aiipji'iioninuMi wird, dass den scheinbar leichten

und nur auf die Olirmuschel und den äusseren Gehiagaug loea-

lisirten Verletzungen keine so liolie Bedeutung beizulegen sei. so

können desst'iiuiic;*'a(iitt't liitn* älinlielie Fragen an den Arzt heran-

treten, wie bei den anerkannt .schweren uiul mit ausgedehnter

Zerstörung verbundenen Vej-letzungen am Troinniel feile und in

der Paukenhöhle. Vor Allem können uns in dieser Hinsicht fol-

gende Fragen beschäftigen

:

1) Existirten vor der Verletzung Bildungsanomalien des Ge-

hörorgans, die zwar unter gewöhnlichen Umständen in keiner

Weise Störungen mit sieh bringen, bei geringem Insulte jedoch

Veranlassung zu weitführenden Beschädigungen geben können?

2) Ist durch einen Insult an und für sich schon allein eine

mehr oder minder erhebliche Beschädigung des Gehörorgans e^

zeugt worden oder bestanden bereits vorher krankhafte Verände-

rungen an den verschiedenen Theilen des Gehörorgans, die eine

Functionsstörung mit sich bringen mussten?

3) Sind aus einer anfangs einfachen und unbedeutenden

Verletzung erst durch das Hinzukommen zufälliger nicht mit der

Verletzung zusammanhängender, äusserer Einflfisse ernstere Nach-

theile für das Gehörorgan bedingt worden?

4) Ist durch Verletzung irgend eines Theiles des Gehör
Organs abgesehen von Schwerhörigkeit in directer Weise auch

Gesundheit und Leben gefährdet worden?

In den älteren Werken über gerichtliche Medicin finden die

Verletzungen des Gehörorgans nur eine geringe Berücksichtigung.

Es wird gewöhnlich nur kurz angeführt, dass Taubheit durch

verschiedene das Ohr treffende und das Trommelfell zerstr»r«'n(le

Insulte cizeugt werden könne, ohne dass dabei ein besoudercr

Nachdrui k auf die topographische Lage der verletzten Theile und

deren KinHuss auf das Zustandekommen einer Beschädigung ge-

legt wird. Den äusseren Theilen, der Ohrmuschel und dem Gre-

hörgange wurde dabei wenig Aufmerksamkeit zugewendet

^ Hekke, Lehrbach der geriehtlkhea Medieln. 18S7. — «SdMmMjycr, ge-

richtUch-medieiniMhe Klinik. 1840.
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mit fieriickaiclitigimg der hier einwirkendea Verletzangen. 3

Um rmr ein l^eispi«'! aiiznfiilireii. wie wenic; man d'in in nn-

mittelbarer Nähe iIpt unteren uml vorderen Wand der Pauken-

höhle gelegenen grossen Gefüsse fürchtete, sei erwähnt, dass man
zur Feststellung der Trommel feil Perforationen eine Sonde in den

Gehörgang, beiderseits abwechselnd, einführte, um durch Betasten

des Trommelfells herauszufinden, an welcher Seite die Sonde
tiefer, nämlich durch die Perforation in die Paukenhöhle einsinkt.

Durch diese Manipulation .konnten gewiss, besonders wenn etwas

forcirt untersucht wurde, die zuweilen nur durch ein dünnes oder

durchlöchertes Knochenplättchen von derPaokenhöhlenschleimhaut
getrennten GefKsse— vena jugnl. und carotis interna— gefährdet

werden. Sckürmayer warnt daher zuerst vor diesem voreiligen

nnd gefährlichen Gehrauch der Sonde, und will sie nur mit grösster

Vorsicht in Ausnahmsf&Uen zulassen.

Casper richtete hauptsächlich seine Aufmersamkeit auf die

Tronunelfellverletzungen und kam nach seiner reichen Erfahrung

auf dem Gehiete der gerichtlichen Medicin zu der'Ueberzeugung,

dass einfache Rupturen des Trommelfells nicht für erhebliche Ver-

letzungen zu erklären seien und allein für sich keine bedeutende

Schwerhörigkeit hervorrufen, während dagegen früher die Ansieht

vielfach verbreitet war und zuweilen jetzt noch gehl»rt wird, dass

jede Verletzung de.s Tronimelfelis eine erhebliche bleibende Schwer-

hörigkeit bedingen müsse.

Hinsiohtlieh der Verletzungen des äusseren Ohres kommt
Casper zu dem Resultate, dass der Verlust oder eine erhebliche

Verunstaltung der Ohrmuschel ausser dem Nachtheile in ästhe-

tischer Hinsicht auch eine Schwächung des Gehörvermögens mit

sich bringe.

Von den Ohrenärzten haben in neuerer Zeit hauptsächlich

PoliUeTf Hassenstein, Zau/al, Urbantschitsch u. A. den Verletz-

nngen des Gehörorgans mit Rücksicht auf deren Begutachtung
in forenser Beziehung ihre Aufmerksamkeit zugewendet und viel-

fach neue bestimmtere Gesichtspunkte aufgestellt, wodurch eine

') Cnsper, prakt. Handbuch d*'r fferithtl. Meilicin. 185S n. 1876 Bd. I. —
J)eeBelbe, klinische Novellen zur {xerichtl. Medicin. 18(53 pag. 9ö.

') Volitzt r, Wiener med. Wochenschrift. 1872. 35 u. 3G. — Hassemleiu,

Berliner klin. Wochenschr. 1871. 9.— Zaujal, Arch. f. Ohrenheilk. VII u. VIII.

—

MoHtsehitaeh, Lehrbaoh der Ohnolteilkde. 1880. — Trautmann in Masckku'»

Aandlmcli der gerichtL Medieln. 1K81. Bd. T.

(U»3 1*
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4 KIRCHNER: Beitrag zur Topographie der ftusaerea OhrtbeUe (202)

geiiaut if hi.i^nose und leichtere ßeurtheilung eines gegebeueu

Falles iTiiiiiLiUclit wird.

l)ie Verlt'tzniigen der durcl» «•oiiipactt'ii Kiioclien al)<;»'Lrr;inzten

und geschützten Theile des Gehörorgaus — des Labyrinthes —

,

deron Beziehungen und Zusammenlmng mit ausgebreiteten Be-

schädigungen des Kopfes, wichtiger Theile des Gehirns, des Nerven-

and Getasssystems fanden eine eingehende Berücksichtigang in

den grö:^seren chirurgischen Werken gelegentlich der Besprechung

der Ko{)t'\ *M letzungen, dort findet man* auch eine grosse Reihe dies*

bezüglicher Fälle vorgeführt <).

Die äusseren Ohrtheile sind jedoch keineswegs als ein scharf

abgesonderteri von den tieferen, für die €l-e1i8rfunction wicbtigeren

Theilen getrennter Abschnitt zu betrachten; denn abgesehen von

dem Labyrinthe, das durch seine Lage und durch seine GrefSss-

Versorgung eine gewisse anatomische Selbstständigkeit beansprucht,

lässt sich beim äusseren Gehörgange und bei dem Mittelohre eine

Scheidung von räumlich getrennten und nach einander liegenden

Abtheilungen nicht vornehmen. Beide Theile, Mittelohr und Ge-

hörgang, sind miteinander in Verbindung gesetzt dureli l^indege-

wt'bszüge und Getasse, weleho diirdi normale Spalten des Kiincliens

liindureb ziehen, ferner ist drr kniM litTne (telitirgang bis an s« inen

äusseren iJaiid mit zablreiclien Hitblräunicn. die mit d»'r Pauken-

hühie und dem \V arzeut'urtsatze zusannnenhängeu, umgeben.

Die Obrmuscliel und der Anfang des äusseren G«du'>rganges

sind zwar in Folge ihrer ausgesetzten Lage sehr häutigen Ver-

letzungen preisgegeben, allein die Beohaebtungen sind doch selten,

dass bei heftigen Insulten eine so beträchliebe Verunstaltung der-

selben entsteht, dass für spätere Zeit ein bleibender erheblicher

Nachtheil bedingt sein würde. Ausgebreitete Zerstörungen am
äusseren Ohre sind in der Hegel mit erheblichen Kopfverletzungen

verbunden und werden daher selten im Beginne Gregenstand einer

genaueren otoscopischen Untersuchung. Erst später, wenn die

gefahrdrohenden Symptome, die durch Knochenbrüche oder duivh

ausgebreitete Zerstörung der Weichtheile hervorgerufen wurden,

•) l'itha timl liiUrnth, Handlt. «It r allgem. n. «per. riiimriri*». — Brun»,

Handb. der pract. Chirnrjrif. — lioHrr, Hamlb. der aiiatimi. ( 'hiriirnic. • (iurU'

Handb. der Lehre vou deu Kuocheiibrücheii. — Mulijattjue, die Knoclu ubruch«',

ttben. von Bürger. ~ Archiv f. Min. Chirurgie, Bd. XII. — Deutsche Chirurgie,

Lief. 80. — Arohiv Ar Ohrenheilknnda Bd. VI. p. 67.

Digitized by Google



(203) mit Berttckstohtigang der hier eiawirkeDden Yerletzongen. 6

vorüber sind, werden erat die Störungen des GehörVermögens

bemerkt.

Was dpii Verlauf derartiger schwerer Verletzungen des

änsseren Ohres betritft, findet man nach den ersten Wochen die

Umgebung des Gehörgan p;c.^ noch stark geschwellt, so dass das

Lumen desselben vollständig verschlossen ist, auch tiefe Ge*

schwüre kommen hier vor, die bis in die Knorpelsubstanz ein-

dringen, femer Fisteln, die nach rückwärts auf die äussere Fläche

desWarzenfortsatzes, nach vorne bis in die Parotis sich erstrecken

und zu äusserst langwierigen Eiterungen führen. Diese Verletz-

ungen mit ausgebreitetem Substanzverlnst am Eingange in den

Gehörgaiig führen nach der Heilung gewöhnlich zu mehr oder

minder erheblicher Schrumpfung und Verkrümmung des Knorpels

am Tragus und in der Aushöhlung der Concha.

Leichtere Verletzungen der Ohrmuschel und des äusseren

Randes des (xeluh-pianges kommen liäutiger vor und können durch

Fall. 8t(»ss. A\'urf etc. hervorgerufen werden. Ks kann dabei zu-

Av»'iU'n eine erliel)lirlie (iewalteinwirkung stattfinden, idme dass

Bruch oder ausgedelmte Zertrümmerung des Knorj)tds entsteht.

Die in den Anfangstlifil des Gehtir^angs eingedrungenen

Fremdkörper, scliartf oder stunipt'e (ifgeiistiindt' sind in der Hegel

v(Mi grJ'ts.sfrer Bedeutung und richten häutig, selbst hei Anwend-
ung geringer Gewalt erhebliehen Schaden an.

Die Symptome nach Verletzung der periphären Ohrtheüe

-entsprechen nicht immer der Ausdehnung der angerichteten Zer-

störung. Mitunter treten nach leichteren Verletzungen des

äusseren Ohres, die nach der Heilung in keiner Weise einen

bleibenden Nachtheil hinterlassen, so stürmische Erscheinungen

auf, dass man im Anfange glauben könntCi es handle sich um
«ine sehr eingreifende Beschädigung der tieferen Theile mit

fährdung der nächstgelegenen Himtheile. Es lässt sich daher
oft im Beginne nur schwer nach den allgemeinen oder nach den

lokalen Erscheinungen die Wichtigkeit eines vorliegenden Falles

genau feststellen.

Was den Verlauf einer gewöhnlichen peripheren Ohrver-

letznng betrifft, so entsteht in Folge der reactiven Entzündung,

die mehrere Tage bis einige Wochen andauern kann, starke

Schwellung des äusseren Ohres mit vollständigem Verschluss des

"Öehörganges. Ausser der dundi diese meclianisi he l'rsache be-

dingten Schwerhörigkeit werden die betreffenden Individuen in
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6 KIRCUKEE: Beitrag; znr Topographie der äasseren OhrtheUe (204)

liö<-list cjualvuller Weise von subjeetiven Gf-riiiLsclien im Oliiv.

Kin^;t'noiiiiiienlieit des Kopfes, Appet il ]o>ijj;k.'it, Brecbneigung.

lerner von intensiven bohrenden Schmerzen in der Sehläfenpjegend

heimgesucht, auch ein hohes Fieber bis zu 40 Cirad Klirperteni-

peratur kann in den ersten Tagen vorkommen, "Wälirend diese

allgemeinen Erscheinungen, welche mitunter eine CompLication

der OhrafFection mit Meningitis befürchten lassen bei gewöhn-

licher antiphlogistischer Behandlung und Ruhe wieder verschwin-

den, kann der locale Process im Ohre bei nnzweckmässigem Ver-

halten des Verletzten, bei Einwirkung ungünstiger Süsserer Ver-

hältnisse, auch nach unvorsichtigem Gebrauche reizender Arznei-

stoffe, die in den Gehörgang eingegossen werden, weiter um sich

greifen, und es entwickelt sich dann rasch in der Folge eine über

den ganzen Gehörgang sieh ausbreitende Entzündung — otit. ex-

tern, diffus. —, die bei längerer Dauer auch das Trommelfeil nebst

Paukenhöhle in Mitleidenschaft zieht und zu weit gehender Zer-

störung dieser wichtigen Theile führt.

Den trauenatisehen Vorgängen, welche die uns hier beschäf-

tigende Ciegend beriilircn. haben wir auch d;is ( )t}i;iinatom anzu-

reihen, einen Zustaiul, d»-r besonders in Irn iianstalten beobachtet

lange Zeit als eine für Geisteskranke speeifisehe, auf einer eip'U-

tliümlielien Veränderung des Kiu)rpelii;ewel)es beruliende Atfer ti^n

angesehen wurtle. Durch eine mehr oder minder heftige (iewalt-

einwirkung wird der Olirknorpel einfacli gebrochen oder auch in

ausgedehnter Weise zerstört, wodurch in Folge der Gefässver-

letzung eine erhebliche Menge Blutes zwisclien Knorpel suhstauz

undPeriehondrium oder wie es bei jeder erheblichen Quetschung

zu geschehen pflegt unter der Haut sich ansammelt. In kurzer

Zeit bildet sich daher eine ovale, prallgespniinte. blaurothe Ge-

schwulst, die die Vertiefungen der oberen Theile der Ohrmuschel

ausgleicht und sackförmig bis zu dem Eingange in den äusseren

Gehörgang herabhSngl Die Schmerzhaftigkeit, die gewöhnliek

im Anfange erheblich ist, nimmt in einigen Tagen allmSlig ab

und es bleibt nur noch ein lästiges Gefühl yon Spannung zurück.

Bei ausgebreiteter Quetschung kann sich, wie Trauimann*) einen

Fall beobachtete, die Schwellung und Entzündung auf den Gehör-

gang und auch auf das Trommelfell ausbreiten.

0 Archiv fttr Ohrenheilkiude Bd/vil. p. 114.
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mit Berflcksiehtigang der bi«r einwirkenden Verletningen. 7

"Was das Schicksal des ergo.ssenen Blutes betrifft, so sei hier

nur noch kurz erwähnt, dass bei exspectativer Behandlung eine

allmälige Aufsaugung in Fällen von leichterer Quetschung statt-

findet; eine rasche Entleerung durch Einschnitt wurde früher

vielseitig als ungunstig angenommen, weil dadurch stärkere

SchrumpfuDg des Knorpels erzengt, und in Folge dessen die Ver-

unstaltung der Ohrmuschel noch erhöht werde. Man suchte daher

das allmälige Aussickern und die Verflüssigung der angesammelten

coagulirten Dfasse zu bewirken , indem man einen Seidenfaden

durch die G-eschwalst hindurch zog. Nach meiner allerdings nicht

sehr reichen Erfahrung kommt man bei Quetschungen an den

äusseren Ohrtln'ilen mit Fliissi«j:;k«'itsansaiiiinlung unter der Haut

am besten und einfaclistcn zum Zir'le durch einen ergiebigen Kiu-

scbnitt und dun li Anlegung eines antiseptisjdicn Deekverbandes.

Bei difst-r Btdiandlung nach (b-n IJcgcln der mo<h*rncn Chirurgie

ist gewiss die Gctahr einer Veriiiui liung des ergossenen P^xsudates,

WlQ Gruber ^) bei einem Traunui lieohaclitete, niclif zu befiircliten.

L. Mri/rr liat in neuester Zeit ( Ar(di. t. Olireniieilk, Bil. XVI

p. 161) sehr günstige Resultate sowohl bei spontanem als aucli

traumatischem Üthämatom durch die Massage erzielt. Ks trat in

keiner Weise Verunstaltung der Ohrmusehel durch Schrumpfung

ein. wie dies bei den früheren Behandlungsmethoden fast immer

der Fall war.

Auf. den langwierigen wissenschaftlichen Streit über die

Entstehungsursache des Othämatoms näher einzugehen, wurde zu

weit führen und ich möchte daher auf die ausführlichen Arbeiten

über diesen Gegenstand von GuddeUf Flitizert Uaase, Haupt u. A.

hinweisen. Während von der einen Seite hauptsächlich unter

Anführung von Guäden die Behauptung aufgestellt wurde, dass

das Othämatom immer das Produkt einer ^G-ewalteinwirkung

auf das Ohr sei, wurde von anderer Seite, hauptsächlich von

VircHow^), L. Meyer ^) auf die hei Geisteskranken, besonders bei

Paralytikern häufig vorkommenden Erweichungszustände und
*

0 GrubeTj Lehrbach der Ohrenheilkunde p. 284.

Gudflen, Zeitschr. f. Psychiatrie 1800. p. 121.— Ebenda 18«»2. p. 100.

-

FUnzer, Schmidt's JahrbüclKT I8t'.:{. Bd. 117 p. 77. - Hnasr, Zeitschrift für

' rationelW; Modicin. isr,:,. Ikl. LM p. 82. — Ilnuiit. Disscriation. Wiirzborg 1867.

3) Virclwiv, dio krankhatti u (icscliwiiiste. 15d. I. p. 38.

*) i. Meyer, Virchow » Archiv Bd. 33 p. 4ö7.
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8 KIRCHNER: Beitrag snr Topographie der äasseren Ohrtheile (206)

leiclite Biüchigkeit der Knorpolsubstanz bing«nvi«>sen , vvodurcli

auch spontan (xicr bei Einwirkung eines geringfügigen Insultes

z. B. durcli Fall, Anstossen u. dgL ein Brach des Ohrknorpels

entstellen könne.

Wenn an li letztere Entstehungsursaehe durch genaue Be-

obachtungen (7.. Mcifrr, Svhuartzef Wettdt) festgestellt ist, s»» ist

doch jeder einzelne Fall, besonders wenn es sich um ein solches

Vorkommen hei noch jagendlichen and keineswegs paralytischen

und atrophischen Individaen handelt, vom Standpunkte der ge-

richtlichen Medicin mit grosser Vorsicht aufzufassen: denn die

meisten Othämatome entstehen gewiss durch eine brutale Be-

handlung der Ohrgegend, und gewiss ist nicht zufallig gerade

die linke Seite der häufigste Sitz von Quetschverletzungen dieser

Art. Vonffoo^e wird auch ein interessanter Fall von Othämatom
bei einem Kaninchen erzählt, dem dyrch Zerren und Stossen am
Ohr diese Verletzung zugefügt wurde.

Leihen wir uns nun die Frag»; vor. in weldieni Grade die

Gebürfunct ion (birunter leidet, wenn die Olirniuscbtd in grösserer

oder geringerer Aus(b*linung verunstaltet und zerstiu't werden ist.

Kacb J'hl:^) dient die Ohrniusebel dazu, um die liiebtung be-

stimmen zu können, von webdier ans ein Scliall unser Ohr triÜt,

Xaeh Politzer'-) sin<l nur dor am tiefsten aus^ehi'.jilte Kaum der

Ulirmusebel — eomdia aurieulae — und der Tragus von Bedeutung

für das GebörvermÖgen. Naeb den Untersuebungen ^FoliUers

werden die von Aussen <las Ohr treffenden Schallwellen von der

Concha wie von einem Seballfiiuger aufgenommen und von hier

gegen die bintere Fläche des Tragus refleetirt, um von da weiter

in den Gebörgang und gegen das Trommelfell zu gelangen. Politzer

hat dieses Verhalten der Ohrmuschel experimentel gepriift, indem

er nach Bestimmung der äussersten G-ränze der Hörweite die

Concha mit einem steifen Papierstnck bedeckte, wobei jedoch das

Lumen des Gehorgangs freigelassen wurde.

Der Schall eines Metronoms, der bei freier Ohrmuschel eben

noch gehört wurde, verschwand sofort bei Bedeckung der Concha

und konnte wieder gehört werden, wenn die Bedeckung entfernt

wurde.

)) Anat. w. rhysiol. d. Sionesorgane 1864, feraer Compeadiom dor Physio-

logie. Iä74. p. 144.

•) Wiener med. Wocheasckrift löTl. p. 4ÜU.
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mit BerttcksichUgang der hier einwirkenden Verletzungen. 9

Auch J. A. Srh}t('i(h'r^) und Jf. A. JUtnie'^) haben »Mnp Vpr-

minderung der Hörfiihigkeit constatirt, wenn alle KrUinnuingen

der Ohrmuschel niitWächs oder Brotteig ausgefüllt waren. Nach

Hinne ist der Ohrknorpel noch insoferne geeifi^not, die H;»rschärfe

zu verstärken, als die ihn treffenden Sehallwellen innerhalb seiner

Substanz eine Summirung erfahren sollen. Dadurch dass ](ium

diese Eigenschaft des Ohrknorpels durch AuHegen einer weichen,

die Schallleitung weniger f<>rdernden Schichte von Brotteig ab-

zuschwächen suchte , fand er eine Verminderung der H5rschärfe.

Was nun die Bedeutung des Tragus für das G-ehörvermilgen

betrifft, so hat Politzer bewiesen, dass durch Herabsetzung der

Schallreflexion an der hinteren Fläche des Tragus eine Ver-

minderung der Hörfähigkeit eintritt. Dieses Resultat wurde

dadurch erreicht, dass eine Schichte in Fett getränkter Baum-
wolle auf die innere Fläche des Tragus aufgeklebt wurde, ohne

dass jedofh dabei ein Verschluss «des GehÖrganges stattfand.

Eine A'crstiirkung d«'r Ilürtaliigkeit wunle dagegen erzielt, wenn
die Flache des Tragus durch Antlegimg einer kleinen Platte, aus

Pappe nur wenig na<'li rückwärts vcrgrössert wnrd<^.

Anrli die Stellung der ( )lirninscli(4 zur seitlichen Kopt'w and

ist nieht ohne Eintiuss auf die griissere oder geringere Si'li;irt"e

des Gehörs. Wenn au(di diesem Verhalten die grosse BtMlentung

nicht beizulegen ist, dass wie Baciianan^) annahm, bei einem

Winkel unter 20 Grad das Gehörvermögen immer abgeschwächt

sei, dagegen hei einer Neigung von 20—45 Grad immer scliärt'er

werde, so lässt sich doch nicht absprecheui wie man dies täglich

versuchen kann, dass durch Vorwärtsbiegung der Ohrmuschel das

-Gehör verstärkt wird. Der Grund dazu scheint mir aber nicht

aowohl durch die Stellung der Ohrmuschel zur seitlichen Kopf-

wand als vielmehr durch die dadurch veränderte Richtung des

knorpeligen Gehörganges bedingt zu sein.

Um mich von dem Einflüsse der Concha, des Tragus und
der Stellung der Ohrmuschel zur seitlichen Kopfgegend auf die

£lohärfe des Gehörs zu überzeugen, habe ich seit längerer Zeit

an einer grr>sseren Anzahl meiner Patienten nach der Methode

Ton Polarer Versuche angestellt. Die Versuche, bei denen die

•) Dissertation. Marburg; 1855.

2) Zeitschrift tür rationelle Medicin. IUI. X.XIV. p. 16.

3) Meckel a Archiv lUr AuatomiH aud Physiologie Id'id, p. 4?^ä.
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10 KIRCHNER: Beiträge snr Topographie der äasseren Obrtheile (208)

Conelia tli»Ml\v<'is»' mit steifem l^apitT und (iuttaperelialdättclK-n

bedeckt oder mit einer dünnen Schichte von gei'dter Watte aus-

gefüllt war, ergaben ein verschiedenes Kesultat je nach der Be-

schaffenheit der Conchca.

War die Concha tief und weit, so konnte durch Bedecknng^

derselben eine bestimmte und deutliche Verniiüdorung der Hör-

schärfe wahrgenommen werden, während bei den nicht selten vor-

kommenden Üach und fast convex gebauten Conchen nur eine

geringe, häufig gar keine Verminderung des Gehörs stattfand.

Wie PoliUser bediente ich mich auch bei diesen Versuchen nur

solcher Personen, deren flörfähigkeit durch irgend welche patho-

logische Processe vermindert war, da bei ihnen die äusserste

Gränze einer Schallperception leichter und genauer festzustellen

ist, als bei vollkommen normal Hörenden. Die Differenz der Hör-

weite betrug bei bedeckter und freier Concha durchschnittlich

3—5 cm, also eine für practische Zwecke nicht schwer wiegende

Grösse.

Die Beobachtung, dass geringe Vertiefung und Flacldieit

der (Njurha lu i den ang»'t"ührten Versuchen eine weniger au.-sge-

.«prnclient' T)itt't»r>'nz in der Hörweite ergab im Gegensatz zu einer

staik ausgt'iiöhlten (V>nch.'i glaubte ich mir dadurdi nkiiiren zu

klinuen, dass im ersteren Fallt- dir SrliärtV des (itdiTii-s relativ

geringer ist als im letzteren. Denn dadurch dass die tict'rr ans-

geliühltc ( '(jnclia geeigneter ist. eine gi'itsscre Summe viui Schall-

wellen zu sammeln und in den (ielulrgang zu werten, tritt die

Verminderung der Hörschärte viel deutlicher licrvor, wenn durch

Einlegnng einer weiclien Masse oder durch Bedeckung der Concha

diese günstige Beschaffenheit autgehoben wird, als im anderen

Falle, wo die Concha durch ihre Flachheit überhaupt nicht so

günstig für Sammlung und Reflexion von Schallwellen eingerichtet

ist, also eine weitere merkliche Abschwächung des Gehörs durch

Auflegung einer weichen Masse oder eines Guttaperchablättchens

hier nicht mehr stattfinden kann. Ein weiterer Umstand ist bei

flacher Concha noch zu bemerken, dass nSmlich am Eingang des

Gehörganges durch das Vordrängen der hinteren Kante gegen die

vordere Wand häufig eine schlitzförmige Verengung gefunden wird,

die eine deutliche Abschwächung des Gehörs bedingt, welche aber

.sogleich durch Abziehen der Ohrmuschel nach rückwärts und

oben verbessert werden kann. Die vordere und hintere Wand
liegen dabei mitunter so fest aneinander, dass das Lumen des
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mit Berücksichtigung der hier einwirkendea Yerletznngeii. H
Gebr>rgaiiir> nur mit Anwendung eintT (rt'\vi.'^.--pn K rat'tanstrengung

behufs Einführung eines Ohrspecuhnns zu erweitern ist.

In neuester Zeit bat Politzer ') auf Grrund seiner früheren

Untersuchangen ein kleines jagdhornfdrmiges Röhrchen construirt,

(Iaf5 im Ohre getragen wird und dem Gehörgange eine grössere

Menge von Schallwellen zuzuführen bestimmt ist. Darch ent-

sprechende Auslir.lihmg und Krümmung am Instrnmentohen wird

dieser Zweck dadurch erreicht, dass am h der durch Reflexion

von der Concha nach aussen entstehende Verlust von SchallweUen

möglichst verringert werden soll.

Was den Einfluss des Tragus auf die Hörfähigkeit betrifft,

so ist bei den diesbezüglichen Versuchen dessen individuelle Ver-

schiedenheit in Bezug auf Dicke, Gross) und Krümmung zu berück-

sichtigen. Bas Resultat der nach PoliUer*8 Methode vorgenommenen
Prüfungen war dem entsprechend nicht in jedem Falle gleich, son-

dern bot auffallende Verschiedenheiten dar. Klebt man z. B. an die

hintere Fläche eines ebenmässig gebildeten und gut ausgehöhlten

Tragu» eine dünne in Oel oder Fett getränkte Banmwollensehiehte,

ohne dabei das Liiiufn des (Teliiu'ganges al)Ziisehliessen . so tritt

eine merkliehe Abschwächung der Hiirweite auf. Weniger gut, oft

gar nicht gelingt (l»^r VHrsuch mit einem kleinen nmi platten Tra-

gus; hier gelangt, wrnn zngleieh normale Weite des Poms acustie,

ext. vorhanden ist. der grüsste Theil der Schallwellen direet in den

Gehih'gang und nur ein verhältnissmässig kleiner Theil wird

durch Uetlexion vom Tragus aus in denselben geworfen.

Durch Aufkleben eines Guttaperchaplättchens auf die äussere

Fläche des Tragus * wodurch derselbe um 2— 3 mm nach rück-

wärts vergrössert wurde, konnte in 50 Fällen 30 mal eine Ver-

stärkung des Schalles bis zu 55 cm beobachtet werden.

Auch hier ist die Ditl'erenz in der Hörweite für eine be-

stimmte Schallquelle ( z. B. Cylinderuhr), durch Vergrösserung der

Reflexionsfläche am Tragus resp. Dämpfung derselben keineswegs

so bedeutend, dass daraus ein wesentlich practischer Vortheil

oder Schaden resultiren könnte ; sie beträgt ähnlich wie auch bei

den Versuchen über den Einfluss' der Concha gefunden wurde,

nur etwa 3— 5 cm im Durchschnitte.

Die Stellung der Ohrmuschel zur seitlichen Kopfwand wird

hekanntlich nicht selten auf künstliche Weise beeinflusst. So

<) Wiener med. Wochenschrift 1881. Nr. 18.
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12 KIRCUN£&: Beitr&ge cor Topographie der äoneren Ohrtheil« (210)

findet man häufi«^ l>eiin wciltlirlicn (Te>:('lilfchte der l;iiii]li<li<ii

Jii'vitlkfrung, dass dnrcli das Traisen von fest anli»'g('nd»'n Kopt-

tiiehern oilt^r Binden die Olinnusclirl t inestliriLs beständig gegen

die seitliche Kopfwand angedrückt wird, anderntlieils aber diireh

den in der Richtung von hinten oben nach vorne unten wirkenden

Zu<i .'llmälig eine schlitzförmige Verengung des Gehörgangs

durch Aneinanderpressen der hinteren und vorderen Waad des-

selben zu Stande kommt.

Auch hier Li'sst sich, wie oben beim flachen Tragus erwähnt

wurde, das Gehör durch Dih^tiren des Ohreinganges verbessern;

jedoch zeigt sich noch ein anderer Nachtheil in belästigender Weise

bei diesem Zustande — nämlich das häufige Auftreten von ehro-

nischem Ekzem, das wie ich wiederholt zu beobachten Gelegenheit

hatte, zu Verwachsung der fest aneinander liegenden Hautpartie

am obern und untern Winkel des Gehörg^ngslumens fuhrt

Ohne meinen Beobachtungen, die sich nur über hundert Gehör-

organe — 50 Individuen angehörig — erstreckteUi eine besondere

Bedeutung für die Entscheidung der Frage, welche physiologische

Funktion die Ohrmuschel besitze, beilegen zu wollen, konnte ich

mich doch durch genannte Versuche durch eigene Anschauung

int'oriiiircn. dass die Foriu, Grösse und .Stellung der Ohrmuschel,

insbesondere die Conclia und der Tragus für das Gehürvermögen

nur von untergeordneter ])raktischer IkMleiitung sind und dass

eine str>reude Benachtheiligung der Hörfä'higkejt. wie man bei

eriiel)lichen iSchrumpfungs - Processen deutlich nachweisen kann,

nur dann auftritt, wenn am Anfange oder im ersten Dritttheil

des Gelu'h'ganges Defecte in der Knorpelsubstanz entstehen, die

eine bleibende Stenose oder totale Verwachsung des Gehörgangs*

lumens im Gefolge haben.

Der Ohrmuschel, insbesondere der Concha und dem Tragus

kommt au-'^ser der oben genannten Funktion der Sammlung und

Hefiexion des Schalles noch hauptsächlich die eines natürlichen

Schutzapparates zu, um die von aussen her einwirkenden Schäd-

lichkeiten und Insulte von den tieferen Theilen abzuhalten.

1) Httr!«8$, Vagner't Handwörterbuch der Physiologie IV. Bd. p%g. 860. —
Küpper, Archiv fär Ohrenhetlknade Bd. VIII. p. 168. ~ Jfoch, Archiv f. Ohren-

heilkunde lid. IX. p. 72. — Burnett, ibi<! 127, refer. von Jacofn/. — Linke,

IMI>ch. d. tlu'or. n. pract. Ohrciihlkde. Iltl. I pajr. fil2. — Jxau, L<hrl». d. Ohreu-

heilkde. |>ag. 'i'.iO. ~ W/hlf, Prai t. B« iiurkfru. iil>. Ohrculilkde., üln-rs. v. Hasel-

btrg pag. lUö. 2'oifnOce, die Kraukbeiten d. Ohres, tiberä. v. Moos pag. 195.
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mit Berficksichtigang der hier einwirkeudeii Verletznngen. 13

Die erwiiliiitt'ii Steiiosii'iiiiLreii am Kinf^aii<^e und am Aii-

faug.stlieil des CTeliih'gungcs können zu sehr crn.sten (.'omplicatidnen

Veranlassung geben, wie ieli in einem Falle selbst zu beobaehten

Gelegenheit hatte, wo ein Mann, der in seiner Jagend in Folge
eines ^fesserstiches eine Schrumpfung am Tragus und eine erheb-

liehe Stenose am Eingange in den Geliörgang durch Narben-

bildung erlitten hatte, in sp.'itf?cn -Taliren plötzlieh von einer

a( nten Entzündung der Paukenhöhlenschleirahaut mit Durchbruch

des Trommelfells befallen wurde. Da in Folge der bestehenden

Stenose durch eine Keihe von Jahren feste Massen von Ohren-

schmalz und EpidermisschoUen sich angesammelt hatten, konnte

das Exsudat durch den Gehörgang nicht nach aussen entleert

werden und übte daher in der Paukenhöhle einen erheblichen

Druck nach innen ans, so dass hochgradiger Schmerz im Ohre, im
Kopfe, Uebelkeit und Schwindel auftraten, welche Erscheinungen

erst wieder zurückgingen, als die Massen entfernt wurden und
dadurch die Stauung beseitigt war. In einem solchen Falle liegt

immer die G-etahr sidir nahe, dass der Eiter, wenn die Stauung

einige Tage lang fortbesteht, nadi innen durdihriidit und zu

Thrombose, Meningitis oder Hirnab,scess Veranlassung gibt.

AW'un wir nun auf dcji unmittelhar an die Ohrmuschel sich

anschliessenden wiclitigeren Absclmitt des (idiitrorgans. auf den

äusseren ( Jehra-gaiig übergehen mit Kücksichtnahme auf di(^ hier

vorkommenden Erkrankungen und Verletzungen, so müssen wir

auch hier zunächst die anatomischen Verhältnisse dieser Gregend

betrachten und die Bedeutung der angränzendcn Tlieile, wie

Unterkiefer, Parotis. A\'arzenfortsatz, Schädelhöhle berücksich-

tigen. Mögen auch im äusseren Gehörgange vielfache individuelle

Verschiedenheiten obwalten und die Maasse in Bezug auf Länge,

Weite, Krümmung vielfach von einander abweichen, so ist doch

eine bestimmte Gesetzmässigkeit im Bau dieser Theile vorhanden,

die man als normale Anordnung betracbten muss, wie sich dies

auch aus der Entwickelnng des kindlichen SchlSfebeins bis zu
dessen vollständiger Ausbildung nachweisen lässt.

Am normalen äusseren G-ehörgange des Erwachsenen unter-

scheidet man bekanntlich zwei aus verschiedenen G-eweben be-

stehende Abschnitte, den sogenannten knorpeligen und den
knöchernen Gehörgang, die sowohl unter sich als zu ihrer Um-
gebung in einem bestimmten Lageverhältnisse stehen.
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14 KLKCHNEK: Beiträge zur Topographie der äusseren Ohrtheile (21^)

Die Län2;e dos gaiiztMi Canals l)eträf2;t nach v. Trölfsrh 24 mm,
wovon aut" (Irii ;iiis.seren aus knorpeligen und häutigen Geweben be-

.stelieiiclcn Abschnitt 8 nun und auf den innern aus kn«>eh>'riieu

^^'';^ndt•n zusanniirngfsetzten Kimm treti'en; dabei istdieGränze der

äusseren OhröÜiiuiig in der A\'eise festzustellen, dass der Beginn

des Gehörganges durch eine Ebene bestimmt wird, die vom An-

fange seiner hinteren Wand vertikal durch den Canal gelegt

wird. Auch die Länge sowie die Krümmungen der einzelnen

Wände des GehÖrganges sind in den beiden Abtheüungen nicht

gleich. Durchschnittlich beträgt die Länge der vorderen Wand
des ganzen Gehörganges etwa 27 mm, wovon 18 mm auf den

knöchernen und 9 mm auf den knorpeligen Theil treffen, anf

die untere Wand kommen 26 mm, davon 16 auf den knöchernen

und 10 anf den knorpeligen Abschnitt, auf die hintere Wand
22 mm, wovon 16 mm auf den knöchernen nnd 7 anf den kno]>

peligen Ahschnitt zu rechnen sind, die obere Wand misst 21 mm,

wovon 14 dem knöchernen und 7 dem knorpeligen Theile ange-

hören. I)

Was den Verlanf der beiden Abschnitte des äusseren Ge-

hörganges betrifft, so finden sich nach Henle^^) im knorpeligen

Theile zwei typische Krümmungen vor, eine beständige im hori-

zontalen und eine mehr variable im frontalen Durchmesser.

Bei der ersteren verhalten sieh die knorpeligen Wä'udc in der

Weise, dass die vordere ^\'and vom Poms aeust. ext. an eine

Strecke weit median- uud vorwärts zieht und sich dann unter

einem stumpfen W'inkel nach rück- und medianwärts wendet,

wodurch liier ein g^egen das Lumen des Gehörganges eoncaver

Bogen entstellt, während die hintere Wand dieser Concavität geirt^n-

über eine in das Lumen des Gehörgangs vorspringende Kant»'

bildet. Die Knickung in der vorderen Wand entspricht einem

Winkel von circa 125— 130 ^ an der hinteren Wand bildet der

kurze in das Gehörgangslumen hineinragende Vorsprung einen

ateileren Winkel von circa 100—96®. Die Kichtungslinie des

knorpeligen Gehörganges bildet demnach in der Horizontalebene

einen nach rückwärts offenen stumpfen Winkel. Die Weite seines

Lumens ist im Horizontaldurchmesser am Beginne am geringsten,

nimmt etwa bis gegen die Mitte hin zu und vermindert sich von

1) V. Tröltsch, Anatomie des Obres, p. b. Wiirzburg 16G0.

*) Handbaeh der Eingeweidelehr« p. 761.
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<la an wieih-r \nn zur Verbiiitluiii:; ilrs kiiorpdipjen mit dem

knöclierneii Ab.scliiütt**. Die (laiThst lnüttlicheii Miuissc betragen

hier abi^escliPii von individuellen Schwankungen am Eingange

in ih'U (jpliingan;^; 5— 7 mm, an der weitesten Stelle 9—11 mm,

an der ersten Knickungsstidle 8— 10 mm und an der Verbindungs-

stelle des knorpeligen mit dem knüeliernen (rehörgange 7—9 mm.
Das Ende des knorpeligen Abschnittes des (Tehürganges geht

niclit in einer Ebene in den knöchernen Abschnitt über, sondern

€8 iiudet liier nock eine Knicknng in der Weise statte dass die

vordere Wand convex in das Lnmen des Gehörganges scliwach

hervortritt unter Bildung eines stumpfen Winkels von etwa 135

—

140", während an der hinteren Wand dieser Provinenz gegenüber

eine entsprechende Concavität etwa nnter demselben Winkel

auftritt.

Betrachten wir nun die Verhältnisse an Durchschnitten des

knorpeligen Gehorganges in der Vertikalebene. Die obere Wand
erstreckt sich vom Eingange in den G-ehSrgang an beginnend

schwach gewölbt nach einwärts und zugleich nach vorne oben

bis an den Beginn des knöchernen Abschnittes, mit welchem sie

sich in der Weise verbindet, dass ein gegen das Lnmen des Ge*

hörganges offener Winkel von durchschnittlich 100^ entsteht;

die untere Wand, die in ihrem Verlaufe nach innen, oben und

vorne sanft ansteigt, verbindet sieb mit dem knöchernen Ab-

schnitte unter einem stumpferen \\'iiik*'l als die oorrespondirende

obere Wand. dur( hschiiittlich ents])ri( ]it der schwache Vursprung

an der Verl)indungsst*'l]e einem ^\'iIlk«d von 11)0".

Das Lumen des knorpeligen (rehrirganges im frontalen Durch-

messer ist am weitesten im J:Jeginne und nimmt im weiteren Ver-

laufe allmälig bis zur Vereinigung mit dem knöchernen Abschnitte

ab. Durchschnittlich beträgt der Durchmesser im Beginne
10—11 mm und verjüngt sich allmälig bis zu 8—10 mm.

Die genannten Winkelbestimmungen und Maasse wurden an
Sägeschnitten gefrorner Präparate bestimmt. Als Horizontalebene

wurde die Verbindungslinie zwischen Mittelpunkt der Oliröffnung

und unterem Augenhöhlenrand angenommen ; durch Fällung einer

Senkrechten von der Mitte des äusseren Bandes der oberen G-e*

hörgangswand auf die Horizontalebene ergab sich die Yertical-

ebene.

Wie im knorpeligen Abschnitte des Gehörgangs, so sind

auch im knöchernen Theile desselben bestimmte Krümmungen
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der Wände vorhanden — nur mit dem Unterschiede, dass hier

(hus umgekehrte V erliältniss stattfindet w'w dort: die stärkste

Krümm imj2: ist hier im verticalen, die schwächste im horizon-

talen 1 )ui-chmesser zu finden.

Die dnr(disehnittliehen Zahlenniansse über die versehiedenen

(Trössi^udlmensionen im kniMdicrncn (jreli(iru;aniz;e , iilu'r <lie hier

vorhandenen Krümmungen wurden an nnn erirten Knochenprii-

paraten des Selilät'ebeins gewonnen und zwar iu der Weise, dass

an Durch schnitten in der verticalen und horizontalen Ebene

Grlimmerplättcben auf die Selmittflächen gelegt, die Contouren

derselben" aufgezcit hnet und dann daraus die Zablen durch di-

recte Messung bestimmt wurden.

Im verticalen Durchmesser zieht die obere Wand des

knöchernen Gehörganges vom äusseren Rande des Poms acnsi

extern, an medianwärts und zugleich nach vorne oben. Der

höchste Funkt der Steigung liegt ungefähr in der Mitte, von da

an bis zum obem Rand des TrommelfeUs findet ein Abfallen

in derselben Steigung wie an der vorderen Hälfte statt, so dass

man, wenn beide Endpunkte — Beginn am Poms acnst. ext. und

Ende am oberen Trommelfellrande — durch eine gerade Linie mit

einander verbunden werden, — ein gleichschenkHclies Breieck mit

einem stumpfen Winkel von dnrchschnittlich 15Cy^ an der Spitze

erhält. Die untere Wand — dem os tympan. angehörend und

2— 3 mm länger als die obere, verläuft in ähnlicher Weise wie

diese vom unteren IJande des Poms acnst. ext. an median- und

aufwärts, wendet sieli jcdoeh nac li kurzem X'criaufe unter Bildung

eines stnmpten Winkels von durchschnittlich 140^ median- und

vorwärts, um steil gegen den unteren iiand des Trommelfells

abzufallen.

In der Horizontalehcne ist der Vei-]auf der hinteren und

vorderen Wand im knöchenien (i» liihgange einfacher gelagert,

indem hier keine so starke Einbiegung und Hervortretung der

Wände stattfindet als in der Verticalebene. Die Schnittlinie der

hinteren Wand bildet nahezu eine Gerade, sie zeigt am äusseren

Dritttheil nur eine geringe Concavität gegen das Lumen des Ge-

horganges, am inneren, in der Nähe des Trommelfells einen ge-

ringen Vorsprung, der einem Winkel von etwa 150^ entspricht

Die vordere Wand verläuft gleichfalls in wenig gebogener

Richtung von aussen nach innen und vorne; dem Vorspmnge
der hinteren Wand gegenüber findet sich in der Nähe des
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Trommplfells eine geringe Coneavität entsprechend finem Winkt !

von 1()4". Ungefälir in der Mitte der vorderen A\'and beginnt

jedoeli eine KrüninniiiLC. ^^ieh g<'gen die untere Wand hinzieht,

Anfangs schwach ansgesproelien imnun- nielir zunimmt und im

innern Drittel au der (iränze zwisc lien vorderer und unterer Wand
am st;iil<sten in das Lumen des (Tehörgangs vorspringt. Dieses

Verlialteu der vordem unteren A\'and gibt häutig Veranhissung,

dass die vordere untere Hälfte des Trommelt'ellsgrössten theils

verdeckt ist und oft luit ^ehwierigk it bei der UnteraucliiiDg des

Ohres gesehen werden kann. Der diesem Vorspnuige ent-

sprechende Winkel beträgt durchschnittlich I6O0.

Wie im knorpeligen Abschnitte, so besitzt auch im knöcher-

nen das Lumen des Gehörganges in der horizontalen nnd verti-

calen Ebene eine verschiedene Weite. Am Eingänge in den

knöchernen GehÖrgang betragt sein Lnmen in der horizontalen

Ebene dnrchschnittUch 8— 10 mm, wird in der Mitte nm
1

—

2 mm enger nnd verjüngt sich weiter im innem Drittel am
sog. Isthmns bis zn 6—7 mm. Diese engste Stelle ist an der

hinteren Wand von dem Trommelfellrande 3—4 mm, an der

vorderen Wand 6—0 mm entfernt. Am innern Ende erweitert

sich das Lnmen des Gehörgangs wieder bis zn 8—^9 mm.
In der frontalen Ebene besitzt das Lumen des Gehörganges

am Anfange eine Hölie von durcliselinittlieh 10—12 mm, verengt

sich allmäliff dun h das steile Hervortreten der unteren Wand
so, dass der (iuerdurclimesser ülu rwiegt, lieträgt liier 5

—

f^ mm
und erweitert sieh dann aber wieder bedeutend bis auf 0—11 mni.

Die Grüsseiiverhältnisse gestalten sicli demnach für das Lumen
des knJteliernen Gehörgaiiges so. dass am Anfange desselben der

verticale Durchmesser den horizontalen iibertritft. im weiteren Ver-

laufe tritt das umgekehrte Verhältniss ein urul erst am innern

Ende sind wieder ähnliche Grössendimensionen wie am Anfange

vorhanden.

Auch im knorpeligen Abschnitte besitzt am Anfange der

verticale Durclimesser eine grosse rr Weite .ils d» r horinzontale,

im weiteren Verlanfe überwiegt der horizontale über den verti-

calen nnd unmittelbar vor der Vereinigung des knorpeligen mit

dem knöchernen Abschnitte ist das Lnmen nahezu rund, um am
Anfange ä^s knöchernen Theiles wieder in ein Oval mit dem

grösseren Durchmesser von vorne oben nach hinten nnten über-

zugehen.
Volukiidl. d. pli7i.-iii«d. G«B. X. F. XVI, Bd. (15) 2
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Nach J{c::ohV^ rntersiu-huntren neigt sich das im Granzen

lÜDgsovale Luinoii des Gehörgaiiges, welches am Kingauge nahezu

vortieal stellt mit dem oberen Ende seiner Längsaxe weiter ein-

wärts allniiilig nach vorne niid kann am innern Ende des (le-

hÖrganges mit der Vcrticalen einen Winkel von 45*' und darüber

bilden. Der Gehürgang besitzt also nicht nur eine zickzaok-

förmige Biegung, sondern aucli eine verschieden stark ausge-

sprochene schraubenförmige Drehung um seine Achse

Bas Trommelten und die Gebilde »h r Paukenhöhle sind

daher durch den eigenthümlichen Verlauf des äusseren Gehöi^

ganges gegen die von aussen eindringenden (xefahren einiger-

masaen geschätzt. Wie wir oben gesehen haben, ist derselbe

besonders in seinem knorpeligen Abschnitte so gekrümmt, dass

das Trommelfell in einer geraden Linie nicht erreicht werden

kann. Bei rahiger normaler Lage der Theile kann demnach m
in die äussere OhröfFhung eingestossener Fremdkörper durch die

vortretenden Kanten der G-ehörgangswände aufgehalten oder doch

in seiner Gewalt so geschwächt werden, dass er bei weiterem

Vordringen die tieferen Theile weniger stark anzugreifen yermag.

Wir sehen daher auch bei Untersuchung der verschiedenartigeii

Verletzungen die eine oder die andere Wand in mehr oder minder

erheblicher Weise beschädigt, je nach der Richtung, die ein in

das Ohr eindringender Fremdkörper zur Zeit der Verletzung ein-

genommen luit.

Im knor})eligen Abschnitte des (icliörganges wird selbst

durch leichtere Verletzungen der vorderen \\'and die Parotij;

häufig in Mitleidenschaft gezogen, da an der ersten Knickung^-

Stelle eine Unterbrechung des Knorpels vorhanden ist — die

vorderste der drei Incisur. Santorin. — so dass diese Drüse direct

an die Cutisauskleidung des G-ehÖrganges angranzt.

Die hintere Wand des knorpeligen Gehörganges muss unsere

Aufmerksamkeit insoferne beanspruchen, als der Warzenfortsatx

in unmittelbarem Connex mit ihr steht ; denn bekanntlich ist der

Knorpelring nach hinten und oben unterbrochen und wird durch

ißlnröses Gewebe geschlossen. Bei hier eingreifenden Insulten wifd

>) Btzolä, Die Corroslousanatomie des Ohres mit Rücksicht auf die Oti»trik

(Monatsschr. f. O. 1877 No, 10). — Hyrtl, Corrosionsanatomie 1S73. pag. 53. —
Sappey, Traite d'Auatomie descriptive. Tome III. p. 7y3. — Tillaujc, Trait*

d'Anfttomie topograpbiquu p. 79.
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daher die äussere Partie des Warzenfortsatzes, in Mitleidenschaft

gezogen und wir finden selbst bei geringen Insnlten in dieser

Gegend oft langwierige KntzUndang, Schwellung im ganzen Ge-

hdrgange und Abscessbildung auf dem Warzenfortsatze.

In wie nachhaltiger Weise dorch die in das Lumen des

Gehörganges vorspringenden Kanten eindringende Fremdkörper

ahgehalten werden können, tiefer gegen das Trommelfell und in

die Paukenhöhle vorzudringeni konnte ich bei zwei Verletzungen

mit spitzigen Gegenständen beobachten, die mit einer erheblichen

Gewalt in den Gehörgang eindrangen.

Ein Fall betraf ein Mädchen von 14—16 Jahren, das sich

während der Nacht im Umdrehen den spitzen Theil einer Haar-

nadel mit solcher Gewalt in das linke Ohr stiess, dass der äussere

Theil fast in einem rpohten Winkel umgebogen wurde. Sofort

trat eine erhebliche Blutung und sehr heftiger Schmerz im Ohre

auf. Die genauere Untersuchung ergab an der am mei.^sten vor-

•springenden Stelle der uuteren Wand des knöchernen GehJu'ganges

eine in der Au-dehnung v<m etwa 4 mm verletzte Stfdle. an

welcher die Cuti.sauskleidung wie in Fetzen abgerissen war. das

Trommelfell war nicht verletzt. .\us dem Gehörgange zeigte sich

in den ersten 5—6 Tagen noch fortwährend mäs.siger Ausfluss von
Blut. Während das Miidcli en in den ersten Tagen frei herumging,

stellte sich nach Ablauf der ersten Woche sehr heftiger Kopf-
schmerz und Fieber ein, die ganze äussere Schläfebeingegend war
gegen Druck sehr empfindlich, so dass man an die Gefahr einer

Meningitis denken konnte. Es wurden die üblichen Mittel da-

gegen angewendet — Eisbeutel, Ungt einer., innerlich Chinin.

Bas Ohr wurde täg^ch zwei bis drei mal mit einer dreiprocent.

Borsäurelösnng gereinigt und hierauf ein in dreiproc Carbolöl

gstiänkter Tampon eingelegt. Nach dreiwöchentlicher Behand-
lung hatte die Eiterung aus dem Ohre vollständig sistirt, das

'^«hörvmiögen blieb normal. Eine tiefere Verletzung des

Knochens mit allmäliger Abstossung eines Sequesters kam hier

nicht zu Stande. Wäre die Gtewalteinwirkung mehr gegen die

ordere Wand, die im jugendlichen Alter auch nach vollständigem

•Schluss der typischen Ossificationsläcke oft bis zum Durchseheinen
^Änn gefunden wird, gericlitet gewesen, so wäre nai h Durchbruch
'dieses Knochens ein jedenfalls langwieriger Kiterungsproccss mit

"Wcundärer Betheiligung des Trommelfells und der Gebilde der

Paukenhöhle die Folge gewesen.

(15*3 2*
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Kin aiiilciNT Fall, der weniger günstig verlief, betrat* einen

jungen Arbeiter von 20 Jabren . der im Streite mit einem

pfriemenartigen Instrumente mehrere Schläge an die linke Kopf-

seite erhielt, ein Hieb fand seinen Weg anch in den Anfangstheü

des Gehörgangs. Vierzehn Tage später, als bereits einige leichtere

Verwundungen am Kopf — oberen Rand der Scliuppe — und

an der linken Gesichtslialfte in der Gegend des Process. zygon.

in Heilnng begriffen waren, hatte ich Gelegenheit, das Ohr, ans

dem sich unterdessen eine erhebliche Eiterung eingestellt hatte,

zu untersuchen. Sowohl im knorpeligen als im Anfangstheile des

knöchernen Gehörgangs zeigte sich bei der nfiheren Untersuchung

eine ausgebreitete Zertrümmerung der Cutisauskleidung , so dass

an der obem Wand eine granulirende
,
gewulstete Flfiche von

5 mm Ausdehnung vorhanden war, die bei geringen Manipu-

lationen, wie Ausspritzen des Ohres und Austrocknen sehr heftig

schmerzte und leieht blutete, das Trommelfell war intakt. Die

Wucberungeii wurden mit Lapis doudiirt, ausserdeui reinigende

Aus.spritzun«i;t'n von dreiprocent. Bors;iureli».<unf!; und Kinle<;pr.

eines in dreiprornt. Carbolrd getränkten Wattetampuiis wie im

obigen Fall»' in Anwendung ^^czogen,

Acbt Tage spät«-]' rntwickelte sit li als (/omplieati<»n ^in

Abscess am Warzenfortsutze . der Eröffnung eine mässigo

Menge gutartigen Kitci s »'iitb'crtt'
, Betbeiligung dt-i* AVarzen-

zellen war nielit zu eouätatii'eu, der Abscess heilte auch in eini-

gen Tagen wieder zu.

Die Eiterung aus dem Gebörgange dauerte jedoeh fast noch

zwei Monate wenn aueb niebt in sehr profuser Weise fort. Bei

der Untersucbung mit der Sonde stiess man auf eine eircnm-

Scripte Rauhigkeit am Knochen der hinteren oberen Gehörgangs-

wand, ein grösserer Sequester kam als Ganzes nicht zur Ab-

stossung, doch hatte der Patient beim Ausspritzen des Ohres

einige Male mehrere feine Körnchen wie Sand in dem ausge-

spritzten Secret gefunden. Nach der Heilung, die vom Tage der

Verletzung an gerechnet drei Monate in Anspruch nahm, bildete

sich durch Narbencontraction an der oberenWand in der Gegend

der Vereinigung des knorpeligen mit dem knöchernen Theile eine

erhebliche Stenose, so dass der Gehörgang an dieser Stelle ein

Lumen von nur B mm zeigte.

Das Trommelfell wurde gleiebfalls naeb Verlauf von einigen

Wochen mit 'rgriileu und es blieb eine erhebliche Perforation des-
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selb»'ii zui iirk. die in VcrbiiMlnng mit der Stt'iiosc im ( ieliüi-gange

•«ineu Ijlüiljeiult'ii Xaditheil für das (Teliörveriniijiieu bediui^tp.

Moos h beobaditett' einen ähnlichen Fall von Verletzuns^ des

äusseren Gehörganges an seiner vorderen Wand mit Betheiligung

d»n* Parotis. Eine Frau manipulirte heftig mit einer Stricknadel

im Olire herum, es entstand d n auf eine Entzündung im äusseren

Gehörgange, Anschwellung der Wangengegend, Sehmerz am Joeh-

fortsatz und Unterkiefer. Es entwickelte sieh in der Folge ein

Parotisabscess, der in den Gehörgang durchbrach, un dem Eiter-

ungsprozess nahm anch noch später das Trommelfell TheU, das

dadurch in grösserer Ausdehnung destruirt wurde.

Die Verletsungen, welche den knöchernen Gehörgang treffen,

sind je nach der geringeren oder heftigeren G^walteinwirkung

und je nach der betreffenden Stelle von verschiedener Bedeutung.

Wenn wir seine vordere und untere Wand ins Auge fassen,

die ausschliesslich von einem platten, fast völlig compacten

Knochenstück— dem Os tympanicum — gebildet wird, so mfissen

vrir berücksichtigen, dass im kindlichen Alter bis zum 4., häufig

aueli bis zum Ii. Lebensjahre hier eine typische Ossificationslüeke

A^orhanden ist, die ihre Entstehung dem eigenthiimlichen Ent-

"wicklungsvorgange des os tynipan. verdankt. Diese Lücke war

zwar schon älteren Autoren, wie CussrlM/Juit, SfinDiirrin;/'^), als

regelmä.ssige am kindlichen Schläfenbein vorkominende Bildung

bekannt, allein es wurde dieser Thatsache später keine weitere

Beachtung gesclienkt. so dass sie vielfach als mehr oder minder

häufig vorkommende Varietät betrachtet wurde ^j.

Erst durch v. Tröltsch'^) und in neuester Zeit durch ^ÄrÄn«-

'Würde auf die praktische Wichtigkeit dieses Vorkommens hin-

gewiesen. Bürkner^) fand diese Ossificationslüeke bei Durch-

musterung einer grossen Anzahl S( liädel von Kindern und Er-

wachsenen regelmässig noch im 4. Lebensjahre; vom 5. Jahre

an ist sie seltener zu finden, zur Zeit der Pubertät und später

1) Archiv Ar Augen- und Ohrenbeilkande Bd. I. Heft 1.

<) Cattebokm^ Tnet qnat. uiai. de anre haman. HalL 1734. — Hwchke,

«Sömmerinir's Anat. d. Menscheu. 1844.

3y Ihnlr. Hdbch. d. Kuochenlehre p. 1&6. — HjfFÜf spoat. Dehisc. etc.

Wiener Ssitzuugsb. XXX No. IG p. 278.

*) V. Trultsch, Lehrbuch der ühreuheilkuade p. 23.

») Arch. f. Obreuheilkaude Bd. XI [I. p. 163.
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ist ihr Vorkommen mir noch als sporadisch zu bezeichnen. Als

Zeichen ilirer früheren Existenz findet man an dieser Stelle sowohl

bei jugendlichtii als erwachsenen Schlätcnbeinen häufig d>-n

Knochen bis zum I )ur( hs( heinen verdünnt, so dass nur ein ge-

ringi r Insult hinreicht, das zarte Knocheuplättcheu zu durch-

brechen.

Ausser der gen. Ossificationslücke haben wir noch aLs be-

sonders beaebteuswerth in dieser Gegend die topograpbiifchen

Beziehungen des knöchernen Gehörganges ziua lunteren Theile

der Gelenkgrube de.^ Unterkiefers und zum tegmen tympan.

hervorzuheben (Tafel X. fig. 1 u* 5). Bei don sich hier abspie*

lenden Entzündungsprocessen , auch nach Traumen , die einen

gewaltsamen Anprall des Gelenkkopfes des Unterkiefers nach

hinten und einwärts mit sich bringen, finden sich günstige Yer*

hältnisse zur Fortleitnng des Entzündnngsprocesses sowohl in

den Gehörgang nnd in die Paukenhöhle als aach gegen die

Schädelhöhle hin vermittelst des Bindegewebes, welches die hier

befindlichen Spalten durchzieht*

Vom tegmen tym})an. erstreckt sich bekanntlich ein senk-

rechter Fortsatz nach abwärts» der sich zwischen vorderen Band

des OS tympan. tind hinteren Rand der G^elenkgrabe des Unter-

kiefers keilförmig einschiebt und meist an der äusseren Fläche

der Schädelbasis in der fissur. Glaser, zum Vorschein kommt*

Dieses Knochenplättchen, von U< nlf unterer Fortsatz des tegnu n

tympan. genannt '), erfüllt die fissur. Glaser, an der Verbindungs-

stt'llc der Schuppe mit der Spina angul. des Keilbeins, bildet hier

die v(trdere A\'and der knöclirrnen tuba Eustacli. und endet im

innern Uritttheil des knüclicnien (Tehr>rgangt\^. J)urch dit-''

Sclieidt'wand zwischen Faukenbein und Schnppeiitheil entstehen

zwei Fissuren, von denen die vordere, welche in die Schädelhöhle

führt, die Fortsetzung der fissur. petro-squani. nach vorne und

aossen bildet, wälirend die hintere, fissur. petro-tympan.. in

die Paukenhöhle eindringt. Häutig bleibt die letztere Spalte

auch noch am innersten Abschnitt des knöchernen Gehörganges

in einer Ausdehnung von 1—2 mm offen, so dass sowohl die

Paukenhöhle als der knöcherne Gehörgang mit der Fissur. Glaser,

in offener Verbindung stehen (Taf. X. Fig. 5. h.). Am kindlichen

Schläfenbein, dessen knöcherner Gehörgang noch nicht vollständig

>) Henltt Handbuch der Knochenlehre p. 150l,
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ausgebildet ist, findet sich das VerlialtrTi des tegtnen tympan.

zur Paukenlir)]ile und zur vorderen Wand des knöchernen GehÖr-

ganges viel deutliclier ausgeprägt als beim Erwachsenen, da so*

wohl die fissnr. petro-tympan. (Glaser.) als auch die tissnr. petro-

squam. wegen der erst allmälig fortschreitenden knöchernen

Verschmelzung der einzelnen Theile des Schläfenbeins noch sehr

gut durchgängig sind.

Der untere Fortsatz des tegmen tympan. ist beim Neuge-

bornen noch nicht vorhanden, sondern bildet sich erst im fünften

Monate und wächst dann zapfenförmig von innen nach aussen

zwischen dem vorderen Rand des annul. tympan. und dem hin-

teren Eande der sich allmälig immermehr vertiefenden Gelenk-

grube für den Unterkiefer. Seine Höhe beträgt bei einem Kind
von einem Jahr am innern der knöeljernen tuba Enstach. anf-

liegenden I'Jide durchscliiiitt Hell 2 mm, nimmt mit der fort-

sclireit^'iiden Entwicklung (b'S kni'nlici-m'n ( lelu'irgang.'^ und mit

der (Tfstaltvfrändernng der (iclenkgrukc allmälig zu und t'rreicht

l)rim au.'^gewaclist'ncn Srlilät'rnlM'in eine Midie von durcdiselmittlicli

5mm. An seiner lateralen Partie besitzt ib^r Fortsatz nur eine

geringe Höhe und misst an der äussersten Spitze (Inrehsi hnittlieb

nur 2 mm, in gleicher \\'ei.se nimmt die Breite desselben von

innen nach aussen hin coutiuuirlich ab, und wälirend das koll)ige

mediale Ende in der Breite circa 2mm misst, verdünnt sich der

Fortsatz nach aussen bis zu '.^— '/_. mm.
Wie schon ölten erwähnt, ist ausser dem tegnicn tympan.

auch die Beschaffenheit der tossa glenoidalis des Unterkiefers

und deren Lage zur vorderen Wand des knöchernen Gehörganges

bei den hier einwirkenden Insulten und Entzundungsprocessen

von praktischer Wichtigkeit.

Bekanntlich wird die Gelenkgrube nur von dem Schuppen-

theil des Schläfenbeins gebildet und liegt zwischen beiden Wurzeln
des process. zygoroatic, welche zugleich ihre vordere und hintere

Begrenzung bilden.

Die vordere Wurzel stellt einen von aussen nach innen

ziehenden Wall dar, der durchschnittlich eine Länge von 24 mm,
eine Höhe von 8 mm und eine Breite von 7 mm besitzt In-

') Diese Zahlen sowii- <lie obengenannten Maassbestiiumunj^en sind jedotli

iinr als niittl» r<" Warthe anzusehen, gewonnen durch Musterung niul Messuujr einer

grösseren Anzahl von Schadein ('MK) vuu Krwachseneu uuü 3U Kinderschadel) in

der hienigen auatoinischeu Sammlang.
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divid Helle Verschiedenheiten kommen hier sehr häufig vor und

betreffen besonders die Höhe des vorderen Gelenkwulst Die

hintere ^\'urzel theilt sich unmittelbar über und vor <U iu äus-

seren Rande des knöchernen Gehörganges in zwei Sehenkel, von

denen der eine als sdiarfe Kaute über dem knöchernen Gehör-

gange sieb rückwärts in die linea temporalis verliert, während

der andere vor dem os tympanicum einen von aussen nach innen,

dem tuberc. articulare antic. parallelen Wulst bildet, der am
äussern Rande des knöchernen Gehörganges einen Höcker von

durchschnittlich 6—7 mm Höhe besitzt und medialwärts steil

zum Niveau der Gelenkhöhle abfällt. Die Länge dieses 'Wulstes

betrügt in der Richtung von aussen nach innen durchschnittlich

10—12 nun — also etwa die Hälfte des vorderen G«lenkwulstes,

sein mediales Ende stosst in der fissur. Glas, mit dem lateralen

Ende des erwähnten unteren Fortsatzes des tegnien tympani zu-

saimnen. Die Entwicklung dieses dem Scliutze der vorderen Ge-

liiMgangswand gegen das gewaltsame Andrängen tles L^nterkiet'er-

lioptVs dienenden \\'ulstes gelit Hand in Hand mit der allmäligeu

AusbiMung der (Jelenkgrnbe des Unterkieters.

"Während l)eim Neugeborenen an der Stelle der späteren

(Teleiikgruhe nur eine ganz plane Fläche vorluiuden ist. die in

einer Fbene mit dem vertikalen Al)sehnitte der Sehläfenbein-

sehuppe liegt, zeigt sieh bereits im vierten Monate naeh der Ge-

burt eine ovale Impression, die naeh von vorne und naeh aussen

von den zwei Wurzeln des Joehfortsatzes begränzt wird. Diese

ganz seiehte Gelenkgrube besitzt zu dieser Zeit naeh vorne noch

kein tuberculum artieulare, sondern geht ganz flach in den vor-

deren unteren Theil der Schuppe — der späteren facies infra-

temporalis — über, dagegen ist bereits der hintere Rand der

Gelenkgrube gegen den annulus tympanicus hin durch ein tuber-

culum begränzt, aus dem sich der von Uetde beschriebene quere

Kamm, Processus articul. poster. (nach Luschka) entwickelt, der

den an der Grundfläche des Schädels gelegenen Theil der Schläfen-

sch up[)e in eine hintere Region — obere Wand des knöchernen

Gehörgangs — und eine vordere — Gelenkgrnbe für den Unter-

kiefer — theilt»).

Im Verlaufe der späteren Entwicklung krümmt sich jener

Theil der Schuppe, welcher unterhalb der durch die obere Wurzel

^) llcnlt, Knucbculehre i«.
140.
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<le.s Pro OL' s.S. zygoiiuit angoo^fbpnpn horizontalen Linie gelegen

ist, mehr einwärts. \vol)ei auch dio Gelenkgriibe immer mehr an

Tiefe zunimmt. In Folge dessen tritt auch an dem vorderen

und hintereu Rande derselben die wall- und kammformige Be-

gränzung immer deutlicher hervor. Während so am vorderen

Rand der Geienkgrube ein Wulst von ziemlich gleiehmässiger

Höhe — das tubereulum articul. antic. — entsteht, erreicht der

sich hinten bildende Grenzwall — process. artic. post. — nur

aussen eine beträchtliche Höhe.

Dieser am vorderen Rande des knöchernen Gehörganges ge-

legene Höcker, der schon beim Neugebornen deutlich ausgeprägt

ist, nimmt allmälig an Höhe zu und beträgt im 6. Monate nach

der Geburt etwa 2 mm. Vom ersten bis zum zweiten Lebens-

jahre schreitet sein Wachsthum wenig fort, im dritten beträgt

seine Höhe nur 3 mm, im fünften 5 mm. Bis zur vollständigen

Aasbildung des Schläfenbeins nimmt dessen Höhe nicht mehr be-

deutend zu und misst gewöhnlich 7 mm, während der Durch-

messer seiner Hasis von aussen nach inn<;n etwa 9 mm beträgt.

Als besonders ])eaclitenswerth für diese Gegend au der vor-

deren Wand des kniM'liernen ( Jeliörganges bei den sich hier ab-

spielenden l'hitziiiiduugsprocessen und Yerletzun^z:en ist aucli noch

das Vorkomuiru eines sinus anzufühlen, der in der Fissura j)etro-

squomos. verläuft, deren Xamen er führt (Taf. X. Fig. 4. a. b.).

I)ieser Sinus, der entweder in den sinus transversus münden kann

oder die Schläfenschuppe durchbohrt und mit den tiefen Tem-

poralvenen anastomosirt, stammt noch aus der fötalen Entwick-

lungsperiode der Tugularvenen und wurde beim Erwachsenen

von ZurlrrhvuU unter 280 Schädeln 22 mal gefunden 2). Nach

Luschka^) findet sicli diese als foramen jug. spurium bezeichnete

äussere Oeffnong des sinus petro-squam. gewöhnlich hinter dem
process. artic poster. der Gelenkgrnbe für den Unterkiefer am
vorderen Rand des Perus acust extern. Bei niedrigen, schlecht

entwickelten Process. artic. poster. sieht man häufig die vordere

Wand des knöchernen Gbhörganges bis zum Durchscheinen ver-

dünnt und selbst bis zu 2—3 mm durchlöchert. Diese Verdün-

1) KöUiker Graodriss der Kntwickluugsgesch. pag. 371.

2) Monatssflir. f. Olireuheilkmi 1»> IS7;?. Nr. 9.

3| Die Anatomie tl. luenschL Kopfes, pag. dG. — Zeitschrift für rat. Kt:d.

3 Ser. Bd. VII pag. 72.
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imnpjoii und J^iickfii im Kiiudien sind iiirlit imnuT als Kesiduett

inMnf!j(dliaf'ter Verknöolioniiig der in der Kindlit'it typis« li»^n Ossi-

tii'ntions]ii(diP anf/ufasst-n, sondern verdanken, wie sieh aus ihrer

l>atre und iiesehatlenhf'it mit Bestimmtlieit ersjdif-n h'isst. der Kin-

wirkunp; des (Telenkkopfes des Unterkiefers ihre Entste]uin<^

;

denn wie man zuw eilen an maeerirten Sehiideln älterer Individuen

sehr seli(»n seilen kann, kommt neben einem unzweiftdhat't von

mangelhafter Schliessung der genannten Ossificationslüeke her-

rührendeiLDefe' te liier noch eine weitere Lücke oder hochgradige

Verdünming des Knochens vor und zwar mehr nach vorne nnd

ohen von der erst ren nnd zwar da wo der Gelenkkopf unmittel-

bar anstösst. Zu erwähnen ist auch noch, dass zuweilen in diesor

Gegend eine Spalte zwischen dem vorderen oberen Bande des os

tympan. nnd dem Schuppentheile resp. process. artic. post- (Taf. X
Fig. 1. a.) gefanden wird, in Folge dessen die Auskleidung des

knöchernen Geh5rganges in aasgedehntem Connex mit den Ge-

weben in der Gegend der Gelenkgrabe für den Unterkiefer and

der Parotis steht. Häufiger persistirt im äusseren Abschnitte des

Gehörganges die Fortsetzung der fissura Glaser., auf deren Be-

deutung und Beziehung zar Schuppe Gruber zuerst hingewiesen

hat (Wiener med. Wochenschrift 1867 Nr. 64).

Es ist daher in Folge dieses mangelhaften Schutzes sehr

leieht die Mögliehkeit gegeben, dass selbst bei geringen Insulten,

die das Kinn oder eine andere Stelle des Unterkiefers treffen, die

Vonlere (iehörgangswand brieht. wenn aueli die Heftigkeit eines

Stosses dureh den Zwischenknorpel und den Bandapparat de:*

Kiet.-rp'lenkes abges(diw;ielit wird TriiHsrli.\

Ferner ist sicher auch eine Bet iieiligung «ler Paukenhöhlen-

sehleimhaut und der Auskleidung des Gehörganges in solehen

Fällen zu beobaehten, wo ein Jiruidi des Knochens nicht statt-

gefunden hat. Ks geschielit dies durch Vermittelung der oben

geimnnfen Fissuren, welche die Gegend der Gelenkgrabe mit der

Paukenhöhle und dem Gehiu'gange in Verbindung setzen.

Hei Kindern hatte ich Gelegenheit, dieses Verhalten öfters

zu beobachten.

Es stellten sich nach Fall auf das Gesicht und auf das

Kinn heftige Schmerzen im Ohre ein, das Trommelfell nnd die

innere Partie des knöchernen Gehörganges zeigten sich geröthet,

nach 6—-6 Tagen jedoch gingen diese Erscheinungen wieder zu-

rfick, ohne dass Eiterung eintrat. Die Erscheinungen bei Brach
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der knöehenie'n GeliiTL^aii^swaiid sind Anfangs sehr stiirinisoli.

Gewöhnlich stellt sich sogleicli eine beträehtliche Blutnnj< aus

dem Ohre ein mit heftigen Schmerzen, die sich über die ganze

Kopfseite ausbreiten. Bewegungen des Kiefers, Kauen, Sprechen

sind sehr bebiudert und von lebhaftem Schmerze begleitet. Nack
Verlauf von einigen Tagen bildet sich unter Naclilass der

Schmerzen im Gehörgange ein Eiterungspr(»ccss aus, der sich vielt'

Wochen hinzieht und endlich auch das Trommelfell und die

Paukenhöhle in Mitleidenschaft zu ziehen pflegt

Heftigere G-ewalteinwirkungen beschränken sich nicht allein

auf den Gehörgang und auf die Unterkiefergegend, sondern zer-

trümmern auch die Pyramide an der einen oder anderen Stelle

und verursachen Zerreissung der Hirnhäute^ Gf-6][ässe und Aus*

flnss der CerebrospinalflüssigkeitJ)

Aus eigener Beobachtung hatte ich Gelegenheit, mich in

zwei instmctiven Fällen bei Kindern über das Zustandekommen
der Verletzung der vorderen Wand des knöchernen Gehörganges

zu überzeugen.

iJer eine Fall betraf einen Knrihcn von 4' dahrcn, der

durch einen Wagen auf die Seite geworfen wurde. Er fiel mit

der linken Kopfseite auf frsten Krdhoden auf und erlitt an der

Wange und Ohrgegend massige Contusionen und Hantai)sehürf-

ungen. P'.rst nach Verlauf von mehreren Tagen, als die Schwell-

ung der äusseren Weichtheile verschwunden war, stellte sich ein

mässiger serös-eitriger AusHuss aus dem linken Ohre ein, auch

wurde jetzt über Sehmerzen im Ohre geklagt, die besonders beim

Kauen und bei schwachem Druck auf die Gegend vor der Ohr-

öffnung heftiger wurden. Der äu.ssere Gehörgang zeigte »ich

stark gerötheti massig geschwellt, das Trommelfell massig hype-

rämisch, grauroth — eine Perforation Hess sich nicht nachweisen.

Die Schwellung in der Umgebung und am Eingang des

Ohres verschwand nach einigen Wochen vollständig, der Ausfluss

wurde jedoch profuser ohne dass im Gehörgange ausser gleich*

mässiger Böthe, Schwellung und Excoriation oder am Trommel-

felle ein Defect zu sehen war. Als ich zwei Monate später den Pa-

tienten wieder untersuchte, war die Eiterung trotz der reinigenden

») Pit/iit n. Jdllrotli, Ilaudb. .1. allp. n. sp. c. Chirurp. Bd. III. y.TröHsch.'

Gurlt, Handb. d. Lebre v. d. Knochenbrucheu. II. Th. pag. 414. — Bruns, Haudb.

die Chirurg. Erankh. o. Yerletzangen d. Gehirns n. Miner UmhftUnng.
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Ausspritzunji: mit Carbol^säurelösung viel profuser als zuvor und

(la.< Seci't't zuweilfii ii'.it Jihit verinisclit. Bei näherer Untcrsucliung

zeigte sieli der (Tcliörgan«;- aiigetullt mit ?iner weiehen bei Be-

rliliruiig leielit blutenden (Iranulat iousiuasse, die in der gevvidin-

liclK'ii \\^ei.se mit dem ScIilingcnseliiüinT enttVrnt nml deren

liest mit Lapis jj;eätzt \vur<K\ Vierztdm Tage später zeii;te sieli.

naelidem eine erhebliche Blutung au.s dem Ohre vorausgegangen

M ar, in der Tiefe des (jehürganges ein schwarzes uekrotis( lies

Knocbenstückehen, das sieh von der vordem Wand abstammend

als Theil des Paukenbeius erwies. An der betreü'euden Stelle

fand sich noch eine grössere Menge weicben GrranolatioiisgewebeSt

das wiederholt mit Lajtis dout liirt wurde.

Das Trommelfell das im Anfange des Entzündungsprozesses

noch verschont geblieben war, wurde später auch in Mitleiden-

schaft gezogen und zeigte sich jetzt nach vorne und unten in

der Ausdehnung von 3 mm perforirt Die Eiterung, die in der

letzten Zeit hauptsächlich durch die Betheiligung der Pauken-

höhlenschleimliaut und des Trommelfells noch unterhalten wurde,

sistirte erst 6 Wochen nach der Entfernung des Sequesters voll-

ständig. Als bleibender Nachtkeil blieb auf diesem Ohre eine

erhebliche Schwerhörigkeit zurfick, so dass massig laute Sprache

nur auf 3 Meter, eine Cylindertaschenuhr nur auf 4 cm Entfer-

nung gehört werden konnte.

Der andere Fall b(;trat' einen jungen Menschen von 16 Jahren,

der von einer Stiege mehrere Treppen herabtiel und mit deni

Kinn auf eine steinerne Platte autschlug. Unmittelbar darauf

trat mä'ssige Blutung aus dem Munde und aus dem Ohren auf.

das J^ewusstsein hatte derselbe nicht vei'loren. Wegen heitiger

»Schmerzen im Kopfe und im (Jhre hütete er einige Tage das

Bett, aus dem Uhre stellte sieh ein mässiger AusHuss vt)n diinn-

ilüssigeni Eiter ein, dem Blut beigemischt war. Vierzehn Tage

nach der Verletzung fand ich den knorpeligen Abschnitt des Ge-

hörganges erheblich verengt, dessen Auskleidung geröthet und

gewulstet. dünnflüssigen Eiter in mässiger Menge, ohne üblen

Geruch. An der vordem unteren Wand, der Stelle entsprechend,

wo knorpeliger und knöcherner Abschnitt des Gehörganges sich

vereinigen, war eine Stelle von 4 mm Ausdehnung in das Lumen
des Gehörganges vorgewölbt, lebhaft geröthet, wie geschunden

und äusserst schmerzhaft bei Berührung mit der Sonde. Nach
sechs Wochen zeigte sich auch hier wie in dem obigen Falle ein
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kleiner Sequester, der Ificlit enttV-riit werden koinitf. l)as Troinmel-

fell war zwar nicht verletzt, jedoch trat eiue andere ungünstige

Complieation nacli der Heilung auf. Durch die Narbencontraction

hatte sich nämlich an der Grenze zwischen dem knorpeligen und

knöchernen Gehörgange eine schlitzförmige Stenose gebildet von

4 mm flöhe und 2 mm Breite. Melirvvöchentliche Versuche, mit

Laminanastiftchen eine bleibende Erweiterung herbeizuführen,

hatten nicht den gehofften Erfolg.

Nicht minder als die Tordere Wand des knöchernen GehÖr-

ganges heansprucht dessen obere Wand unser besonderes Interesse

dadurch, dass die mittlere Schädelgrube zu ihr in einem innigen

Verhältnisse steht, indem bei hier stattfindenden Gewalteinwirk-

ungen erhebliche Zerstörungen des Schädelinhaltes stattfinden

können 1). Bei Erwachsenen ist zwar gewöhnlich die Knochen-

Substanz an dieser Stelle so fest, dass nur eine sehr forcirte

Gewalteinwirkung einen Dnrchbrneh erzeugen kann, allein ab

und zu findet mau bei Durclmiusterung einer grösseren Anzahl

von Schädeln sowohl jüngor<'r als alterer Individuen Verdünnungen

und Tiücken in der oberen Wand, wie sie auch au anderen Stelleu

des Seliliitenl)eins vorzukommen pHegen^).

Bekanntli<-]i wird die obere Wand des kn()cliernen (Tchör-

ganges beim Krwaeliscnen von dem horizontalen A])s( hnitte. der

Schläfenbeinschuppe gebildet. Diese horizontale Stellung der

oberen Wand, welche für die in den Gehörgang eindringenden

Fremdkörper einen häufigen Angriffspunkt bildet, ist beim Neu-

gebomen und im frühen Kindesalter noch nicht vorhanden, son-

dern bildet sich erst mit dem Waclistliume der Unterkiefergrube

und des Warzenfortsatzes aus. Man kann dieses Verhalten des

knöchernen Gehörganges sehr gut Terfolgen, wenn man am kind-

lichen Schläfenbein sich eine Grenzlinie zieht, welche in horizon-

taler Bichtung längs des Process. zygomat. sich über den oberen

Rand des Poms acust. ext. nach rückwärts erstreckt und die

Basis des Warzenfortsatzes markirt
Die ober- und unterhalb dieser Grenzlinie gelegenen Ab-

schnitte der Schuppe liegen beim Neugeborenen noch nahezu in

einer Ebene, und der ganze Schuppentheil bietet die Form einer

<J Böser, Archiv für klin. Chirurg. IM. XX j». 4K0.

^) Znckerknivtl, Moiiatsschr. f. ührenhlkd«. 1874. Nr. 7. — Burkner^ kmhxy
1'. ührcnhlLüe. Bd. XIII. pag. 189.
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ojanz leicht njowölhteii Scheibe dar. Der untere Theil . welcher

zwischen dem liinteren Rande der (lelenkgruhe und (h'ni o])»'rcn

Ende «Ics hiiiteien Schenkels des annul. tymp. gele<^en ist, wird

zur Bildung der oberen Wand des knöchernen Clehörganges in

der Weise herangezogen, dass eine allma'lig i'ortscbreitende Kin-

wärtsbiegung desselben stattfindet, die bis zu einem reebten

Winkel and darüber am ausgewaebsenen Schläfenbeine betragen

kann — oder mit anderen Worten — es rückt der verticale

Theil der Schnppe allmälig nach aussen, sei es in Folge der zn-

nehmenden Entwicklung und Ausbreitung der zelligen Hohlräume
des Warzenfortsatses , sei es durch die . VolomsEunahme des

Scbädelinhaltes, in Folge deren der Schuppentheil nach auswärts

gedrängt wird. Wir sehen daher mit der fortschreitenden Ent-

wicklung des Schläfenbeins den inneren Rand des Gehörganges,

an dem sich das Trommelfell ansetzt, sich immer mehr von der

oben erwähnten horizontalen Grenzlinie entfernen.

Beim Xeu<;eLM»reiien. wo ein eigentlicher kniu-herner (jehör-

gang noch nicht vorkommt, beträgt diese Entfernung 4 min. fünf

Monate nach der Geburt 7 mm. Um diese Zeit ist auch bereits

die Einwärtsbiegung dieses Knocbentheiles , welcher später die

obere Wand des knöchernen Gehörganges bildet, merklich weiter

fortgeschritten und entspricht einem stumpfen Winkel von drca

1500 auch eine muldenförmige Aushöhlung in der Richtung von

vorne nach rückwärts ist bereits deutlich ausgebildet

Nach einem Jahre liat sich die (lestult dieser Region in der

Weise geändt'rt. dass deren Widbung in der liiclitung von vorne

nach rückwärts erheblieh zugenommen hat und etwa den dritten

Theil eines Kreises ausmacht, also eine Mulde von circa 8—9 luiu

Länge und 5 mm Breite darstellt . die Einwärtsbiegung ist je-

doch nur wenig fortgeschritten und bildet mit dem verticaien

Scbuppeutbeile einen Winkel von 145 Grad.

Nach Ablauf des zweiten Lebensjahres beträgt die Ent-

fernung zwischen dem äusseren und inneren Rande dieses hori-

zontalen Sohuppentheiles circa 10 mm; der Winkel, der an der

Einbiegungsstelle entsteht, beträgt circa 140 Nach dem zwetten

Lebensjahre pflegen auch die von der inneren Seite des Pauken-

riii^( s auswachsenden Fortsätze sich zu vereinigen, wodurch die

untere und vordere Wand des knfiehernen Gehörganges gebildet

wird, und nur in der Mitte noch eine Zeit laug eine typische
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Osriilicatioiisliickt' be.stehen l)lfnbt M. Erst von jetzt an kann man
von einem eigeiitliehen Geliiirgange sprechen, wälirend zuvor nur

dessen obere \\''and in Form einer von vorne nach rückwärts und

von aussen naeli innen vertieften Rinne vorhanden war.

Im dritten und vierten Lebensjahre nimmt der knöckerne

Gehörgang dnreh stetiges Wacbstkum desPaukenbeins, des Warzen-

fortsatzes und der obern Wand immer mehr an Länge zu, die

Stellung der obern Wand zum vertikalen Schuppentheile entspricht

«inem Winkel von 130—1200.

Vom 5.—7. Lebensjahre 115~110<), im 8. nnd 9. Jahre circa

100^. Kach dem 9. und im 10. Lebensjahre bildet bereits die

obere Wand des knöchernen Gehöiganges einen rechten Winkel
mit dem vertikalen Schnppentheil, die Entfernung des oberen

Randes des Trommelfells von der äusseren Grenzlinie misst um
diese Zeit circa 11 mm. Ihre definitive Lange erreicht die obere

sowie auch die anderen Wände des knöchernen Gehörgaugs erst

später bis zum vollendeten Wachsthume des Schädels. Eine be-

sondere Beachtung verdient noch am äusseren Rande des knö-

chernen Gehörganges ein häufig hier vorkommender Knochenvor-

spruug, von llcnle als spina supra meatum bezeichnet.

Nach den Untersuchungen Kicsclbach's^) und Bc-ohV^'^) bietet

dieser kleine Höcker einen Wegzeiger bei Vornalime der opera-

tiven ErÖtt'nung des Warzenfortsatzes. Hinsichtlich der Häufig-

keit und Beständigkeit dieses Höckers erwähnt Kifscihach, dass

derselbe Ijereits beim Neugeborenen als eine circnmscripte Er-

höhung oder Rauhigkeit an der Schuppe über dem annul. tymp.

zu finden sei. Häufig findnt sich auch beim Fehlen dieses Höckers

hier ein trichterförmiges Grübchen, welches eine Tiefe bis zu 2 mm
erreichen und mit den am weitesten nach Aussen liegenden War-
zenzellen in Verbindung stehen kann. Unter 174 Schädeln vom
1. bis 19. Lebensjahre, worunter die grösste Anzahl dem 1.—7.

Lebensjahre angehörten, wurde von KtueUmch die Spina supra

meatum oder wenigstens das genannte Grfibchen in folgender

Häufigkeit constatirt: in 82,2 Ftoc. der Fälle beiderseits vor^

banden, in 2,9 Proc. rechts vorhanden, links nicht, in 2,9 Proc

Hnks vorhanden, rechts nicht, in 12 Proc. beiderseits nicht Bei

1) Rüdinger, Beiträge z. Ainit. <1. GdlftrorgOBt. MOnelieil 187b. pag. 8. —
Bürkner, Arch. f. Ohrenhlkdc. Bd. Xlil. pag. 170.

») Arch. f. ()hreuheilkun«lf>. Bd. XV. pag. 24i*.

^ Muuatäsuhxitt 1. Uhreuheilkaudt:. 1873. No. 11.
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100 SL'hädt'lii Ei warhseiHT zei^tf sicli das Vorkoiiiiiit^n t"ulgender-

masspii: In 87 Proo. beiderseits vorhanden, in 3 Proc. rechts

\ (irliaiiden, links uiclit. in > Proc. links vorlianden. rcrhts iiieht,

in 4 I^roc. In iderseits nieht vorhanden. Kicst'lhar]t seliliosst .Tns

diesen Zahlen, dass sieh die Spina snpra nieatnm nieht mehr
später «'ntwiekle. wenn sie uicbt schon in der ersten Zeit des

Lebens vorhanden war.

Hinsichtlich des Verhaltens der oberen Wand des knöcliernen

GrehörgSDges zur mittleren Schädelgrube ist heryorzuhe1)en, dass

man beim Erwachsenen von keiner Stelle aus dirert in die

Schädelhöhle LTcIanp^en kann, sondern znvor die mit dem Warzen-
fortsatze in Verbindung stehenden seiligen Hohlräume passiren

muss, welche sich oberhalb des Glehörganges über einen grossen

Theil der Schuppe bis in den Jochfortsats hinein erstrecken*)

und zuweilen so zahlreich und von solcher Ausdehnung sind,

dass dadurch die Knochenschale gegen das Lumen des GehSr-

ganges hin papierdünn und durchlöchert erscheint , in Folge

dessen dann die Auskleidung des Gehörganges direct an die

Schleimhaut des Mittelohres angrenzt.

In der inneren Hälfte des knöchernen Oehörgange-s, an der

Stelle, wo die obere Wand am höchsten ausgeh()hlt ist, gelangt

man naeh oben rüi kwärts direet in das Antrum niastoideuni.

naeli oben vorne in die obere A))theilnng der Pankenhöhh» , da

wo Hammer und Anibos sieh miteinander verbinden. Die Knoidien-

deeke^ bestellt hier ans einer dünnen eompakten Knoehenplatte.

die den einwirkenden Sehädlichkeiten wenip; \\ iderstand entgegen-

zusetzen vernia«:;. Wir sehen daher gerade diese (iegend häufig

bei ehr(»nis( hen Kiterungsprocessen mit Ati'eetion des Knoehens in

gr()sserer oder kleinerer Ausdehnung zu Grunde gehen, in Folge

dessen der bis dahin verdeckt gewesene Kopf des Hammers bei

der Untersnehung gesehen werden kann.

Im kindlichen Alter ist das Verbältniss der oberen Wand
des knöchernen Gehörganges zu den \\\irzenzeUen noch ein ganz

anderes, da sich erst im zweiten und dritten Lebensjahre zellige

Hohlräupie von geringer Grösse und Menge um die üauptzelle

— antrum mastoideum — bilden, welche noch nicht diese grosse

Verbreitung im horizontalen und vertikalen Schuppentheile an-

nehmen, wie am ausgebildeten Schläfenbeine.

1) UyrÜ, die Corrosions-Aiastovie. 1873 pag 53.
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Später im 13.—15. Lebensjalire und zur Zeit der Pubertät

nimmt derWarsenfortsatz noch erheblich an Grösse zu und seine

Zellen erstrecken sich sowohl in horizontaler Bichtang his gegen

den sinas sigmoid. und in den Anfangstheil des Jochbogens, als

auch in yerticaler Richtung von der Spitze des Warzenfortsatzes

bis znr Höhe der Bogengänge. Toynhee^) glaubte in dieser An-
ordnung des antrum mastoid. undwegen der spärlichen horizontalen

Zellen, welche in derselben Höhe mit ersterer Höhle liegen, den

Grund daf&r zu finden, dass Entzündungen dieser Theile im
kindlichen Alter von 2—4 Jahren so häufig das Grosshim in

Mitleidenschaft ziehen, während beim Erwachsenen Entzündungen

in den Warzenzellen häufiger auf da.s Kleinhirn Ul)ertragen werden.

Nach den Unterriuelunigen Wilderntut/iii'-) findet die Bildung

der Warzenzellen nicht einzig und allein in der Weise statt,

dass bei fortsehreitendem Waelistlmnie des Sehlät'enbeins um das

antrum mastoid. als Mittelpunkt sidi immer m*dir grössere und

kleinere Hohlräume in radientoniiiger Anordnung {Sr/ncartrc und
Eijsell) ausbilden, sondern es nimmt auch der Sehuppentlieil und

zwar der Abschnitt, welcher die oljere und hintere Wand des

knöchernen Gehörgangs darstellt, einen wesentlichen Antheil an

der Bildung dieser Hohlränme. Man hat daher zwei Systeme
von Warzenzellen zu unterscheiden , von denen die einen der

Pars petros., die andern der Pars sqnanios angehören. Am kind-

lichen Schläfenbein im ersten nnd zweiten Lebensjahre kann man
SU der innem Fläche des Schuppentheils, welcher durch die

fissur. mastoid. squamös. noch deutlich getrennt ist, bereits einige

deutlich ausgebildete Hohlrfiume unterscheiden, die sich in der-

selben Weise bei weiterem Wachsthume^) des Schläfenheins im
Schuppentheile fther die obere und hintere Wand des knöchernen

Gehörgangs ausbreiten, wie jene vom antrum mastoideum aus-

gehenden gegen den sinus transvers. hin und in die übrige

Masse des Warzenfortsatzes sich hineinerstrecken.

Im kindlichen Schläfenbeine liegt daher das antrum mastoi-

deum und die spärlichen vom Schuppentheile gebildeten Zellen

umitteibar dem iiusseren Rande des knöchernen (TehiirgaiiL;<'s au,

später rücken diese Hohlräume durch das Hervortreten der obern

1) Toynbec, Krmnkheitett des Obres, Uebersetanng pag. 802.

^ Die Inftlialtigeii Nebenräame des Hittelohres beim Ifensebeo. Zeitscbrift

für Anatomie und Entwicklongsgescb. 1877. pag. 319.

Saiipey, traito d'Anatouiio dt -soiiptive. Totue I. p. l'U.

VttlMadl. der fhys.-iiifld. Gm. M. F. XVI. Bd. (16) 3
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Geliürgangswaiid weiter einwärts und man gelangt bei Durch-

bohrung der iiu.ssersten Partie des Gehörganges nach ol>en direct

in die Scliädelhöhle. oluie die mit der Warzenhöhle in Verbindung

stehenden Zellen zu eröti'nen. Erst durchschnittlich im 8. bis

10. Lebensjahre bilden sich in der spongiösen Kniu hensubstanz.

welche die obere Wand des Gehörganges in seiner äusseren

Partie umgibt, kleine und grössere mit den übrigen Warzenzellen

communicirende Hohlräume aus, die endlich beim ausgebildeten

Schläfenbeine jene bedeutende Ausbreitung in der Schuppe an-

nehmen,, wie sie ]fyrtl in seiner Corrosionsanatomie (Tafel X.

Fig. 1 n. 2) abgebUdet hat.

Gehen wir auf die hintere Wand des Icnöchemen Gehör-

gangs über, so treten uns hier wiederum die eben erwähnten

zelligen Hohlräume entgegen, aber in mehr typischer und regel>

mässiger Anordnung als an der obem Wand. Der Warsenfortsatt,

der nicht minder im kindlichen Alter, als beim Erwachsenen bei

jeder einigermassen intensiven Entzündung in der Paukenhöhle

oder im äusseren Gehörgange eine hervorragende Bedeutung bean-

sprucht, bildet fast ausschliesslich die hintere Wand des knöcher-

nen Gehörganges; das os tympanicum wird nur in geringer Aus-

dehnung hiezu beigezugen. Häufiger als an der oberen Wand

finden wir an diesem Abschnitte des Warzenfortsatzes Verdünnung

des Knochens bis zur Bildung von Lücken, und bei cariöst-n

J*r»j( t'sscii oder Nekrose am iSchlät'enbein ist diese Gegend beson-

ders bevorzugt. J>ie Häutifxkeit der Knochenorkrankung an dieser

Stelle als F(tlge von entzündlichen l^rocessen in der J'aukenliÖhle

und im (iehör<z;ange ist nicht schwer zu erklären, wenn wir tlie

Lage und die BeziMhungen der Warzeuzeileu zu der hinteren

Gehörgangswaud betrachten.

Von besonders praktischer Wichtigkeit für diese Gegend ist

ist die von Gruber ^) beschriebene fissura tympan. squamos. post.

s. fiss. tympano mastoid. , welche fast bei allen au.sgebildeten

Schläfenbeinen an der hinteren GehÖrgangswand als Residuum der

Verbindung des kindlichen annulus tympan. mit der Schuppe

noch theilweise erhalten ist. Dieselbe ist in -ihrem inneren Ab-

schnitte gewöhnlich in einer Ausdehnung von 4 mm mit den

Schuppentheile so innig verwachsen, dass ihre Spur schwer auf-

1) Wiener med. Woclienwhrifl 1807. Nr. 54.
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zufinden ist, weiter nach aussen tritt sie wieder seiir «leutlich

hervor und beschreibt bis an den lateralen Kand des ( Irhörgangs

einen Bogen, dessen Ende etwa 5 mm tiefer liegt fda die höchste

Stelle derselben in der ^iitte des Grehörganges.

Führt man durcl» den knöchernen Gehörgang horizontale

Durchschnitte, welche die Gegend, wo das os tympan. sich an den

Warzenfortsatz anschmiegt, treffen, so findet man, dass die Warzen-

zellen hier der hinteren Gehörgangswand unmittelbar anliegen und
dass kleine Kanälchen, durch welche Bindegewebszfige nndG^fässe

hindurch treten, aus den Warzenzellen in den Gehörgang fuhren

und so eine Verhindung der Auskleidung des Gehörganges mit

der Schleimhaut im Warzenfortsatze herstellen. Dabei ist noch

zu berücksichtigen, dass die Auskleidung des knöchernen Gehör-

ganges in seinem inneren Abschnitte sehr dünn und zart wird

and vom Periost nicht leicht gesondert werden kann — also ein

ähnliches Verhalten zeigt wie die Schleimhaut der Paukenhöhle,

deren bindegewebige Grundlage auch zugleich als Periost ange-

sehen werden muss. In derselben Weise wie bei P^ntziliuhiugs-

processen im Mittelolire ein I )ur( lil)rueh durch die hintere Wand
des Gehörgan£^;es stattHnden kann, koiuint auch sowohl bei spon-

tanen EntzUnduiif^sjjrocesseii als aucli bei Verletzungen, welchf!

die dünne Cutislage in f^rösserer oder geringerer Ausdehnung
zerstören, eine Uehertragung des Entzündungsproe»'sses von hier

in das Mittelohr zu Stande, ohne dass eine Durchbohrung des

Trommelfells stattgefunden haben muss. (Fig. 5 1).)

Ausser diesen regelmässigen und normalen Verbindungs-

wegen zwischen Mittelohr und Gehörgang kommen an der hintern

Wand des letztern noch grössere Lücken und Spalten vor, die

wie Zuckerkandl^) nachgewiesen hat, in einer Hemmungsbildung
begründet sein können oder durch Usur entstandene, sogenannte

Üehiseenzen darstellen. Die Grösse und Anzahl der Warzenzellen,

welche der hinteren Gehörgangswand dicht anliegen, sind sowohl

^i jugendlichen als älteren Individuen manchfachen Schwank-

ungen unterworfen. Einestheils entstehen durch Schwund der

Zwischenwände bald runde mit Nebenbuchten versehene bald lang-

gestreckte und ovale Hohlräume, andemtheils tritt dagegen eine

Verminderung der lufthaltigen Hohlräume durch Massenzunahme
der Enochensuhstanz ein, so dass zuweilen ausser dem antrum

I) Mmatnelutift lür Obmabtillnuid«. Jahrg&ug lä78. Hr. 4.
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TORstoideum im ganzen Warzenfortsatzc nur sehr spärliche und

kleine Holiliauiiic vorhanden sein könntn. die völlig isolirt sind,

ohne unter sich oder mit dem aiitrum mastoideum iu Verbindung

zu stehen i).

Dieser Zustand des War/enfortsatzes entsteht iilrlit hloss

nach lang\vierin;eii Knt/.ündungsprocessen in der Paukenliühl»-. hei

Seierose der raukensehleinihaut, Syphilis, wie durdi Beobaehtun-

gen von Stiuvarfzr, i\ Trölfsrh u. A. nachgewiesen wurde, sondern

wird aueh bei sonst normalem Gehörorgane beobachtet, ohne dass

eine nachweisbare Ursache hiezu sich finden lässt.

Diese verschiedene Anordnung der Hohlräume des Warzen-

fortsatzes imd deren Beziehungen zum Gehörgange bedingen daher

auch eine bald intensivere bald geringere Tbeilnahme des Mittel-

obrs bei Entzündungsprocessen und Verletzungen im (Tcliörgange.

und es ist dadurch ein günstiger Boden gegeben zur Weiterver-

breitung des Processes und zu grosser Zerstörung an den Weick>

theilen und Knochen der Paukenhöhle. Noch ganz besonders ist

hier die unmittelbare Nähe der dura mater sowie des sinus trans-

versus zu berücksichtigen.

Näher auf die Details in der topographischen Anordnung
des Warzenfortsatzes einzugehen , würde zu weit führen und

muss ich besonders auf Sehwartee^) hinweisen , der seit einigen

Jahren diese Gegend durch zahlreiche mit sehr günstigem Erfolge

ansgetuhrten Trepanationen des Warzenfortsatzes gebührend in

den Vordergrund gestellt hat.

An der hint<*ren Gehörgangswaiid geben nicht selten schein-

bar geringtÜgige Verletzungen, wie dies durch unvorsichtiges

Herumstochern im Ohre geschehen kann, Veranlassung zu späteren

tietgreitenden Zerstörungen. In einem s(»lchen Falle wird i^p-

W(">hnlich der nacli dem Schwimlcn des ersten Schmerzes aut-

tretenden Kitciung keine Heachtung i)eigelcgt. bis erst Schwer-

hörigkeit oder hettige, bohrende iSchmerzeu in der Tiefe des Ohres

sich einstellen.

Aus meiner eigenen Be(d)achtung sind mir drei Fälle von

directer Verletzung der hinteren Gehörgangswand bekannt, bei

ij A. Uaitmann. Zeitschr. f. OhiviibtMlkuüdi; ßtl. Vlll. iiber Jiclerosc de*

WarMnforttatMB.
s) SehwarUe und JE^m/I, Aber die kttnstlicbe £röifiiiiiis des WanaBfortnteci.

Archiv f. OhreimeUk. Bd. YII. p. 167.
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denen der Warzenfortsatz in Mitleidenschaft gezogen war, und

zuletzt ein Sequester aus dem Gehörgange entfernt wurde.

Der eine Fall, der sehr günstig fiir's Gehörvermögeii verlief,

hetraf einen Knaben von 10 Jahren, dem heim Spielen ein .spitziger

Gritfei in das Ohr gestossen wurde. Ans d»Mii Ohre soll .sich zuerst

nur eine sehr geringe Blutung gezeigt haben, die .Si Iniu'rzen waren

am er.sten Tage erlieltlirh s(»\volil im Ohre als aueh auf der be-

treffenden Kopfseite ; am zweiten Tage war aueh das äussere Ohr

geröthet und der Gehörgang sehr verengt. Am fünften Tage, als

ich den Patienten zum ersten Male sah, fand ich einen geringen,

serös-eiterigeB AusÜttss aus dem Ohre, das Tiumen des Gehür-

ganges war massig verengt, dessen Au.skleidung hyperämiseh und
sehr sclmierzhaft bei Berührung mit dem Speculum, die Umgebung
des Obres und der Warzenfortsatz war bei Druck sehr empfindlieh.

Das Trommelfell war glanzlos, graorothlieh gefärbt, eine Per-

foration konnte nicht nachgewiesen werden. Dagegen zeigte sich

an der hinteren Wand des knöchernen Gehörganges in seiner äus-

seren Partie, da wo der knorpelige Abschnitt sich an den knöchernen

anschliesst, eine linsengrosse lebhaft geröthete nnd aufgewnlstete

Stelle, die das Aussehen hatte, als ob hier die Haut abgeschunden

worden wäre. Das GehörvermÖgen war nicht sehr erheblich her-

abgesetzt nnd betrug für eine gewöhnliche Cylinderuhr 15 Centm.

Die Therapie bestand in Ausspritzung des Ohres mit zweiprocent»

Carbolsäurelösung.

Ein Halbjahr später wurde mir der.lunge wieder vorgestellt

und zugleich ein 4 mm langes undj2 mm diekes Knochenstüekelien

übergeben, das in den letzten Tagen l)eim Ausspi'itzen des Ohre.s

mit hei-ausgeschwemmt wurde. Ks gehörte, wie sich bei näherer

Betraehtung ergab, (b-r hinteren ( iehia'irantrswand an. Das Lumen
des Gehörganges war ausgefüllt von einer weii lien, granulireuden

Masse, die bei Berührung leicht blutete. Naeii energi.seher Douehi-

rung mit Lapis wurden wieder reinigende Aus.spritzungen mehrere

Male täglich mit Carbollösung angeordnet. Nach 14 Tagen war
die Wucherung zu einer kleinen Kruste zusammengeschrumpft,

die Eiterung hörte vollständig auf, das Lumen des Gehörganges

war >von gewöhnlicher Weite. Die Schmerzen bei Druck auf den

Warzenfortsatz, die lange Zeit angedauert liatten, waren auch

jetzt nicht mehr vorhanden. Das Trommelfell zeigte sich ge-

trübt, von weisslich grauer Färbung ohne Perforation oder

Narben. Die Hörweite betrug für eine gewöhnliche Cylinderuhr
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10 cm. Sausen im Ohr wurde nicht angegeben, Knochenleitung
normal.

Bei einer nach zwei Monaten wieder vorgenommenen Unter-

sncliiiiig fand sich an der Stelle der früheren Verletzung eine

muldenförmige Vertiefung von 3 mm Breite und etwa l mm Tiefe.

Hörweite ebenso wie früher, am Trommelfelle Trübung. In diesem

Falle wurde durch den Insult das zarte Integement des knöche^
nen Gehörganges, wenn auch nur in geringer Ausdehnangi vom
Knochen abgelöst und dadurch eine Partie desselben zum Ab-

sterben gebracht. Die Trübung des Trommelfells ist jedenfalls in

Folge der langwierigen Eiterung im äusseren Gehörgange durch

Verdickung der Cutisschichte entstanden. Vom Warzenfortsatze
aus scheint eine Fortleitung des Entzündungsprocesses bis in die

Paukenhohle hin hier nicht stattgefunden zu haben. Das Trom-

melfell wäre dann auch gewiss perforirt' worden und von Seite

des Gehorvermögens ein gr^erer Nachtheil entstanden.

Ein zweiter derartiger Fall betraf einen jungen Mann von

30 Jahren, der versicherte, dass er früher niemals an Ohrenfluss

litt und sich immer eines guten Gehörs erfreut habe. Einige

Monate bevor sein jetziges Ohrenleiden in belästigender Weise
auftrat, hatte er häufig mit verseliiedenen Gegenständen, wie

Federhalter, Nägeln, Nadeln wegen unerträglichen Juckens im

Obre hcrunigestoehert und batte sieb <ladureh einige Male inten-

sive Si'limerzen verurrfaeht. Kin Gefülil von Brennen und Stechen

im Ohre stellte sich häufig ein. Blutung fand nicht statt, das

( I t lii»rvermi'tgen nahm nicht merklich ab. Sausen war nicht vor-

handen. Erst etwa sechs Wochen vor der ersten Untersuchung

des Ohres bemerkte Patient einen geringen Eiteraustiuss aus

seinem linken Ohre, der immer mehr zunahm und zuletzt einig«*

Male mit Blut vermischt war. Stechende und reissende Schmerzen

im Ohre, die t^egen das Hinterhaupt hin ausstrahlten, waren mit

geringer Unterbrechung von jetzt au constant vorhanden. Bei der

Untersuchung fand sich das Lumen des Gehörganges angefüllt

mit einem derben fibrösen Polypen, der im ersten Dritttheil des

knöchernen Gehörganges an der hinteren Wand wurzelte. Nach

Entfernung desselben in der gewöhnlichen Weise mittelst Diaht-

schlinge zeigte sich das Trommelfell nicht perforirt, wenig hypeiS-

misch von graurother Färbung. Die Hörweite betrug fit eine

gewöhnliche Cylinderuhr 20 cm. Die Wurzel der Neubildung wurde

mit dem Galvanocauter gebrannt; zur Weiterbehandlung wurden
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Ausspritzungen mit 2 profeiitiger Carbollösung angeordnet. Die

Kiteruiig verschwand fast vull.ständig und auch die früheren

stechenden und reissemh'ii Schmerzen hatten aufgehört.

Etwa vier Wochen nacli der Operation de.s Polypen hekam
Patient ohne bekannte Veranlassung plötzlich heftige Schmerzen

im Ohre und im Kopie, Fieber, so dass man an die Möglichkeit

einer Meningitis denken musste. Der AussHuss aus dem Ohre

wurde dabei sehr reichlich und es fanden sich wiederholt kleine

Knochenstückchen darunter. Nach 4—5 Tagen Hessen jedoch

diese stürmischen Erscheinungen wieder nach und auch die Eiter-

ung aktirie nach 6—8 Wochen wieder vollständig.

Drei Honate nach der ersten Consnltation konnte ich den

Patienten wieder zum zweitenmale untersuchen und fand dabei

folgende Veränderungen an dem zuerst constatirten Befunde

:

Die Eiterong war fast ganz verschwunden; an der Stelle der

hinteren G-ehörgang.swand, wo der Polyp gesessen war, fand sich

jetzt eine kreisrunde 3 mm grosse Lücke durch welche man mit

der Sonde einwärts bis 1 cm tief in denWarzenfortsatz vordringen

konnte, ohne irgendwo auf rauhen Knochen zu stossen. Aus
dieser Hohle Hess sicli mit Watte nur eine geringe i\[enge gut-

artigen, nicht übelriechenden Kiter.s auftupfen. Am Trommelfelle,

das bei der ersten Untersuchung noch nicht perforirt war, fand

sich jetzt in der unteren Hälfte ein Defect von der Grösse einer

Erbse, die blossliegende Paukenschleimhaut war blassroth gefärbt,

glänzend, olinc Kiterabsonderung. Die Hörfähigkeit war ver-

scbleclitcrt und konnte die llhr nur auf 8 cm Entfernung gegen

20 cm vor drei Monaten gehlirt werden, massig laute Sprache

konnte auf drei Meter noch ganz gut verstanden werden, die

Knochenleitung bot keine Abnormitäten dar.

Die Aetiologie dieses Falles bietet manche interessante Ge-

sicht.spunkte dar. Im Anfange wurde jedenfalls durch das unvor-

sichtige und forcirte Herumstochern im Ohre eine Verwundung
der zarten Cutislage im knöchernen G-ehörgange erzeugt und da-

dorch der Grund zu der Pol3rpenbildnng gelegt. Dass circumScripte

Entzündungsprozesse im äusseren Gehörgange zur Polyp nbildung

Veranlassung geben können ist eine bekannte Thatsache. Man
findet bei Geschwüren und nach Ablanf von Abscessen im Ge-

hörgange diese Wucherungen nicht selten vor, welche bald sehr

weiche und blutreiche Excrescenzen bald derbe fibröse Maasen
darstellen. Ob zu der Zeit als die Neubildung im vorliegenden
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Falle abgetragen wurde, bereits die knöcherne Gebörgangswand

durchbrochen war oder nicht, lässt sich nicht mit Beätimmtheit

angeben, wenigstens konnte die Untersuchung der Wurzel mit

der Sonde früher keine Anhaltspunkte dafür finden. Die ein-

fachste Erklärung dürfte wohl sein, dass an der Ursprungsstelle

des fibrösen Polypen vermittelst der tieferen Gewebsschichten der

Cutisi die bekanntlich mit dem Perioste unzertrennlich zusammen-
hängen und mit dem Warzenfortsatze durch Bindegewebszfige

in Verbindung stehen, eine secundare Betheiligung der Aus*
kleidung des Warzenfortsatzes und des darunterliegendenKnochens
hervorgerufen wurde. Von den Warzenzellen aus konnte sich der

Process dann leicht über das ganze Mittelohr ausbreiten und zu
eitriger Paukenhöhlenentzündung mit Durchbruch des Trommel-
fells führen.

In einem dritten Falle, den ich hier noch kurz erwähnen

will, geschah die directe Verletzung der liinteren knöchernen

(4cli()rgangswaiul durch «'inen Steiiiwurt' bei einem jungen Menschen

von 14 Jahicii, Zugleich fand aucli eine crliebliciie Quets< liung

des äusseren Ohres hauptsäclilich in der Gegend des Ohreiiiganges

statt, so dass wegen der starken iSchwellung die tieferen Theile

des (Tchürgangs und das Tnunmelfell von dem behandelnden

Arzte nicht deutlich gesehen werden konnten. Zwei Wochtn
nach geschehener Verletzung untersuchte ich das Ohr zum ersten-

male, fand das Trommelfell hyperämisch, nicht perforirt, am
äusseren Abschnitte des knöchernen Gehörganges entsprechend

der Gegend, wo der knorpelige und knöcherne Abschnitt zu-

sammenstosseUf war die hintere Wand in einer Ausdehnung von

3— 4 mm aufgewulstet, bei Berührung sehr schmerzhaft und

blutete leicht, der Ausfluss war massig, serös-eitrig und nicht

übelriechend, der Warzenfortsatz war bei Druck ebenfalls schmen-
haft. Die bis dahin vorgenommenen Ausspritzungen mit 2 Proc
CarboUösung wurden zwei bis dreimal tfiglich fortgesetzt und

in der Zwischenzeit ein in 5 procent. Carbolol getränkter Tampon
eingelegt. Die Schmerzen im Ohre und in der Umgebung des-

selben Hessen in einigen Wochen gänzlich nach, der Ausfluss

dauerte mit zeitweiser Vermehrung und Verminderung noch über

zwei Jahre läng fort. Etwa 1/2 Jahr nach der Verletzung wurde

beim Ausspritzen des Ohres von den Angehörigen ein mulden-

förmiges Knochenstückchen gefunden, welches so zerfressen und

zerklüftet war, dass es beim Druck zwischeu den Fingern zer-

uiyiu^-Cü Ly Google
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bracb, ferner sollen noch wiederholt Knochentheilchen von der

Grösse eines Sandkörnchens in dem ausgespritzten Secrete vor*

banden gewesen sein.

Nach der Heilung zeigte sich an der Vereinigungsstelie des

knorpeligen und knöchernen Gehörgangsabschnittes [nach hinten

und oben eine von straffem Xarbciigewebe gebildete Partie, wo-

durch das Lumen des Gehih-gange.s bedeutend verengt wurde, yo

dass man nur mit dem kleinsten Speculum V(tn 3'/.» mm die tie-

f»M'en Theile iiberst'lifu konnte. Das Trommelf»*!! wurde aueh

hier, wie dies in den meisten Fällen von langwierigen Eiterungs-

prozessen im Geliörgange zu geseliehen ptlegt. secundär in Mit-

leidensclmft gezogen, und es entstand dadureh eine Perforation

die fasst die untere Hälfte des Trommelfells vollständig zerstört

hatte.

Die Hörfähigkeit auf diesem Ohre war bleibend vermindert

massig laute Sprache wurde nur auf 2 m, die Cylinderuhr auf 5 cm
Entfernung gehört. In diesem Falle fand neben der Verletzung

df > knöchernen Gehörganges auch noeh eine Zertrümmerung an

dem knorpeligen Abschnitte statt, die Quetschung hatte an der

Vereinigungsstelle beider Abschnitte am intensivsten eingewirkt,

woraus auch der langwierige Eiterungsprocess £u erklären ist;

an der Ohrmuschel blieb keine Verunstaltung zurück.

Wie scheinbar leichte Verletzungen der knöchernen Gehör-

gangswand die Veranlassung zu tödtlichem Ausgange bilden

können illustrirt auch ein von Toffnbee^) bescWiebener Fall, wo
durch Stochern mit einer Stricknadel im Ohre Meningitis her-

vorgerufen wurde; das Trommelfell war, wie die Section ergab

vollständig erhalten, die Hauptaffection fand sich im äusseren

Gehörgange, dessen Haut in der Ausdehnung des inneren Dritt-

theüs sehr weich, ausserordentlich gefässreieh, leicht vora Kno-

chen abgelöst und von Kiter bedeckt war, auf der Obertiäehe war
keine Ulceration bemerkbar.

Wenn wir zum Schlüsse nochmals betrachten, welche Be-

deutung der Ohrmuschel, dem knorpeligen und knöchernen Gehör-

gange mit Berücksichtigung der hier eingreifenden Verletzungen

beizulegen ist, so kommen wir zu folgendem Resultate

:

Die Erankh. d. Ohres, Ucbers 'tzg. von Moos p«S. 67).

Verhandl. d«r pbyik-in«d. Um. F. XVI. Bd. (16**) 8**
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Leichtere Verletzungen der Ohrmnschel und des Anfangs-

theiles des knorpeligen Grehörganges wie t, B. Contusioneui Sa-

gillationen, kleinere Snbstanzverluste bringen für das GehSrver-

mögen keinen bleibenden NachtheiL

Schwere Verletzungen dieser Theile, welche den vollstandigeii

Verlust oder die Zertrümmerung der ganzen Ohrmuschel oder

eines Theiles derselben zur Folge haben, bedingen an und f5r

sich keine so hochgradige Schwerhörigkeit, dass dadurch der Ve^
kehr bei gewöhnlicher, lauter Umgangssprache unmöglich wäre,

immerhin ist aber die Hörfähigkeit für schwächere Töne und Ge-

ränsohe vermindert, insbesondere bei Verunstaltungen und Stenosen

au der ('ondia inid am Tragus.

Verletzungen im knficherneu Abschnitte des Gehi)r<j;anf;e5

sind immer mit grosser Vorsieht zu l)i'urtheih;n. einestbeils \veg«^D

der Gefahr der bh'il)eiiden Sehwerhürigkeit dureh secundäre Be-

thel liguii<:; des Trommel t eils und der Paukenh<'ihlengebilde. aii-

derntheils wegen der Möglichkeit, auch in lri( hteii Fällen eiue

Complicati(»n mit dem Srhädelinhalte herheizut'iihren.

Langwierige Knt/iiudungsprozesse im äusseren Gehörgange

nach Verletzungen führen, wenn auch zuerst das Trommeltell

unverletzt und das Gehörvermögen im guten Zustande gefunden

wurde, in der £egel secundär zu chronischen Eiterungsprozessen

im Mittelohre mit Zerstörung des Trommelfells und bleibender

Schwerhörigkeit.

Hit den verschiedenen Verletzungen der äusseren Ohrtheile

kann zugleich im Beginne eine Zerstörung am Trommelfelle, an

den Paukenhöhlentheilen oder eine Labyrintherschütterung ytf-

bunden sein; ob eine hochgradige Schwerhörigkeit oder absolute

Taubheit, die besonders im letzteren Falle häufig eintritt, keiner

Heilung oder Besserung mehr zugänglich ist— also als bleibender

erheblicher Kachtheil zu erklären ist, lässt sich jedoch erst nach

Verlauf eines längeren Zeitraumes, selten vor drei bis vier Mo-

naten feststellen.
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ErkUrimg der Abbildungen.

Vig, ]« a) Spalte zwischen dem proeeti. artic. poster. nnd dem vorderen Bande
des OS tympati.

b) unterer Fortsatz des tegmen tympan*

c) process. artir. posttT.

d) abgetrageuer aud schemat. ergänzter JochforUatz.

e) flssar. petro-sqaamos.

f) flssnr. petro-tympan.

g) OrAbchen in der oberen Vand des knöchernen CkhOrganges.

Flg. S. a) process. artic. poster.'

b) flunr. petro-tympan.

c) fissnr. tympan-mastoid.

d) ct'llul. ina.stoid.

8. Kiadl. ScblälVubt'iu v. 4. Monat.

al facies iufra temporaiis mit schwacU ausgesprochenem taberc. artic.

b) Geleiiktlachf.

c) process. artic. poster.

d) nnterer Fortsats des tegmen tympau.

e) fissnr. petro. sqnamos.

f) flssnr. petro-tympan.

g) taberc. tympan. post.

h) tuberc. tytnpan. ant. (ZuckerkeuuU,)

Tig. 4. a) 8u1c. far den sin. petro-sqnamos.

b) caual. . .

c) Pacchiouische firübchea au der Schuppe uud im Sulc. Vidiau.

Tig. 5. Hürizoutalschnitt durch d&a Schläfuubeiu, untere H&lfte.

a) cellul. mastoid.

b) fissnr. tympan. mastoid.

c) untere Wand des knöch. Oehdrganges.

d) flssnr. petro. tympan.

e) medial. Abschnitt der flssnr. Glaser.

f) tegmen tympau.

g) tissur. pctro-siiuamos.

b) Fortsetzaug dar iissur. Glaser, in den GeUürgang.
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Uotersueiiungen an 10 Oeliirnen vou Verbrechern uud

SolbstiHürdern.

Von

Dr. ERNST SCTIAVEKENDIEK.
(Mit i autogr. Tafeln.)

In neuerer Zeit sind von verscliiedener Seite anatomische

Untersuchungen an Verl)re(lieroreliirnen angestellt worden: man
ging dabei von der Ansicht aus. dass in vielen Fällen die ano-

male Charakterheschart'eiiheit des ludividnums sich auf uugpwölin-

liche Organisationsverhältnisse im Gebiet»; des Nervensystems

zuriicktühren lasse. ]\Ian hat an den Gehirnen solcher Individuen

theils pathologische Befunde ermittelt, wie Erkrankungen der

Hirnhäute, Anomalien an der knöchernen Hülle, die die Funk-
tionen der einzelnen Theile des Nervensystems wesentlich beein-

trächtigen mussten n. s. w., in anderen Fällen aber zeigten sich,

während krankhafte Zustände nicht vorlagen, in der Anordnimg
der Gehirnfurchen nnd -Windungen Verhältnisse, die von dem
gewöhnlichen Systeme derselben bedeutend abzuweichen schienen.

Falls die Zukunft die Constanz der einen oder anderen Art

von Befunden bestätigen sollte, ist nicht zu verkennen, dass den-

selben eine nicht ansser Acht zu lassende Bedentang, sowohl in

psychiatrischer als besonders in forensischer Beziehung zuerkannt

werden darf.

Soweit die Literatur mir zugänglich war, sind es nament-

lich Beneelte^i) nnd Jlfeyit«!^^ gewesen, welche zuerst ausführliche

Arbeiten fiber diesen Gegenstand veröffentlichten.

Da weiter unten eine ausführlichere Analyse der einzelnen

Angaben, namentlich des erstgenannten Autors folgen wird, so

1) AnAtom. Studien «n Yerbreoher- Oeliirnen. Wien 1879.

*) Anzeiger der K. Gesellschaft der Aerate. Wien 1876.

Vnh. d. pli7s.-med. 0«s. S. F. XVI« Ud. (17) 1
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sei liier nur, um die Ziele dieser Arbeit darzulegen, ein kurzer

Blick auf dessen Angaben und auf Mcyncrfa Kritik derselben

geworfen. <£rsterer glaubt auf Grund seiner Untersuchungen den

Satz aussprechen zu dürfen, dass die Grehime von Verbre( hem

einen T^'pus der Anordnung der Windungen zeigten, der sieh durch

Gonfluii'en der einzelnen Furchen cluirakterisire; d. h. dass an

ihnen, wo gewöhnlich die Grelürnfurclicn durch Brücken von

einänder getrennt seien, dieselben durch Fehlen der Brücken unter

einander zusammenhängen. Dieser Typns soll nach Benedki die

grosse Lücke in der Descendenz-Theorie, die zwischen dem Ge-

hirne des Menschen und jenem des Raubthieres besteht, ausf&llen.

Er bezeichnet daher die Verbrechergehime geradezu als EtlckfiiUfl-

gehime. Es sollen sich auch an ihnen mehrfach ThierShnlicb-

keiten vorfinden (vergl. weiter unten) insbesondere Aehnlichkdten

mit gewissen Bildungen von Affengehirnen. Er betont, dass bei

18 Grehimen^) 3mal der Hinterhauptslappen zur Bedeckung des

Kleinhirns insufficient und 6 mal in grösserem Masse fehlend war.

Nach jRtigius nämlich überragt der Hinterhauptelappen für

gewöhnlich das Kleinhirn bedeutend, wenigstens bei den genna-

niseheii und romanischen Völkern, bei den Slaven, sowie aneb

inach lli'ncäici) ])ei dem Hmiisch-iiiagyari.srheii Stamme tiiidrt fiii?-

nur knappe Bedtickuiig desselben statt. Bcticd'nt bejalit nun ilie

Frage, ob es bei normaler, intellectueller und motorischer Begalv

ung einen angeborenen etliiselien Stumpf- oder Sehwaclisiiin gebe

und sieht in der geringen Entw ickelung des Hinterhau ptslapj)ens.

als dem Sitze des Getiililcs und somit auch der moralischen Eui-

ptin<lung, die j)syehis( lit; ( u undlage für den Mangel gewisser

ethischer Züge der betrell'enden Individuen-').

Meynert sucht Benedicts Ansicht durch die Thatsache zu

widerlegen, dass der Hinterhauptslappen der Affen 20%, der iles

Menschen nur 15% dea Vorderhirns wiegt, dass also gerade die

Individuen mit einem grossen Lohns oeeipitalis, grosse Aehnücit-

Jceit mit den Affen und damit einen Rückschritt zeigten.

Ausserdem stehe diese Ansicht in Widerspruch mit den

• Lehren von Gall und Carus. Jener verlegte die Organe, welche

die Grundlagen der Verbrecher darstellen sollten, über und hinter

das Ohr. Hiernach muzsten Spitzköpfe für verbreeheriache

1) Benedikt Anat. Stadien an Yerbr.-Gefa. S. 106.

I) AaslflbrUclierM lüerttber •. in BeMiifet „Znr lnt]kiopologi«d.Terbfeek«r.*

L;iyiu<.Cü Ly Google
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Menschen gelten, während nach der Schädellehre von Carus die

Langköpfe zu Verbrechen disponirt sind. Benedict endlich erklärt

•die Karzköpiigkeit als eine Eigenschaft solcher Individuen. Ans
•der Art, wie Meyneri Benedic^u Anachaanngen kritisurt, lässt

sich erkennen, wie weit wir noch yon der Möglichkeit entfernt

sind, eine organische Begründung der anomalem (moralischen)

Individnalität des Verbrechers eu liefern. Man darf wohi von

Tomher^ nicht erwarten, dass in allen Füllen anatomische

Verandernngen im &u oder dem anderen Sinne angetroffen werden

;

f&r gewisse, ans bestimmt nachweislichen Sasseren Einflössen her-

-vorgegangene verbrecherische Handlungen — man darf wohl
4in die so hanfigen, durch unsere Gesetze eigenartig beurtheilten

Fälle der Kindestödtung erinnern — wird wohl Niemand an einen

Organisationsdefect denken. Ebensowenig ist die Annalinie riehtig,

dass jene Betuiule ganz charakteristische, nur den Verbrechern

eigenthüiulielie seien.

Ein entscheidendes Kesnltat bringt nur eine sehr ausgedehnte

Statistik von Gehirn - Befunden. Bis jetzt wenigstens können

wir in Bezug auf die Anordnung der Hirnwindungen nicht ein-

mal sagen wie weit Variationen hier innerhalb des Normalen
vorkommen können, wie weit also eine Abweichung von dem gel-

tenden Schema der Himoberfläche für etwas Pathologisches gelten

könne. IJiess musste aber vor Allem festgestellt sein, ehe man
einen Verbrechertypus'' statuiren konnte.

Die Disposition zur Begehung von der Gesellschaft schäd-

lichen Handlungen findet ja oft in einer fehlerhaften Bildung

und Erziehung der betreifenden Individuen vollständig aus-

jieichendc Begründung.

Bei der Beurtheilung des einzelnen Falles müssen die Sitten

und Gebräuche des Volkes, der Grad der CuJtivirung des Landes,

•sowie die augenblicklichen Zeitverhältnisse berücksichtigt werden,

ehe wir eine anormale Organisation des Individuums als Alleinige

Grundlage festzustellen suchen.

Es ist nach alledem nickt nur saöhlich interessant, den Be-

hauptungen Senedip^B, der das Yesdienat hat, in neuerer Zeit die

so wifditige iPnage wieder in Anziegnng gebracht an habenj n&her

mchzugehen, sondern vom Standpunkte der Humanität sogax ge-

boteoi, nSSglidhst viele üntersucknngen fiber die Oehime vom

Mensehen jeglichen Geistes und Ohacakjbers aaimstellea.

(17*) 1*
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Dem Juristen wird es später zukommen, die möglichen An-

wendungen auf die gesetzliche Beurtheilung des Verbrechers zu

ziehen.

Die folgenden Untersuchungen sind auf Anregung und unter

der freundlichen Leitung des Herrn Privatdocenten Dr. Flesch,

Prosector am hiesigen anatomischen Institute, angestellt worden.

Die Gehirne, 10 an der Zahl, stammen zum Theil von im Zucht-

hanse verstorbenen Individuen, die in die hiesige Anatomie

gebracht und daselbst secirt wurden. Es sind daher die folgenden

Sectionsberichte den Sectionsprotokollen der anatomischen Auf

stalt entnommen. Die Gehirne wurden mit Ausnahme der frisch,

untersuchten, unter 9 und 10 beschriebenen, nach ihrer Heraus-

nahme aus dem Schädel sorgfältig aufWatte oder weiche Tücher

in mit starkem Spiritus gefällte Gläser gelegt und unter häufigem

Wenden und Wechseln der Flfissigkeit in der Pia gehärtet

Bei zweien waren zuvor die Arterien von der Aorta aus mit

Wachs injicirt. Zur Untersuchung wurden die Pia, sowie die

unwichtigeren Gefässe entfernt und zugleich auf den Grad der

Bp(le<'kung des Kleinhirns von Seite dor Hinterhauptslappen Acht

gegeben. Nachdem die Hemisphären auf Symmetrie geprüft

waren, wurden sie nach Durchschneidung der beiden Grosshirn-

schenkel, sowie des ßalkciis und der in den Schnitt fallenden

Theile der Hirnbasis auseiiiaii(l('rg«'leo;t, und nun auch die mediale

Fläch»' piäjiarirt. Schliesslich wurden die einzelnen Fun ben so-

wie A\'indnn,i;cii (b'r Lappen in Bezug auf anomale Beschatlenlieit,

Lap;e und Richtung langsam und sorgfältig verfolgt und veii

ersteren noch deren Tiefe und Länge berücksichtigt. Die Tiefe

wurde nach Auseinanderziehen der Furchenwände mittelst eine?

schmalen und dünnen Millimeter-Stabes, indem derselbe senkrecht

zur Oberfläche der ßinde gestellt wurde, an mehreren Stellen

gemessen; doch wurde nur die höchste Zahl angegeben. Wegen
der häufigen Krümmung der Furchen kann das angegebene

Längenmass nur annähernd sein, ist jedoch sonst so genau wie

möglich genommen.

Da die G«hime nicht frisch zur Untersuchung kamen, wss

übrigens wegen der bekannten Weichheit de^ Organes in so ge-

nauer Weise nicht möglich wäre, so ist nicht zu leugnen, dass

daraus in Bezug auf die Gb^se derselben, auf die Tiefe der

Furchen sowie auf den Grad der Bedeckung des Kleinhirns

manche Fehler(|uellen entstanden sind; doch kann man aus der

Digilized by C(.j
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Vergleifhung der einzelnen Gehirne ohne Zweifel, bei genügender

Vorsicht, Schlüsse auf die ursprüngliche BesehaiFenheit d<n* Hirn-

•oberüäche ziehen, da alle dem gleichen Einflasse des Spiritus

ausgesetzt waren.

Ffervorheben möclite ich übrigens gegen den Einwand, dass

manche Anomalien vielleicht unter dem Einflösse der — wie ich

wohl weiss— nicht allen Ansprüchen genügenden, aber unter den

gegebenen YerhSltnissen allein möglichen Gonservimngsmethode

zamAnsdmcke gekommen seien, dass ganz sicher und nicht minder

oft gewisse im frischen Zustand constatirte und aufgezeichnete

Unregelmässigkeiten (so in einem von Herrn Dr. Fleaeh^ unter-

suchten und notirten Falle: Unterbrechung der vorderen Centrai-

windung) später an BeutHohkeit verloren. Qbjoz gewiss findet

ein Zuviel im einen Sinne durch ein Zuwenig nach der anderen

Seite einen gewissen AnsgleicL

Was nun die Art der Untersuchung anbelangt, so wurde
jede Furche und Windung, die in der später folgenden Tabelle

enthalten ist, aufgesucht und doren Verhalten sowohl durch ihre

Beziehung zu den benachburten Theilen als durch eine Ver-

gleirhung mit der anderen Hemispliäre festgestellt, naineutlieli im

Stirn- und Hinterhauptslappen. Manche Furchen bekamen durch

letzteren Vergleich eine ganz andere Deutung und mussten als

überzählige aufgeta.sst werden.

Lietzteres Mittel erwies sich in vielen Fällen als »/inzip^e

Möglichkeit zur Feststellung der Auffassung: nicht selten erwies

sich eine scheinbar normale Furche als überzählig, während ein

scheinbar unwichtiger Spalt als der Ausdruck eines auf der an-

deren Seite wichägen Furohenzuges erschien. Die Einzelbe-

schreibungen werden manches Material hiefiir beibringen. Bei

der Untersuchung wurden folgende Fragen in Erwägung gezogen

:

1. Sind die vorgefundenen Anomalieen so wesentliche, dass

derAufbau der einzelnen Gehirne als ein irregulärer, als ein vom
normalen Typus abweichender bezeichnet werden muss? Diese

Frage kann unbedingt von uns bejaht werden. (Vgl. später).

2. Sind diese Anomalieen auf einen bestimmten gemeinsamen

anomalen T3rpU8 der Gehirnwindungen zurückzuführen: Ist also

die Auffassung Benedie^B, als existire gewissennassen ein Yer-

hrecher-Typus, richtig? Wie schon oben gesagt wurde, müssen

1) Ueber einige pathol. Befunde von Verbrechern n. Selbstmördern. Sitz»

ingaberichte der pliy8.-med. GeseUach. xn Wflrsbnrg vom 31. Jan. 1880.
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wir di(3 zweite Frage vorläufig verneinen, da bis jetzt iiodi zu

wenig Gebirne untersurbt sind, um diese wielitige Frage zu l<)sen.

Eine weitere, gewiss nicht die wenigst interessante Frage

wäre nueb die, ob:

3. sich diese Anomalien auf Formen zurücktuhren lassen,

die typisch niederen Tbieren zukommen ?

Aach zur vollen Lösung dieser Frage sind unsere Kennt-

nisse bis jetzt noch zu mangelhaft; für sie bedarf es weiterer

ArbeiteDi die das Gebiet der menschlieben Anatomie überschreiteiit

und soweit es tur nnsere Gehirne möglieb ist, von anderer Seite

behandelt werden sollen. Hier werde ich vorerst nnr die erste

Frage behandeln; die Beantwortnng der zweiten Frage, soweit

sie ans der kritischen Betrachtong unserer Grebime hervorgeht,

Wird am Schlüsse dieser Arbeit versucht werden.

Vor der Beschreibnng der untersachten Gehirne ist eine

Rechtfertigung der gewählten Nomenklatur erforderlich. Eine

Uebersicht derselben bildet die Erklärung der Abbildungen.

Wie bei jedem Organe des Körpers, so lange dessen Ent-

wickelungsgcschichte uns noch nicht genau bekannt ist, eine

Ueberzahl von Benennungen aufgestellt worden ist, so haben auch

die Furchen und Windungen des Grehims die verschiedenste

Deutung und Benennung erfahren. Indem Meynert am Urwind-

ungssystem festhält, lässt er die Zählung der Windungen stets

von der Fossa Sylvii aus beginnen. Pansch legt bei der Abgrenz-

ung der Windungen ausscbliesslieb Gewicht auf die Furcdien, >mv

wobl auf ibr C^onstantsein als auf ibre Tiefe. Er kennt so z.

B. kfiiie zwt'ite ScblätenfurolH' und bat die Windungen dfs Hinter-

bauptslappens nicht von einander getrennt, obwohl solches .schon

aus praktiscben Gründen crvviinsebt sein niuss. />/sc//o//* wiederum

berücksichtigt einen grossen Tbeil der Furchen gar nicht. So

erwähnt er in seinen We.ken keinen Sulc. j)arictalis. keine Sah',

frontales etc.; andere Furchen sind nach seiner Ansicht nicht

constant vorhanden, wessball) ei- sie nicht zur Scheidung der

Windungen benutzt, wie z. B. den Sulc orbitalis. Sein System

der Hirnwindungen besteht aus Bogenwindungen, die um die

Fnden gewisser Furchen gelagert sind. Wenn nun diese Eigen-

schaft auch vielen Windungen nicht abgesprochen werden kann

(z. B. G\Tus supramarg., angularis, Gyr. fmnt III, Gyr. occip.lX-

so gibt es doch eine grosse Anzahl von Windungen, bei denen

von einer Umkreisung der Furchen gar nicht die Bede sein kano,
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wie z. B. bei den zwei oIhtcii Stiriiwiiiduiigt'ii, den ScliliVtVnwind-

nngeu u. s. w. Das .Sy.stfin von Tiisrhotf erleidet also beträcht-

liche Aiisiialiinen und ist daher nielit durchgehends beti;riindet.

Auch würde dasstdbe bei BeschreiI)Uiig von Anoinalien der ^^'ind-

ungen, die docli durch abnorme Furc hen zum grössten Theil be-

dingt werden» nur schwer ein Verständniss von der Kindenober-

iiäche herbeiführen. •

Ans diesen Gründen glaubten wir von einem Ansohluss an

die hier in Vorlesungen bisher zu Grunde gelegten Auffassungen

von Bischrtff abgehen zu müssen. Wir folgten im Wesentlichen

Ecker mit den Modifikationen wie sie .S^'Afwi/6e-) theilweise vor-

geschlagen hat. So vereinigt Schwalbe den Siilc. praecentralis inf.

mit dem Sole, front inf., was entwicklungsgeschichtlich herech«

tigt ist, da beide Furchen im sechsten Monate des Fötus aus der

vorderen primären Radiärfnrche entstehen; 3) es erhält so die

zweite Stirnfurche dieselbe Gestalt, wie die erste. Dennoch wird

man die Bezeichnung des vertikalen Theiles der unteren Stirn-

furche als Sulcus praecentralis inferior zweckmässig der An-
schaulichkeit wegen and in Hinblick auf die constante Lage der

Spalten beibehalten. Für die Bezeichnung bei bildlichen Dar-

stellungen dürfte es erwünscht sein, diese verticalen Stücke der

Stirnfurehen mit besonderen Buchstaben zn bezeichnen, etwa ps

und |)i. Eine solche Abküizung würde dureliaus kein Missver-

ständniss liervorruteii. wie Si/mdlhc nieint,*) da der Buchstabe

p bisher nur für die Parietal furche gesetzt ist. Ferner hat

Srhtrdf/ic einige Namen vereinfacht (so den Sulc. interpariet. in

S. parict.. Fiss. parieto-oceip. in Fiss. oecip., (iyrus neeip.-tcinp.

med, in (ivr. lingualis und (Tyrus Hi|)pocainpi. ) was wohl der

Kürze halber zu billigen ist. Zu J-JcLr/f. zwei S. long. occ. fügt

er noch einen dritten iiinzu, d<'r indcss niciit constant ist.

T^m einer Verwirrung in der Nomenklatur der Hirnfurchen

und Windungen vorzubeugen, sind in der folgenden Tabelle die

Benennung derselben nach den hauptsächli' h<ten Autoren über-

sichtlich zusammengestellt. Die gewählten Buchstaben und Zitter-

Zeichen stimmen im Allgemeinen mit denen von Schwalbe überein.

1) AVAvr, die Hirnwind. d. M. IbGl).

') Lehrbuch der Neurologie isso.

3) Vcrgl. Ecker, Bntwicklangf^geschichte der Furchen and Hirnwindnngen.

.

8. 212 und Taf. II Fig. 1 n. 2.

*") Lehrboch der Neurologie 1880 pag. 572.
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Es mag hier am Platze sein, einige Bemerkungen über die

Bildung der Hirnwindungen beizufügen und an sie die HaupT-

daten der Literatur, soweit sie mit unserer obigen Frage in Be-

zielning stehen, anzuknüpfen. Die Orientirung im descriptiven

Theile der Arbeit wird jedenfalls dabei gewinnen.

HeiUe^) hat den Satz aufgestellt, dass die Furchen darch

Hemmungen des Wachsthums der Grehimoberfläche im Schädel

hervorgehen. Horizontale Windungen müssen entstehen durch

Hemmung des Wachsthums in verticaler Achtung, yerticale

Windungen durch Hemmung in sagittaler Richtung. Je grösserem

Widerstande die Tendenz zur Ausdehnung begegneti einen um
so steiler geschlängelten Verlauf werden die Windungen an-

nehmen. Für diese Auffassung sprechen die Verschiedenheiten,

welche bei Schadein der einen oder anderen Grrundform — der

brachycepbalen und der doHchocephalen — gefunden werden.

Nach Ixiidiniicr'^) sind die anatoniist lien Eigenthüniliehkeiten

des Schädels beim Lang- und Kurzkopfe zur Zeit der Geburt

schon bis zu einem gewissen Urade ausgel)ildet, und durch sie

wird es l)edingt, dass schon im fötalen Leben an dem brachvce-

])halen (ichirne sowohl die Centraiwindungen, als auch die wScheitoI-

winduiigcn in vorwiegend transversaler Kichtung angeordnet sind,

wälirend an dem doHchocephalen Gehirne dieselben eine vorwie

gend schief nach hinten ansteigende Lage aufweisen. Meynivt^)

sucht dies Gesetz auch an Thierhirnen nachzuweisen. Der Fuchs,

welcher nach ihm den relativ längsten Schädel hat, zeigt am

reinsten die Entwicklung der horizontalen Windungen. Der

Schädel des Elephanten ist stark brachycephal geformt und seine

Windnii-^en sind so hochgradig quer gerichtet, dass es den An-

schein hat, als ob bei ihm zwei Centraifurchen und drei Centrai-

windungen vorhanden seien. Die Affenschädel findet er brachy-

cephal und die Hirnwindungen in querer Richtung entwickelt.^)

0 Henle, Handbuch der Kervenlehre 1871 p. 158

MAdinfftTy die Unterschiede der GroMhlrnwindimgen. Beiträge sur Aa<

thropoL und Urgeschichte Bayerns, I. Band. 1876.

3) 3Ieijnert, die Ursachen des Zastandekommens der Grosthirnwindnagea, ia

Anaeig' r d. k. k. (J.'sellsch. d. Ä. Wien 1876 Nr. 29

^) Selbstverständlich ist obigo r)arst»"Iliin>; nur ein Referat der betxeffeadea

Mitthcilniigeu Meyiurt a. Ks würde den Umfang dieser Arbeit überschreiten, eiM

kritische Aualyse üerselbeu iu ihren eiuzelueu Theilen zu liefern, wenngleich wir

Manches der Anlbssnng Uejfwrt* nicht anbedingt theilen können.
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Ob der Verlauf der Furchen, der also durch die Form de-«?

Schädels modificirt wird, durch die Getassverästelungen oder

durch andere uns unbekannte Momente bedingt ist, mag dahin

gestellt bleiben; soviel ist aber gewiss, dass die sogenannten

Primärfurchen genau lokalisirt sind und in bestimmter Keiben-

folge auftreten.

Es geht daraus hervor, dass die Windungen, welche durch

Primärfurchen begrenast werden, typische sind, und sich an jedem
Oehime auffinden lassen; hingegen die Windungszüge, welche

durch secundäre oder gar tertiäre Furchen gebildet werden, bei

Terschiedenen Individuen, ja selbst an den beiden Hemisphären

eines Grehimes, mehr oder weniger variabel sein müssen. Letztere

werden naturgemass an windungsreichen Grehimen in grösserer

Anzahl vorhanden sein als an windungsarmen.

Das G-ewicht, welches wir den einzelnen Varietäten, die uns

zu beschäftigen haben, beilegen, wird natürlich davon abhängen,

dass wir sowohl die Bedeutung des betroffenen Oberflächenab-

schnittes als den grosseren oder geringeren Windungsreichthum

genau abwägen.

G-ehen wir nun zu der speciell auf die Aiionialien am Verbrecher-

Gehirn bezüglichen Lil^^ratur über, so haben wir in erster Linie

das grössere Werk von Jhnnlirf, welches das Resultat mehrerer

vorangegangener kleinerer Mittheilungen umfasst, zu besprechen.

Ueberblieken wir die Resultate, die dieser Autor in der

Untersuchung seiner 22 Geliiriic ijjetunden hat, so muss constatirt

werden. <lass dessen hauptsächlieliste Anomalien der Hirnober-

tläche auf' die Primärfurclien sich erstrecken. — Diese von ihm

hervoiiT' liobenen Anomalien sind folgende:

üei einem Gehirn mit normalem Typus ist das Ende einer

Eurche durch eine Brücke von der benachbarten Furche getrennt.

Diess ist so charakteristisch, dass Bischoff auf diese Anordnung

der Furchen sein System der Bogenwindungen gebaut hat. £r
sagt wörtlich'): „Eine grosse Anzahl von Windungen der Gross-

hirnbemisphäre ist um die Enden der dieselben durchsetzenden

primären Furchen in mehr oder weniger einfachen oder compli-

eirten B5gen gelagert.^

Benedict fand nun an seinen sämmtlichen Gehirnen, dass

die Brftcken zwischen den einzelnen Furchen in die Tiefe ruckten

;

*) Bhchoff '. Die Qehirnwiad. d. M. 1868.
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die dadurch entstehende Anordnung der Grehimoberfläche schil-

dert er anschaulich dahin, dass, wenn man die Furchen als

Wasserstrassen betrachte, ein in irgend einer Furche schwim-

roendor Körper aus ihr in fast alle anderen n;elanp;en könne. Er
fasst. wie bereits oben erwähnt, diese Erseheinung als eine ^Thier-

ähnliclikt'it" auf und bezeit lniet dah«'r seine Verbrecdier-Gtdiirne

als Jiückt'all - (iidiirne. Gleichwie Mii/iurt setzt Bouchrf die

iuens( iilichen Windungen deiuMi der Säugethiere ghdeh, unter

weleht'U der Fuchs dfii cinfaehsten Tv])us zeigt. Bei ihm besteht

nämlitdi die ganze (/(»nvexitiit des (lehirns nur aus vier eoncen-

trisch um die sylvisdie Sjialte geh'gti'ii und dnri li 3 Hogenfurchen

von einander geschiedenen. hutViscnin tigen ^X'indungszüg.-n. Die

Hauptsehwierigkeit, die einer derartigen Auffassung entgegen-

stellt, liegt darin, dass bei den ^(Mischen und Alien sich die

CentralWindungen als eine »Scheidewand zwischen die LängszQge

der Hemisphären schieben und sie gleichsam von einander sprengen.

Nach Metfnert sind einige Kuri lien, die zuweilen Wm Tbierbim

(so beim Bären) den R. adscendens fossae Sylvii umgehen, mit

den menschlichen S. frontales vergleichbar; dagegen erkennt er

in dem vorderen Stuck der oberen Bogeufurche beim Säugethtere

die Centraispalte der Primaten wieder. Nach seiner Anschannng

ist die untere Bogenfurche mit der 1. Schläfenfurche, die mittlere

mit der Farietalfurche und die obere mit der Centralfnrche und

einer beim Menschen nicht vorhandenen Retrocentralfurche

identiscL

Benedict sieht in den Anfangsstücken der beiden unteren

Bogenfurohen die beiden S. front, des Menschen angedeutet, so-

wie in dem vorderen Stücke der oberen Bogenfurche eine Furche

des G. front, sup., die er sehr häufig bei seinen Gehirnen gefunden

haben will. Er gil)t ihr die Bezeiclinung der 9- Furche.

Er glaubt das Vorhandensein der Centralspalte bei den Pri-

maten durch ein eintaches Gesetz erklären zu können. Nach

seinen Beobacditungen verbinde sich nämlieli. wenn irgend eine

Sagittalt'urelie unterbrochen werde, mit jedem hinteren Ende •l'^r-

seli)en ein (^uerstiick. Xun sei es sehr wahrscheinlich, dass aiK'h

die (Jentralfurelie auf iliese \\'eise entstanden und mit der Zeit

sich selbstständig weiter entwickelt habe. Er begründet s' iiie

Ansicht dadurch, dass an seinen Verbrecher-Gehirnen Verhiml-

uugen der Central furche mit den beiden Stimfurchen, sowie mit

der 9 -Furche factisch vorhanden seien.
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Btnedict erkennt nun in zalilreirhf n Vorbindungen der Pri-

märfnrelien beim Menseben einen ]{iiekt';ill zu den bufeiscnartigeu

Furchen der Säugetbiere. Dies gilt, nicht aUein von der Con-

vexität des Gehirns, sondern auch von der medialen Fliiehe. l^ei

vielen Thieren existirt nämlieb auf der Innenfläche der Hemi-

sphäre eine ringförmige Windung (Lohns limbicus Itroca),

welche durch eine Ringfuixhe (scissnra limbica Broca) getrennt

ist. Derselben entspriclit beim Menschen die Riecbwindung (G,

rectus) und der G. fornicatns (G. cinguli und G. Hippoe.)

Benedict hält den S. eall.-marg., den Sulc. subparietalis Schwalbe,

welcher den Vonswiekel vom Gr. fornicatus mehr oder weniger

trennt, femer die 3. Schläfenfnrche für Ueberbleibsel der Sciss.

Umbica und sieht in einer Communication jener Furchen unter

einander eine Andeutung an letztere.

Nicht uninteressant ist es» wie Pansch *) sich gegenüber einer

solchen Darstellung der menschlichen Gehirnwindungen verhält.

Er hält es für sehr wahrscheinlich, .dass die Centralspalte ihr

Homologon bei den Baubthieren in dem vorderen Theile der

obersten Bogenfnrchen hat, er missbilligt indess die Gleichstellung

der menschlichen Windungen mit denen der Säugethiere. £r
kann die vorderen Enden der tbierischen Bogenwindungen mit

den mensebliehen Ct. front, nicht identificiren. Obwohl es nahe

liege, die Sehläfenfui-ehen bei Menseli und Jiaubthier wegen ihrer

parallelen Lage zur F. S^'lvii gleichzusestzen , so hält er die

Homologie der Oyr. tenipor. bei beiden mindestens für zweifel-

haft. Besonders kann er sieh nicht zu einer Durchführung der

drei Urwindunu:en am Hintrrliauptslappen verstehen, davon einer

Fortsetzung der Urwindungen auf den Hinterhauptslappen nicht

die Rede sein kann, wenn sie concentrisch um die F. Sylvii auf

den Schläfenlappen übergeben.

Benedict*» Meinung, seine Verbrecher - Gehirne fUlltm die

grosse Lücke zwischen dem Kaubthier- und menschlichen Gehirne

aus, stützt sieli nach ]\irisch nur auf eine oberflächliche Schluss-

folgerung, da derselbe die Entwickelungsgeschichte in seinen Unter-

suchungen fast gar nicht beriit ksiclitigt habe.

Was Benedict*B 9 -Furche anbetriflt, so ist hier wohl eine

Bemerkung von Luschka am Platze. £r sagt nämlich in seiner

1) Pameh, Benerkuigeii Ober die Faltnngen eto. Archiv fftr Psych. B.

711 p. 235.
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AnatomiP des Kopfes: „Der Gr. front sup. spaltet .sich meist in

zwei geschlängelte. üfttTs wieder anastonio.sirende Wülste.* Nach
seinen Beobachtungen ist ahso eine cp- Furche meist vorhanden.

— Schliesslich ist noch zu erwähnen, dass Benedict in den Com-
municationen gewisser Furdien. so der F. occii», mit dem S. occip.

long. I, und der ITiss. calc. mit der Sciss. Hipp, eine Altenähn-

lichkeit findet.

Ueber die Verkümmerung des Hinterlappens bei Verbrechern

wurde schon oben gesprochen.

Es dürfte durch die folgende Zusammenstellung von Bni^fFfW's

Befunden leicht sein, seinen Anschauungen über Verbrecher*

öehirne zu folgen.

Die nachstehende statistische Zusammenstellung schliesst sich

an Benedicts schon erwähntes Werk an.

Er beobachtet:

1. Eine Yerbindnng der Hinterhaaptaepalte mit der 1. Hinterhaapte- oder P«-

rietalfbrche: Bei 38 Gehirnhäuten Tolktändlg 21 Mnl, onToUtUndig 6 Mal
dnronter doppelseitig 10 MaL

2. Eine Verbindnng der vereinigten Hintcrhanptsspalte nnd 1. Hinterhanptsfiirche

:

a) mit. der vorderen Iliiiterhauptsl'urche (Analogon dt-r AtVenspalte ( vgl. ober

diese weiter unten)}): Bei 25 Gehirnhälften vollständig 4 Mal, unvoll-

ständig 2 Mal.

b) mit den Schlfifenforchen (znm Theil indirect durch die Parietalftirche)

bei 25 OehlmbiUlen ToUetiadig 13 Kai, nnToUetiadig 8 Mal.

3. Eine Verbindnng der ersten Hinterhanptsftirebe allein mit der Torder^n oder

den Schläfenftirohen: Bei 10 Gehlmhilften ToUeUndig 2 llal, nnvollatindig

4 MaL

4. a) Eine Verbindnng der Centralfarehe mit derFoua Sylvii: Bei 380ehlra>

hälften voUsUndig 18 Mal, navolUttndig 6 Mal, darnnter 9 Mal beider-

b) mit den .Stirnfurchen

:

a) mit der unteren rräceutrallurclie : Bei 3 Gehirnen beiderseits. Bei

38 Gehirnhälften vollständig 11 Mal, unvollständig 2 Mal;

^1 mit der oberen StirnAurcbe: Bei keinem OeUme beiderseitig. Bei

69 Gehimbilften sowobt mit der unteren PrioentralAffcbe als mit der

oberen Stirnfurche vollständig 9 Mal, unvollständig 1 Mal

;

Y' mit der Parietalfnn he : Bei .38 Gehirnhälften vollständig 7 Mal, an*

vollständig 4 Mal. Bei 1 Gehime beiderseits.

h. Eine Verbindung der Fossa Sylvii

a) mit der Cfiitralfurche s. oben.

b) mit den ätirnturchcu: Bei 'M Gehiruhalfteu vuUstättdig 18 Mali unvoll-

ständig 7 MaL Bei 7 Gehirnen beiderseits;

c) mit der Parietalltarche; Bei 88 Gehimhilften ollstlndlg 82 Mal, «avoU-

stindig 6 Mal.
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dj mit der ersten Schläfenfarche: Bei 3Ö Gehirahälften vollständig ISUftl,

unvollständig 4 Mal

;

e) mit der Orbitalfnrche : Bei 84 Gehirnhälften ausgiebig 14 Mal, darunter

beiderseits 6 Mal.

Also in 88 Gebimbllften lldTerbindongen der Fossa SyWÜ mit nn-

«leren Furchen.

6. £ine Verbindung der ersten Schläfenforche

a) mit dt;r Fossa Sylvii (f. oben.)

b} mit der Parietalfurche : Hei I'H (Jchirnhiiltttni vollständig 19 3IaI, anvoU-

ständig 6 Mal. Bei keinem Gehirn beiderseits;

c) mit der 1. HinterbanptsAircbe oder der ereinigtea Hinterbanptsspalte

nnd der 1. flinterhaaptaftarche : Bei 86 Gebimbilflen vollstindig 16 Ka],

unvolbtfindig 7 IfaL IKe erste ScU&fenflirebe bat also 69 Yerbindnngen»

7. Eine Verbindung der Parietalfnrclio

a) mit <it'r Centralfiirchf fs. oben);

b) mit der Fossa Sylvia (s. oben)

;

c) mit der 1. Schläfenfurche (s. oben);

d) mit der Fisi. calL-marg: Bei 38 Gehimh&lftea 8 HaL
Also 51 TollsUndige und 16 sdekte Verbindungen der ersten SeUäfiBn'

fiircbe mit anderen Fnreben: Bei 8 Gehirnen bestehen 6 Verbindungen

für beide Seiten zusammen.

8. Eino Verbindung der .*^eissura Hipp.

a) mit der Fix», caloarina : Bei :!.S Gehirnhälften voUstJlndig 17 Mal, an^

vollständig 2 Mal: Bei 5 Gehirnen beiderseits;

b) mit dem S. occip.-temp : Bei 'iü Gehirnhälften vollständig 9 Mal, nnvoll»

ständig 2 Mal;

e) mit der Fissnra caU.>marg. 1 Mal, doch Öfters indirect dorch die Hinter^

hanptsspalte.

Also 31 Verbindungen der Scissura Hippoeampi.

9. Eine Verbindnnp: der Kiss. call -marg.

a) mit der Mint« rhauptsspalte : Bei 33 Gehirnhälften vollständig d Mal^

unvollständig 1 Mai;

b) mit Fnrohen des Vorzwiokels TollsUlndig 7 Mal, nnvollstindig 1 Mal;

c) Verbindnngen der Hinterhanptaspalte mit den nach vorne Isolirten Fnr>

eben des Vorswiekels oUstindig 6 Mal. nnvollstindig 8 Mal.

10. Eine Verbindung des 8. occip.-temp.

a) mit den Schläfenfnrchen ansgiebig 5 .Mal, seicht 2 Mal:

b) mit der Fiss, calc. oder llinterhauptsspalte ausgiebig ß Mal, seiclit H Mal

;

c) mit der mittleren llinterhauptsfurche vollständig 4 Mal, also bei 30 üe-

hirnbälften vollständig 20 Mal, bei 6 Gehirnhälften beiderseits. InSGe*

hirnhilften eine doppelte Verbindnng;

d) dasn kommen nooh Verbindnngen dM 8. occip.-temp. mit der Seissura^

Hipp. 8 Mal, indirect durch die 1. Hinterhauptsfarche 8 MaL Also bei

:36 Gehirnhälften 28 Verbindungen des S. occip.-temp.

11. Das Kleinhirn war vom Grosshirn in 2 Fällen wegen Flachheit des occipi-

taleu Basislappens stark nach unten gedreht. Bei Iti Gehinien war die Be-

deckung ausgiebig 4 Mal, knapp 3 Mal, insutücieut 3 Mal, in grosserem Maasse

fehlend 6 MaL
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Die von Benedict untersuchten (xeliirne <^ehi)ren indess zum
gröbsten Tlieil Individuen des ungarisch - magyarisclieu Stanuiics

an, bei denen nach seiner eigenen Auaickt eine knappe Bedeckung

des Kleinhirns das Normale ist.

Benedict sieht in der stärkeren Furchong dorch die Ver-

bindung der verschiedenen typischen Furchen, also in dem Fehlen

der einzelnen Brücken, ausser dem Rückfall zu den Saugethieren

noch einen Defect der Hirnrinde. Es dürfte doch eher das Gegen-

theil stattfinden; denn durch jede Furchung d. h. Untertauchen

der Windung, nimmt die Bindensabstanz an Umfang sn. Selbst

davon abgesehen, mnss es uns schwer halten anzunehmen, dass.

während die Bildung des furchen- und windungsreichen Gehirnes

ihren Ausgang vom furchen- und windungslosen Embryonal-

-Gehim nimmt, das Vorhandensein von vielen Furchen und Wind-

ungen ein Stillstehen auf der embryonalen Stufe sein soU.

An Benedict sich anschliessend hat Hanoi ^) in Paris einige

Angaben gemacht. Er fand unter 11 Verbrecher-Grelunien vier,

die eine Verdoppelung der mittleren Stimwindung auf beiden

Hemisphären aufwiesen.

Während er also in etwa 1/3 seiner Fälle diesen Befund an-

traf, fand sein College, der sich ähnlichen Studien hingab, nicht

ein einziges Gehirn, welches jene Eigenthiimlichkeiten darbot
^

lliLHot glaubt daher, dass es mindestens verfrüht wiire, das Vor-

handensein von i Stirnwiudungeu als ein Kennzeichen der Ver-

brecher^'cliirne zu l)etrachten.

Hie von Flrscli erwiiluiten Beobachtungen bilden einen Theil

meines ^laterials und werden daher hier nicht weiter zu be-

^

sprechen sein.

Benedict selbst hat gleichfalls seine Funde bereits erweitert.
j

Sehr interessant war mir übrigens eine Notiz, die ich hei MmchU')
auffand.

,,Bei einer Frau H., welche ihrem Ehemann viermal nach

dem Leben getrachtet hatte, ihn mit Hülfe ihres Buhlen W. bald

in einen brennenden Meiler, bald in einen Teich werfen, bald vei>

giften wollte und endlich zu dem vierten nächtlichen Mordver-
j

suche gegen den schlafenden £hemann (einen Schuss durch

Brustbein, Lunge und Schulterblatt, wovon er aber dennoch ge-

t) Gfttette uedic. de Furit 1880 Nr. 4 6. 47.

>) Schidel, Hirn und Seele. Jena 1864 p. 171. Ann.
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nas) dem Mörder geleuchtet hatte, fand ich die linke vordere

Centraiwindung in der Mitte ihrer Länge unterbrochen, ausser-

dem aber stai ke Verknöcherungen in der Himsichel. Es ist diess

der einzige Fall, wo ich eine Unterbrechung einer Centraiwindung

gefunden habe.'^

Es mag hier schon erwähnt werden, dass in den 8 unter-

suchten Gehirnen mehrmals gerade diese Anomalie zu ver-

£eichnen war.

So hat Buschke eigentlich das Verdienst der ersten wenig-

stens mir bekannt gewordenen Angabe aus unserem G-ebiete.

Dies sind die mir bekannt gewordenen Beobachtungen über

Befunde anomaler Windungaanordnungen bei Verbrechern. Wenn
ich weiter unten diese Zahl zu vermehren suche, so sei hier be-

tont, dass darin in keiner Weise eine ausreichende Grundlage der

verbrecherischen Individualitat gegeben sein kann. Zeigen doch

auch einige unserer Beobachtungen wesentlich pathologische Be-

funde neben den Windungs -Anomalien, die gewiss nicht ausser

Acht gelassen werden dürfen; namentlich wenn wir bedenken,

dass noch in neuerer Zeit in Fällen, in welchen die Anordnung

der Wiiiduii^cii wohl beachtet wurde , bei normalen Verhält-

nissen derselben allein gewisse krankliafte VerändtTiinf^cn als

]nl><;licli<'rweise prädispoiiirendes Moinrjit angesehen werden

konnten. Einige Fälle seien hier angetuhrt. Dr. Dccuism be-

obachtete an denj (Gehirn eines 23jälirigen Min-ders. der entliau[)tet

wurde, jederseits von der grossen Längsspalte auf der inneren

Fläche des Gehirnes, etwa in der halben Länge des seitlichen

Theiles, einen 3— 4 cm im Durchmesser haltenden weissen Fleck,

fest der Hirnsubstanz anhaftend; links noch oberhalb des letz-

teren eine opale Verfärbung in einem Viertel der Obertiäclie der

Hemisphäre. Die Windungen waren normal. JJecaisne führt diese

Veränderungen der Hirnrinde auf übermässigen Genuss von Al-

kohol zurück und bringt mit letzterem die verbrecherische Natur

des Individuums in Zusammenhang.

Dr. Flesch*) fand an dem Gehirn des 22jährigen Mörders

Holleber ausgedehnte, sich über die ganze G-rosshimoberfläche

verbreitende milchige Trübungen der Pia, die unmöglich auf die

Emfihrungsverhältnisse der grauen Substanz und also auch auf

1) Gaz. med. 1879. Nr. 49 S. 6S9.

^ Phya^mod. Gesollacliaft in Winbnrg. Sitz. t. 81. Januar 1880.
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16 SCHWEKENDIEK: Unteräuchuugen au lu Gehiruea (258)

deren Fnnktionsfahigkeit ohne Einfluss bleiben konnten. Die

obere Stirnwindnng zeigte sieh in ihrem Beginn durch eine sagit-

tale Furche in 2 Züge gespalten ; sonstige wesentliche Befunde

an den Windungen lagen nidit vor.

In einem auch nach einer anderen Seite iiitrTp-i.^atjten un-

serer Fälle. Gehirn Nr. VII, fand sich im Zusammenhang mit

Epilepsie eine ausgedehnte Meningitis mit Hämatom ; im anderen

seither hier zur Untersuchung gekommenen Falle, in welchem

ausser einer sehr tiefen Und langen 9•Furche wesentliche Ano-

malien nicht verzeichnet sind, fand sich, abgesehen von der als

Todesursache gefundenen Apoplexie , deren akute Entstehung

ausser Zweifel steht, ausgedehnte Leptomeningitis, femer aber

im Zusammenhang mit einer geheilten Schadelverletzung eine

Hirnnarbe der ersten rechten Stirnwindnng in dem medialen

Windungsgange derselben, angrenzend an die Centralspalte.

Neuerdings fanden sich auch bei einem in Stuttgart, während

der Untersuchungshaft in ärztlicher Bc(>l)aehtung ( Medicinalrath

Dr. Liuhh-uhcrffff) gestorbenen Raubmörder (W'eibel) patliologisohe

Befunde. Eine genauere Verotientlichung dieses Falles, der die

Presse Würtembergs so sehr bewegte, ist in Aussicht gestellt.

Auch krankhafte Veränderungen am Schädel mögen zuweilen

die erste Ursache der Beeinträchtigung des an sich vielleicht in-

tacten Centraiorgans abgeben. So fand Fhsseh bei einer 25jah-

rigen Strafgefangenen namentlich die Basis des Schädels stark

verdickt, sowie dadurch die meisten Nervenlöcher verengt, in

Folge dessen ohne Zweifel auf die betreffenden Nerven ein Druck

ausgeübt und ihre Funktion gestört wurde.

Zwischen den Fällen mit anomalen Windungen und denen

mit patholoprischen Befunden stehen andere, die auf die erste

Bildung Zill ii( k/utiihrende Abnuniiitäten des Gehirns und des

Sehädels darV)ieten. Unter den von Fhsrli angeführten Fällen

l)etritft einer das Geliirii eines Selbstniiirders mit thcilweisem De-

fecte der Hirnsiehel ; andere ik'oliaclitungen bezichen sieh auf

anomale Bildungen des Sehädels. so Synostosen. Schaltknochen

u. s. f. Solche Missbildungeii können nach Flasrh nicht als dircote

L'rsache einer gestörten Funktion der Centraiorgane betrat htet

wei'den; dies darf erst geschehen, wenn ein Anhalt vorliegt,

dass die Verrichtungen des Gehirns wesentlich beeinträchtigt

wurden.
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Die hier kurz angeführten Befunde sind sehr mannigfaltig

und unter sich kanni irgendwie in Coiiiinx. Flrse/t. welcher die-

selben in einem Vortrage sclu»!! frülier tlu-ilweise zusainm«>7igesellt

hat, bezweifelt daher vorläufig das Vorhandensein eines specifischen

,,Verbrecher-Gehinis". glaubt indess, dass bei vielen Verl)re( hern

sieh eine Erkrankung oder eine atypische Bildung im Centrai-

organe als Ursarlie ilirer Natur nachweisen lasse.

Ohne Zweifel wird die fortgesetzte Beobachtung eine Ver-

mehrung der Befunde nach jeder Richtung herbeiführen. So viel

dürfte aus dem Erwähnten hervorgehen, dass es der Mühe werth

sein dürfte, alles in Betracht kommende einer genauen Prüfung

zu unterwerfen. Hier wird uns, an der Hand der nachfolgenden

Beschreibungen speciell der Einfluss der Windnngsverhältnisse'

des Gehirnes mit besonderer Rücksicht auf die Angaben von

Benedict beschäftigen.

Heetioim -Befände.

Qehli'n I., weiblich, 37 J. alt. f 25. 4. 79.

(Hiczu Tafel I Fig. 1. n. 2.)
•

Die Sfitiiiii ergab (Aiis/ntr):

l>ie Lungen sitnl im ulicicn ThciK- lest mit Ji r I'lt'ura verwachsen und

stellenweise von Knutchen durchsetzt. Im linken Uberhippon eine Caverue. Im

Plsonuweke Dod im flmbeatel bandet sich ein« kUire rathliclie FMnigkeit. Am
Hersen nichts Ahncnncs bis aaf ieichtc endocarditisch« Trttbnngen. Im Dickdarm

sind mehrere, den gensen Umfuig des Darmes einneluDeade Oeschwfire vorhanden.

Im kleinen Becken anspcdebnte parametritische Verwachsungen.

Das Kleinhirn ist vom (rrosshirn bedeckt. Letzteres erscheint bei olur-

flächlicher Betraditun;; massig; windungsreich. Auf ileii beitieii Hemisphären ist

die Anordnung der Windungen we.sentlich verschieden (vergl. unten).

Linke Hemisphäre:

Die .Fossa Sjflvü neigt scheinbar zwei Rani adsc, von welchen indess nnr

der vordere 1.5 cm Ung ans der ihtgllchen Furche hervorgeht Diese ist 1,6 cm
lang und liegt in der Terlingemng des Stammes. Der hintere wird unten dnrch

eine tiefliegende Bogenwindnng, oben von einem Windnngszngc der dritten Stirn-

windntisr nnjgeben. Her R. anter . ans einem irenieinsamen Htannn mit dem R. adac.

entstehend, ist gabelfurmig ges])altt ii. .\n Tiefe misst die (irube 2— 2,.") cm. —
Das untere Ende der Centraifurche dringt etwa ö mm tief in die F. Sylvii ein.

Das obere Ende macht eine Biegung nach hinten. Die grösste Tiefe betrftgt 1,7 cm.

Die HeseM'sche Tiefenwindnng ist etwas oben nnd hinten von der später n er-

wähnenden Unterbrechnng der vorderen Gentralwindnng au sehen. — Die obere

SÜmfurche, welche ohne Ueberbrücknng bis inr vorderen Hemisphärenkante ge-

Verb, d. pbyt.-med. tie». H. l\ XVI. Bd. (18) 2
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langt, erbindet sieh tief mit der oberen Pmecentralfurthe^ letztere biegt u
ihrem unteren Ende nach hinten nm, sich in eine Farcbe fortsetzend, welche die

vordere Ceutralwiudnng in einer Tiefe von 1 cm (Inrclisetzt und in die Central-

fuuhe t'iugeht: auch die c-Furche dringt in die oliere J'raecfiitralt'iirthe t-in

(verj^l. unten). Die uiiUre Stirujuri Jir ist lielriiclitlicli ti< l ( l.'i (.m i. Sic t ni-

sendet 2 tiefe, über '1 cm lauge Sclieukcl auch oben iu die mitticro ätiruwinduug

und endet gabelförmig, ca. IVs cm vor der iiiitweB Kuite: ca. 2 cm tob ihre«

hinteren Ende wird sie fiMt rechtwinklig von der «Itter«» Praeeentralfiiireht ge-

kreuzt. — Die OrhUa^fwrche hat eine Tiefe von 1 cm. Sie besteht ans einen

sagittalai Tliril, der die ganze orbitale Fliehe des Stirnlappens schneidet uuJ

aus einem in die Mitte des ersteren von aussen her einmündenden (iuerstfick.

An der Hiiiiinindungsstelle betludet sich eine Tiefenwindung. — Die forden ('intral-

irni'litiit/ ist in ihrer Mitte über der Wurzel der mittleren Stirnwinduug unter-

brucheu. Das ParacentraUäppvhen ist liukD mit 3,6 cm beträchtlich breiter als

rechts (2,8) ; der S. paracentr. gebt nämlich links schon Aber der Mitte des Balkens

vomS. call.-marg. ab. Eine 1,8 cm tiefe, an der medialen Fläche den Sole. caUxM.

marg. an seiner Umbiegung nahezu erreichende Furche, die vom noch 1,5 cm aaf

die Convexität fibergreift, durchschneidet da.s Läppchen, schräg vorwärts aof-

steigend. 14 mm vor «ler Centralsiialte ; sie ist rechts nur durcli eine seichte, an

der medialen Khi( lie siclitlmre Furclie angedeutet. ^ Die <<herc Stn uii intluug wint

durch die f-Furchu iu 2 Züge zerlegt; letztere misst an der tiefsten Stelle U,'J ctu;

entspringt auj der oberen PraeoentraUbrche nnd ist in der Mitte ihres Verhwfr

breit flberbräckt. Der mediale Windnngssng entsteht mit einer medialen nnd eia«r

dorsalen Wnrsel, nämlich den die oben erwähnte Fnrohe im ParacentralläppchM

oben nnd nnten umziehenden Thcllen des letzteren. Der laterale Zog tritt aU

der vorderen Ceutralwindung nicht in olierdäclilielien Zusannnenhanjr. — Di'

AVurzel der ztceitt^n Stiriunnilniuj verlauft iu aufsteigender Uiciitun;; und bildet M
eine Strecke laug die vordere Begrenzung der oberen Praeceiitrallurche.

i)as untere Ende d« r Pariffulftircln' b«'riihrt die K. Sylvii. Der R. adsc. ist

gut entwickelt („S. retruceiitralis"). Der Staunn setzt sieb oline Ui lHTbruckung

iu den Occipitallappeu fort. Die hintere <'entralwiniiun<f wird zwischen dem R.

adsc. Sole. par. nnd dem oberen Theil der Gentralspalte sehr schmaL Der tiefes

Furche gegenflber, welche den 6. centr. ant. nnterbricht, ist sie stark vorgewnlstet

— Die obere Schetlelwindung wird dnrch eine secandäre Verticalfurche, die, bis

1,5 cm tief von der Parietalspalte aasgehend, bis nahe an denS. snbpariet. reicht,

in einen grösseren vorderen nnd einen schmaleren, nor ans einem Woist be-

stehenden hinteren Theil geschieden.

Die 7'V>'v. nilcdrina niüutiet sehr seicht iu dieSoiss. Hipp. — Dif Ifivter-

hauptsjjitltr endet mit einer (iabel an der medialen Kante. — Die vordere Htnkr-

haupt^furihe ist bis 1,0 cm tief, sie nimmt eine sagittale Verbindaug mit dtf

ersten Schläfenfhrche anf und endet, nachdem sie die obere Schläfenwindnng ge*

krenst hat, in der zweiten Schläfenfnrche.— Die erste HhOerhauptä/ur^e^ welch»

die Parietalspalte fortsetzt, reicht ohne üeberbrfickang bis znm HinterhanptspoL

—

Die etceltc lUnterhauittsfurchc endet am äusseren Hemisphärenrand, gegen welchea

sie sich hinbiegt; eise dritte ist nicht nachzuweisen.

Die zweite Schhifenfurche ist mehrfach überbrüclct, das hintere Stück ist

mit der vorderen Hinterhaupts- nnd ersten Sclüäfenfnrche durch verbindende
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Spalten in Continuität. Di« <lritte Schlafenfurchc verbiudüt sich mit der Prae-

occipitalfurcbe, sie ist sehr tief und laug, ebensu wie der vom Schläfenpol bis zum
Hinterhanptspol reichende S. oce^^-tmporaHs, — Ant der unteren Wand der

F. 8. befinden sieh 8 ([uere SchläfemwiHdungen; die vordere geht em hint«r

dem Winkel der Grnbe von dem G. temp. snp. ab. Beide sind gleich gut aasge»

bildet. — Die zxceiU SdUäfenwindung ist dnrch die Verbindang der vorderen

Hinterhaupts- mit den beiden oberen Schiftfenfnroben vom Scheitel- nnd Hinter-

hanptslappi-n isolirt.

Der Zwingtawulst ist vom Isthmus gyri t'ornicati durch die F. calcar.

«eicht getrennt.

Rechte Hemisphäre:

Die iSuIe» eenir., eaXl.-marff. nnd oeeijp. reichen rechts weiter nach hinten

als links.

Der B. ant. V. St/Ivii }reht aus dem K. adsc. luTvor. Beide sind nn-

gftheilt. — Die Centralfurche endet unten 8 inn) über der .Sylvischen Spalte. —
Die obere 6tirnJ'urche verbindet sich nicht mit der oberen PraecentraUurche ; sie

mftndet 1,5 cm oberhalb der unteren Kante in den S. front, iat ein. Eine f-Furche

ist nnr stellenweise angedentet. Die untere Stir^fwche nirgends flberbrttckt,

endet hinten an der unteren Praecentralftirche (welche links von ihr gekrenst

wird), vorn anf der Orbitalfläche. — Die untere Vraecentralfnrchc, sehr tief,

schneidet unten 15 mm in die Sylvi'sche Spalte; wo die untere Stirnfurche in sie

mündet, verlauft sie eine kurze Streckt» sagittal. — Die Orbitalfurche zeigt nnr

einen kurzen .sa;;ittulen Schenkel, der vorn sich in die Qnerriclitung umbiegt, so

da.ss last eine ([uerstehende U-Figur resultirt. — Die obere SUrnwindung zeigt

in ihrem Beginn eine Theünng dnrdi eine seichte, in die obere PraecentralAirehe

mflndende 8 em lange fForche. Die mediale Wnrxel, an der Mantelkante, theilt

eich in einen opferen nnd einen unteren Wnlst; der laterale Zug Terbindet sich

durch eine Brücke, welche die obere Stimfarcbe von der oberen Praecentralis trennt,

(vgl. oben), mit der 2. Stirnwindung. — Die Pars opercnlaris der dritten SUrn-

windung entstellt ujit 2 Wurzeln an der vurdereu ( 'entralwindunj:, die eine 2 cm

über der Fossa Sylvii, die audere in dereu Tiefe gelegen; beide Üiessen zu einem

3 cm langen, zwischen der vorderen Ctontralwindnng nnd der nnteren Praeceutrai-

ftarche eingeschalteten Qnerwnlst zusammen, der in die letatgenannte Furche anter«

taucht, ehe er in gewöhnlicherWeise die TordermiAeBte der Sylvisehen Spalte nmringt.

Die Pearietalfurche ist :J cm über der Sylvischen Spalte, aus dortjn Tiefe sie

ihren Anfang nininit, überltriickt ; hinten findet sich ein, gegen d. n 11 interhaupts«

läppen abschliessender liut-rwulst. Der K. adsc. ist dnrch eine Brücke von ilir ec-

trennt, 25 mm lang, 15 mm tief; U mm liinter ihm sendet die Parietalfurcln- lim-

2te V'erticalspalte in den oberen Scheitellappeu ; der Vergleich mit der andern

Seite Iftsst mit Sicherheit, namentlich wegen der Bexiehnng xnr hinteren Central-

windnng, die Anflhssung des letzteren als R. adsc. ausschliessen. — Die hintere

Centralwütdtuig ist gewunden und von der oberen Scheitelwindang schlecht ge>

schieden. — Am unteren Scfieäellupjjen sind Bischoff"s Scheitelwiudnngcn gnt

sichtbar. Der Gyrns snpramargin. wird vom Gyr. angularis dnrch «'ine ca. 1:5 mm
tiefe, cleni hinteren Knde der Fossa Sylvii i>arallele Furclie abi^esondert, welche

sich mit der ersten ächläfeufurche durch eine kurze Spalte verbindet.

Die HinterhttuptüS2ialte theilt sich anf der Hantelkante in 2 Schenkel ; der

hintere qnere hat eine Länge von Csst 8 om ; der andere schrSg vorwärts ge*

(18*) 2*
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richtete endet mich einem geschlüngelten Verlanf Ton ca. 4 cm im oberen Scheitel«

läppen. — DI« vordere Hinterhauptsfurche commanicirt mit der 2ten Schlifeo»

Atrehe. — Dm 8, praeocdp» nimmt dM tordere Bnde dei S. ooe. III wd. ^
Die «rvte Bmteihmpt»fiiiitdie iflt tob d«r ScheitelftiKlie gntrennt; sie wM vmi

der 9 cm tiefen, 8,6 langen qneren Hinterhanptsftirehe gdbrenst, die von d«r

Mantelkante mit einer Tfefp von 1,5 cm abwärts riebt, um in der 2ten Hintor*

hanptsfiirche etwa in <U'r»'n Mitte zn pn<l»Mi. — Der Zwickel /.erfSUfe durch eine et^
1 cm tiefe Fiirchf, dit- mit ilt-r F. calcariua annähernd parallel verläuft, in einen

oberen und einen unteren Theil. Er ist grösser wie linka. — Die erste Hinter-

hauptBmfuhuiff ist breit, mefarfbch dnrch qnere tertiftre Fnrehen eingeecbnitten.

Die ertte SchlAfergehe ist nnterhnlb des Winkels derP.QjiTii «beibrflckt

— Die noeiteSMlfmfkr^wkA in ünrem mittferen Theile mehrfach fiberbrfickt^

so dass sie erst nach hinten, wo, wie oben erwähnt, die vordere Hinterhaoptsftircbe

in sie einmündet, deutlicli wird. DIp ilrittr S<'hf(ifrnt'ur(he i^t^n^et eine:n ziemlich

tiefen, ca. 1 cm langen Auslaiiler mt diahvarts und rrirkwart» in die Occipito-temporal-

Winduug, endet sehr seicht in dem Praeoccipitaleinschnitt. — Der S. ocdp.-temp.

IKnft 2 cm vor dem Hinterhaaptspol in eine, die nntereFIftche dtarchaleheirfe Ctu^

ftirehe ans. — Die erilr StMOfimemditng ist Torn bedevtend sebmiler (0,8 g^ea

1,6 cm), als anf der linken Seite. — Es sind 8 gnt entwickelte quere J9bU^/lm>

toindvutgen vorhanden.

r>er Zwingemoulsi ist recht« viel breiter als linke, der lethmnt aielit

unterbrochen.

Oebira II.t mionlich.

(Seetionspretokoll nicht Torhandao.)

Das Kleinhirn ist yom Orosshim links siemlidi gnt, rechts» wie ee schlea,

nicht ganz bedeckt.

Das Grosshirn i^t witulnn^sreinh, einzelne Furchen sind dnrch sahlreicht

Tiefeuwindnng<'n ansgrzfichnet (vj^l. nuten)

Arterien-Anomalieen : Rechts Hiud 2 sehr starke Aa. cerebelli snp. und 2 Aa.

comm. ant. Torhanden.

Linke Hemisphtee:

Die Theilnng der F. S^lm findet nntei^b deslHnkels statt. DerR. adse.

endet oben in eine kurze Gabel. Der R. ant. ist nicht getheilt. sehr knr?, nur

nach Wefidranpen des Opercnl. in der Tiefe sichtbar. — Die Centraifurche i»t

pewiiiidfii, Sie überschreitet oben die Mantelkaiite. Ihre Tiefe betr.npt bis 1 .7 cm.

—

Die obere Stirnfurche ist in ihrem Verlaufe U mal überbrückt und eudet an itr

unteren Kante. Sie läuft rar Mantelkante parallel. — Die obere Praecentralfunht

ist gnt ansgebildet. — Die mUreStirnfwrti^e ist nach vem einmal flberbriekt—

Die unUre PraecmM^wmhe^ insgesammt 7,6 cm lang, yerlinll eine Strecke mü
der oberen parallel, vor dieser, von ihr dnrch die aufsteigende Wurzel der 2. Stirn*

Windung geschieden. Ihr unteres Eixb- ist hinter dem R. adse. der F Sylvii ffe*

lepfn, '\ nun iilier derselben. In der unteren Praeeentralfurcho findet sich eine

Tiefenwindung, die von der Wurzel der 3. Stirnwindung zur zweiten hinzieht. —
Die Orbitalfurche zeigt 3 sagittale i^palten, von welchen Jedoch die mediale sehr

wenig ausgeprägt ist. — Die «ordere (kntnäiwihdwig nimnrt nach oben an Breite

zu*, der untere Theil ist 0,6 cm breit, der obere unterhalb der3lknt«lkaateI,5ca.->
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Das ParacentraWippchen schliesst <'iue 1,8 cm lange .Spulte eiu, die scliräg ii.ich

«beu aud vom auitteigt (^^-Furche). — Die obere Stirnwtndung euUteht au der

ManteUoMte; — ihre Woneln UldM dea vardcMB, die ervibnto Fnrobe ein-

«eUieMeadea Theil des PnnweitmlUifpebens. — Die mitütm 8änmmdm§ kun
vorn nor kflaetlieli dnroh eine Liaie, die die nntere StirnAurehe mit der Orbital*

fürche verbindet, abgegrenzt werden. — Eine oberflftcblicbe Wnrzel der untere»

Stirnwindung entspringt 2 cm obt'rhalli der F. Sylvii, l>i<'j7t sich anfaiiirs abwärts

um nach Unischlingnng des unteren Endes der Praecfutralturt he dfu gewuliulichen

Bogen um deu Ii. adsc. F. Sylvii beacbreibeu. Die zwischen der Warzel der

naterea Stirawiadaag aad der Torderea Ceatralviadnag bleibende 2 cm, lauge

VertioalAirche wird dnreh eiae TJefisaviadvag swieclMn der Varsel dee G. itont

inf. and dem naterea Yerbiadnagsbogea d«r Ceatralwiadaagea aatea i^eeehlossea.

Die 80 abgescblossene 1 cm tiefe Furche erscheint oberflächlich als ein über-

zähliger K adsi end. Foe«. Sylvü; jene Tiefenwindang bildet eiae sweite Warzel

der 3. Stiruwiudung.

Der nntere Abschluäs der l'artetai/urche lallt in die Sylvische iSpalte. ihr

R. adecend. setzt sich bis au die mediale Fl&clie fort, wobei er das obere Xade
dee S. oaUoe.<4aarg. oiit eiaem rttckwArte eeaveaea Bogea voa biatea naischliagt

Die eo aaegebUdete BBetioeeatralftirebe*' epdagt Cut mehr ia dieAagea, als die

Centralfurche, deren Länge sie übertrifTt. Hinten gebt die Parietalt^be onuittel-

bar in die obere Hinterhauptsfurche über, mit welcher sie in der qt^eren Hinter-

hauptsfurche endet. — Der Sihcitellappen ist sehr winduugsreich : seine beiden

AViudongen hangen durch starke Ticfi-nwindungeu in der Parielalfurche zusammeu.

Die Hinterhauptsspalle greift 2 cm weit anf die dorüale Fläche über, wo

aie mit eiaer Gabel eadet; die in der Gabel eiagesehloieeae Gebirnmaiee Jet das

Xade eiaer fiwt 2,S mm laagen vertioalea Tiefeawiadangi die dea Groad der Oed«

pital^palte eittllt. Die 5te Sebeitelbogenwiadaag (Bittht^) iet gnt yorhanden.

Die hintere Wand der Hinterhanptsspalte enth&lt 5 mm unter der Oberfläche eine

-0,8 cra tiefe und über 2 cm lange Spalte, die bis an die Mantelkante reicht. Hier

ist .sie durch eine sc limale Brücke von der Furche ^'i scliiedm, die 1,5 bis 2 cm

äber der Fisa. calcariua und mehr oder weniger mit ihr parallel verläuft. — Die

vwrdere Hmterhaupta/urche commoaieirt aiit der sweitea, eowie darcb eiae karte

«agittale Farehe aiit der eretea Schlifeafiircbe. Hure Liage betrAgt aiebr als

H em, ihre Tlelb bie 2 eau — Der & praeoeeipn aaf der CoairexitAt, 26 jam lang,

teicbt bis nahe an die vordere IlinterhanptKfurche ; auf der nnteren Fläche kreaat

er sich mit der dritten Schläfenfurche ;
die zweite Schläfenfurche endet in ihm.

—

Die trste Hinierhauptsfurchc sendet (1 min vor der vorderen in der Verlängerung

der Hinterhaapt3spalte einen 2,5 cm langen und ca. 1 cm tiefen Auslaufer nach

Abwärts. — Die quere Hinterhcmpt^urche, 25 mm laug, in die die erste Hinter-

hanpuAueha anemaBdet, befladet deh Jifi em ver dem HiaterhaiiptqpoL — Dan

Sade der Mweitem BänteHkaitpUfiir*^ driagt 14 tief ia die hiatere Waad der

orderea Hiaterbaaptelhrche ein. — Der Zwickel ist knrz, bis 1,5 cm breit aad

windnngsaraL Eine vertikale, in die hintere Wand der Oocipitalspalte eingelassene,

ziemlich tiefe Furche, theilt ihn in ein kleines verstecktes vorderes uud ein grosses

hinteres Stück ; letzteres wird noch weiter durch eine auf der dorsalen Fläche dar

Mautelkaute entlang ziehende 3 cm lauge, b mm tiefe Furche umschrieben.

Die ertU SMkftnfw^ oommaaioirt aiit der vorderen Hialerbaaptefiirche.

— Die jriMüe SdMtfmifürdte eetct eieb aas avei, dareh eiae söhlige Brflefce ge-
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trennteu, daher eiuu Strecke nebeueiiiander vorbuilaulcmioa Spalten ' Ku-sammen

;

die Untere vereinigt sich mit den 8» ^neoccip.~ üeber die dtitte SehläfenfurAt

s. 0. — Der 8, oedp.-temp, zieht lateralwirts von Spleninm corporis eniloei quer

fiber die nntere Fliehe nnd verUBdet tieh mitderStenSchllfenfarehe. — Es siad

4 gut entwickelte qMre Schläfenmndungen vorhanden. Die vordere stärkste geht

gleich hinter dem Winkel der sylvis(;h«*n Grube von der < rsteii ^'chlaffnwindnnf

ab. — Der (r. occip.-tevip. ist kurz und breit. — Dt^' Xiritujruirulst niiiuiit nach

vorn au Breite ab; während er über dem splenium corp. callosi eine Ureite voa

ca. 1,5 cm hat, beträgt dieselbe über dem Balkenknie unr 7 mm. Dadurch gewinat

der vordere mediale Theil der oberen Stimwindnng, der übrigens von einer des

S, calloso>marginali« parallelen Iber.ib^ verlanfendea Bogenfhrehe dorchsogen i^l^

-an Ausdehnung (vergl. rechts).

Rechte Hemisphäre:

Die P\ Si/lvü tht'ilt sich am Winkel. Der R. ads. ist ca 2 cm lanv: lienU

vordertMi .\este sind nn*reth»Mlt. — Die erste Stirufurdu' ist 2 Mal in ihrer Mitte

überbrückt und endet 2 cm oberhalb der uutereu Kante, ca. 1 cm seitwärts von der

Mittellinie. — Die wnUre Sttmfiurehe gibt in ihrer halben Lange eine in anfirirts

eonvexem Bogen snm vordem Hemisphirenpol bis an die Ifantelkante vordringendt,

die II. und I. Btimwindang — letxtere nnterhalb des vorderen Endes der obena

Stirnftarche — schneidende Spalte ab; durch sie wird der Stirnlappen in einen

erössercn basalen und einen kleineren dorsalen Theil jjeschieden. Letzteren bildet

der libc-r der Spalte gele{j».'ne Theil der beiden oberen Stirnwindaageu,

wahrend die untere ganz dem basalen Theil angehört. — Das Ende dtr

utUeren Praecentralfurche bertlhrt die F. Sylvii. — Die Orbäalfurcht hat i

sagittale Sebenkel, der Qnersehenkel verlinft medial bis snr Riechftmbe; von dea

sagittalen ist der laterale lieralich lang nnd tief, die beiden anderen knn, d«r

mediale gabiig gethcilt. ~ Die Wurzel der oberen Stirnwintlung entspringt an der

Mantelkante nnd uiuiribt mit einem oberen nnd nnteren Bocr«-n eiTie 1,5 cm t\f(^

von der medialen auf die dorsale Fliichf 2 cm übergreifende, im Gauzt-u .'!,."> cm lan;:e

Furche. Letztere liept vor dem S. paracentr., auf der linken Seite t-utspriciit ihr

eine 3 armige radiäre Furche, die jedoch weder an Tiefe noch Länge ihr gleicb«

kommt. — Das Parae€nirälläpp€ken ist kleiner als links, die flbersihlige Foreh»

fehlt. — Die mitüere Stirmnndwig besteht im Gänsen ans 8 vorwärts snr Maatsl-

kante verlanfenden Zägen. Der obere entspringt mit breiter Warxel ans der Mitte

der vorderen Centraiwindung. Der mittlere schliesst sich dem oberen .seitlich dicht

vor der Centrahvindnn}; an, von dem ottrr.'ii durch eine Furche i;«'schieden. die

mit der unt»'ren Praeceutralfurche zusamnu-nhängt. Ih r uuttT«- Zuir t-utspringt aa»

der 3teu Stimwindnng; er ist schmal, von der dritten Stirn wiuduug nur durch

kante Fnrebeiuflge getrennt, weit weniger dentfieb, als von dem flbrigen Thdl der

zweiten Stimwindnng, dnreh die oben erwihnte, den basalen nnd dorsalen Ab-

schnitt des Frontallappens trennende Sfpalte; nur xweiten Stimwindnng mnss er

dennoch gerechnet werden wegen seines Endes in dem von li-n sapittalea Sehenkeln

der Orl)italfiirche umschlossenen Theil der basalen Fläche des Stirnlappens. Links

ist eint^ sulcho Drei-Theilung kaum ang>'dcutet. — Die Wurzel der unteren Stirn-

icinäung sowie ihre Verbindung mit dem uuteren Bogen der Centralwindangen

verhalten sich so, wie links.

Die Parieto^^db« ist nicht flberbrtiokt; ihr gut entwickelter ILads. eadet

mit 2 Ansläafera. Der hintere Theil der Fnrehe endet am S. ooo. traasvers. —

Digilized by Google



on Verbrecheni and Selbstmfirderii. 23

Ih r Siheitella/qn'n /.fi^t nichts iM iiicrlcciiswt'rtlM's. ausser i-in-T 11.5 cm lanpriMi, 1cm
tiefen von der oberen Wintlmij^ in den l'raeenneus einschneidenden (^uerspalte.

Die Uiiilerhauptsspalte reicht 2,öcm auf die dorsale Fluche, sie enthält

mehrere Tiefenwindongen — Die vordere Hmterhauplsjurche eonninnicirt mit

einem 2 cm tiefen Aste der ersten Schlifenflircbe, der in der Yerlängemng der^

selben nach hinten zieht. — Der S.|)raeocct/>. verlingert sich in fVontaler Richtang

3.5 cm weit anf die dorsale Fläche und fliesst anf der unteren Fläche mit der 3.

Schläfenfnrche znsanMnen. — Die cireite Uiiitrrhaupisfurdn' kreuzt sich mit einer

<:a. 4 cm lanpen Si»a!lr, die an iler nnteren lateralen Kante hefrinnt und in den

hinteren Ast der « raten Schlälenfurche ausmündet. — Die 3te Ilinterhauptsfurche

ist fnat 6em lang and stellenveise 1,8 cm tief. Sie befindet sieh auf der nnteren

Fliehe am nnteren lateralen Rande, den sie vom schneidet. — Der Zwkktl ist

hedentend grösser nnd windnngsreicher als links. Er wird dnrch eine mit der

Hinterhanptsspalte parallel verlaufende und etwa "J.r» rm lanpe nnd 1 cm tiefe

Furche in einen vorderen rechteckigen nnd einen hinteren dreieckipen Thfil pe-

sondert. Eine Homolopit! mit der Theilung de«» linken Z\vi< kels in zwei Tlieilc

iasst sich kaum ziehen, da der vordere Theil weit prosser ist, als der hintere,

oflSen liegt nod selbst nochmals durch eine vertikale Furche weiter zerlegt wird.

Die ertU Sdüäfenfurche spaltet sich in 2 Aeste; der vordere sieht nach

oben nm das Ende dvr F. Sylvii hemm; der hintere geht in der Verlängemng des

Stammes weiter nnd ist Aber 6 cm lang and bis 2 cm tief fQber seine VerMn<lniig

mit der vorderen nnd der 2. Hinterhauptsfnrche 8. oben). — Die dritte Schläfen-

fnrvhe mündet in dr-n S. praeoccip. — Dt-r .S'. orrijn'to-teui}>. l»e<:innt ziemlich weit

hinten; er verlänpert sich rückwärts zum Hinterliauptspol : sein Kiid«- ist um 2 mm
von der iJ. Hinterhauptsspalte entfernt. — Von den queren tSchUiJentcimiungen ist

dentUch nnr eine; der Lage nach wohl die 2te, denn vor ihr findet sich, etwa in

der halben LInge derDorsal>Fliche des Sohlftfenlappens, ein gans flacher, die erste

repräsentirender Walst. — Die 2te nnd Sie SMitfenwmdungen sind vom sehr

breit. — Die Occipito*Temporalwindnng ist in ihrer Mitte sehr breit; der ganze

Zangenlajipen im vorderen und mittleren Theil dt tn entsprechend schmal.

l>*-r Zirin/femnilst hat t iiie ilnrchsclniittlichf Hreite von 1,1 — 1,H cm. Ober-

halb des Halkenkniees verläuft in der Mitte stüner lireite eine 2,5 cm lange seichte

Spalte mit den Rindern der Windung parallel. Vergleicht man die mediale Fliehe

beider Stiralappen, so flUlt jedenfalls anf, dass die links im Stimlappen erwihnte,

dem S. c&lloso-marg. parallele Fnrche nach dem Abstände vom Biüken genan der

rechts als S. call.-marg. bezeichneten Furche gleichsteht, andererseits die oben-

genannte seichte Spalte in der Höhe des S. calloso-marg. sin. liegt.

Gehirn III., mfinnlicb, 48 J. alt.

Hies« T$i, T, Fi«. 8 n. 4.

Selbstmörder.

(Sectiüusprotokull nicht voriiandeu).

Das Klt'inliirn ist vom Grosshirn put bedeckt.

Das (Jrosshirn erscheint bei oberflächlicher Betrachtung sehr windnngsreich,

die Stiriüappeu sind relativ gross, deren Windungen in hohem Grad asymmetrisch;

der Hinterhanptslappen ist relativ knne.
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Linke II»'nus[)hare :

Der Ii. aiit. uml der Ii. adsc. der 2'\ Sylvii entspringen aus einem gemein-

Bchaftlichen, schräg nach oben and vorn ansteigenden Stamme, der von der Grabe

1 om nnter dem Winkel abgeht. — Die Ceniralfurdte steift Ton unten her nent
grade naeh oben nnd biegt dann atark naoh hinten am. Ihr efaeres Ende ist Tin

der vorderen nntereu Kante 16,2 cni, von der hinteren unteren 11,7 cm entfernt. —
Die obere SUrnfurche ist vorn ruohrfach überbrückt: sie iifihert sich in ihrem Ver-

lauf der Mantelkante. — Die oifjri? Praer<'»/ra//ur(7i«' ist put entwickelt ; ihr untere*

Ende wird von der aufsteiicendeu Wurzel der mittlereu Ötirnwinduiig uru^eben;

medial vua der Eiuiuüuduug der oberen Stirafurche wendet sie sich rückwärts und

daiehsetat die vordnre Centraiwindung fast bis snr Centralfiirche. — Die wnUrt 8tim

fkrehe ist doppelt. Eine laterale von gekrttmmtem Verlanfe entspringt ans einer vorder

unteren Praecentralfbrehe gelegenen, dieser parallelen, ca. 3,5 cm langen und bis 2,5 cm

tiefen Fnr< die, deren nnteres Ende tief in die F. Sylvi schneidet. Sie ist bis ca 1,7 cm

tief und verliert sich 1 cm ttber der unteren Kante. Die mediale Knrche geht aa»

der untcrt-n Praicentralt'urc he lit-rvor, ist bis 2 cm tief, ca. »i.ö cm lang und endet

4,5 — 5 cm über der unteren Kaute. — Das untere Ende der utUeren Praecentral-

Jwrdke liegt 14 nun ttber der Sylvisehen Spalte. —> Die JS&dk/iirefte reieht bis ss

die mediale Kante. «• Der 8. txM*-marg, ist unterhalb nnd vor dem Lob. parsceatr.

durah einen 6mm breiten Wulst abgeschlossen. Seine Fertsetsnng hinter der

Brücke geht aas einer, dem Stamme des 8. call.-inarg. anfangs parallelen, 4fm

hinter dem Geun corp. call, beginnenden, den it. cinguli in '1 parallele Windong^n

zerlegenden Spalte hervor, welche eine tieff iiln-r l..jeni lautre Für« In- rin klanfi!

in den Paracentrallappen sendet. — Der iS. parat cntr geht vor dt^r liriicke vom

8. call.-marg. ab and schneidet über 1,5 cm in die obere ätiruwindung ein. Gleich-

falls vor der Brfloke ist eine Spaltung des G. einguli in zwei ParaUelwiadnngen durek

Horisontalftirehen angedeutet. — Die o6<re Stimwmdut^ hat iwei Wnrseln, ein»

dorsale und eine anf der Mantelkante, beide dnrch eine nach vorn coucave kini

Furche »rescliieden. Vor letzterer wird die Windung breiter nnd bietet hier einer

H ( III lan<^fn. Ids an die Mantelkante reichend«'n ticfm (^nerfurche Kaum : dann ver-

suhnialert sie siclj nach vorne und wird zuletzt diiicli (iuerbriicken mehrfach mit

der »utUtren bUrmctnäung verbunden. — Diese besteht aus 2 idoiirteu Windungs-

sAgen, welche dnrch die laterale der beiden oben als Se. firont. int besebriebsBcn

Furchen getrennt werden. Die Wnnel des oberen entspringt ans der Mitte der

vorderen Centraiwindung nnd sieht eine Strecke anfwftrts, die obere Praeeentnl-

farche von der unteren trennend. Sie vorlftaft anfangs gewanden, dann gerade nnd

geht etwa 5 cm über der unteren Kante theils in die obere Stirnwindnuc. th^ils

in den unteren Zni? der 7.w»-ittii über. Lt-tzt-T-r entspringt zunächst mit eiii?r

schmalen, 3 cm aufwärts ziehenden Wurzel über der F. Sylvii aus der vorderen

Centraiwindung, gemeinsam mit der anteren Stimwindnng, welche selbst direct

nach ihrer Entstehung dnrch das Einschneiden der Querspalte, ans welcher die

laterale der beiden unteren Stirnfturehen entsteht, in der Tiefe versenkt bleibt nnd

ehf sie wieder oberflächlich wird, eine zweite von der zuletzt genannten Forche

durchsetzte schmale Wnrzel des in Rede stehenden Theiles des II. Frontalgvras

liefert. — Die H/i^tTt' sehr ansu^fdehnte .V//>/<ir<»i'/MM// hcsttdit aus mehreren schmalen

radiär um die trennenden .S|)ulten angeordneten WindungHzügen.

Das unter« Ende der Panetalfurche liegt lern tief in der Sylvischen Grabe,

on einer schmalen Bogenwindnng umgeben, üeber der Ombe treten t Tiefenwind^
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«ngen derselben nahe an die Oberfläche. An der hinteren Grenze des Scheitel-

I«appens ist die Parietalfiirclu- (hirch eine linorwindiing: von der ersten IlinttThan)»ts-

fbrche geschieden. Sie sendet noch vorher einen 3,,") cm langen und anfangs 2 cm
tieteu Fortsatz (p') abwärts in die untere Scheitelwindang. Der K. adsc ist gat

«ntwiekelt und «idet T-förmig in eine Bagittalspalte, San von der Mantelkante.

£ine Qneripalte der oberen Scheitehemdunff dnrchiielit den Vonwlckel in seiner

ganzen ^ite nnd vereinigt tieh mit dem 8. «nbpMiet. — pie untere Seheitel'

Windung ist durch einen über 4 cm langen nnd ca. 2 cm tiefen, Viütn. nnfeteigenden

A«t der 1. öclilifenfiirohe gnt vom Sdü&fenlnppen getrennl

Die iIm<erA(Nii»ta!|Hi2fo geht in 2 Aeste aae; der vordere erreicht die Hantel-

kante, während der hintere sie fast 2 em weit flberschreitet. Sie neigt eine Tief«

von fast 3 cm. Ihre Tiefenwindangen laufen horizontal. — Die Fiss calcarina

mfindet seicht in die Sciss. Hippoc. ein; sie hat einen bogenförmigen, nach oben

COQvex gerichteten Verlaul"; sie erreicht nach hinten die basale Fläche, iilu r die

sie sich in (^aerem Verlauf bis zur lateralen Kaute fortsetzt. — Die i. Hinter-

hauptsfurthe wird von der Parietalforche darch die genannte Qnerwindnng getrennt.

Hinter der Qnerwindnng findet sich, in dem von der Gabel der Occipitalspalte nni<

aohlossenenWindnngssng beginnend, eine 6 cm lange, S cm tiefe QnerftirGhe, (q), welche

4ajB vordere Ende der oberen Hiuterhauptsspalte etwas nach aossen von ihrer Mitte

anfninimt. — Die Hititerhauptsfurche besitzt eine Länge von über 6 cm nnd

eine Tii-lt- von ca. 1 cm. Sic latift in eine Ii cm lange verticale Furche ans, di>-

nmn vielleicht alt» die curibre JltnUiliaupt^/urchc ansehen kann, vielleicht lies^c

«ich auch die mit der oberen liiuterhauptsspalte verbundene Querfurche so aut-

ikssen. — Die 3. Sinterhauptsfurehe fehlt, fiüls man nicht einen Ast der Prae-

•occipitalspalte dafto halten wilL — Der 8. praeoee^* nimmt das hintere Ende
der horizontalen Verlängerung der 1. nnd der 2. SchlAfenAirche anf ; unten mftndet

«r in der 3. Schläfenfurche. Zorn Occipitalpole sendet er eine über 4,5 cm lange

Fnrche, die 1 — 1,5 cm Ober dem unteren lateralen Rande sich befindet: man kann

>ie \ i' lli'icht fiir eiue, in Yerlaiigi ruiig di-r 3. Sohläfenfurche betimlliche 3. Ilinter-

haupt::>lurche halten. — Der Z<c<c^W iät schmal. An der Mautelkante wird er durch

«ine ca. 8,6 cm lange Spalte, die in den hintermi Ast derOedpitalAirche einmfindet,

i;at von der dorsalen Fliehe gesondert

Die 1. Schlafenfurche, 25 mm tief, in ihrem vorderen Theil von einer

aich bis 10mm unter die Oberfliehe erhebende Tiofeawindnng gekrenst, aebickt

vorne eine 8 mm tiefe Sagittalfkirohe snr F. Sylvii; diese umgrenzt von vorne her

die vordere quere Schläfenwindnng, die sonach 6 cm hinter dem Schläfenpol durch

TJmbiegnng der ohereu Schläfenwindung entsteht. — Die 3. Schläfen furche ist gnt

ontwickelt einmal liberhriickt nnd endet im ß. praeoccip. — Die .7 Schläfenfurche

bildet sich ans im hrt ren strahli-nfürmigen Furchen. Sie vt rliitiiift sich mit dem

«9. praeocc. — Der 6. occip.-temp. geht in eine ca. 1,5 cm tiele querlurche aus, die

die nntere Flidw des Oceipitailappeas etwa 8 cm vor dem Hinterhauptspol durdi^

aehneidot. — Dia hintere Wand der Sjrivioohon Grube enthiit 8 fitere StMUfen'

mnAmgen'^ die vordere ist schwidier als die II. (v^. 1. SchUfenftirehe). — Die

J8. Sehläfemcindung ist nicht nnter 2 cm breit nnd geivunden. — Der G. occip.-

temp. ist stark gefurcht, im Mittel fast 3 cm breit, und hinten durch die erwähnte

basale Querspalte scharf begrenzt. — Der Zutnjenlappen ist mit seinem hinteren

Theil zwischen der eben genannten Qnerspalte und dem quer gerichteten hinteren
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Tlit il <ler Fiss. calcar. gelegeu, mithin trausverbal gestellt, fast rechtwiuklig in

äciueiu Verlaute abgeknickt.

Der Zwü^enumist hftngt dorch eine Brfleke mit dem Pnraeentrnilippchea

znnmmen. Er ist sehr breit and dnreh seichte Tertiärfturchen in mehrere Vindnngs»

stttcke geschieden (vgl. o.)* Daroh die F. ealcnr. ist er seicht nnterbroehen.

Rechte Heniii^phäre:

Der reclitf Stiriilai'pt'ii ist wiruinii^sreiohor als dtT liuko. Vom Trunciis iler

F. Sylvii peht ein uugetin.-iitt'r K. aiit. mjJ über diesfin ein gabelförmiger U adsc.

ab. (Vgl. links. Wesentliche Asymmetrie}. — Die Ceutraijunke überschreitet

die MsnteHuuite. Sie ist hier vom vorderen unteren Rande ca. 17 cm (L 16,2) v<«

hinteren nnteren Rande ca. 11,8 (L 11,7} entfernt. — Der 5. praee. «cp. ist 6,5 en

lang; durch eine nnr 5mm unter die Oberfläche versenkte BrOeke, eine Wund
ili T 1. Stirnwindung, xerfSllt « r in <'in<Mi nuMliab-u 4cm langen Abschnitt, ans wel-

ihfin eine cm lauge ^-rnrdn' i ntspriiiLrt. nmi einen 2 cm langen lateralen Theil.

( ps') dt>r von der oberen iStirnttirclif längs jt-m-r Urlirke irekrenzt wird. l>\f> juitcre

iitirnfurche wird von einer Langsspalte dargestellt, die nur auf sogleich zu be-

sprechendem grossen Umwege mit der anteren PraecentralfDrche — auch da nur

seicht — in Bexiehang steht, nnd ca. 2,6 cm Aber der F. Sylvii in saglttalem Sisoe

verlftnft. Zwei Qnenrindnngen, durch ebensoviele Querspalten geschieden, schalten

sich hinten zwischen sie nnd die Centralwindnni: > in. ^Ifdnvro ttn-tiäre QnerspsHcn

mfinden in die unter»' Sfirnfurche von nnten und oben her. Die hintt'rste. von oh<"n

kommend, ist i'in ti> l- r Iruntali-r Einschnitt, d^-r sich von der Mantelkante 5 cm

hinter dum .Stirnpul bis in die untere Stirnfurciie, 2 cm über der Syl vischen Spalte,

erstreckt; ebenso erreicht der vor dieser gelegene i^uerspalt die Mautelkante;

nahexa swisehen unterer Praecentralfnrche nnd R. adsc. fossae Sylvii durchsetst

eine tiefe Sem lange Qnerspalte die pars opereularis der dritten Stirnwindnng:

(in der Abbildang hinter Fa.), sie mündet nach oben T-förmig in eine Spalte, die

rdckwärts (eine später zn erwähnende Wurzel der zweiten Stirnwindnng 2 cm weit

in die Tiefe versenkend) mit dt^r nntiTt-n Praecentralspaltf, vor- nnd anfwärt«

sri< )it mit der erwähnttM» langen tiutjrt'urrlu' communicirt. Durch diesen Uiiiwe?

kommt ein der normalen Verbindung in keiner Weise homologer Zusammeuliaag

an Stande. — Die untere ^aecenirälfureh9 selbst Uber 7 cm bmg nnd bis 2,4 cm

tief, schneidet tief in den oberen Rand der F. Stjrlvii ein. Es sind auf dieser

Hemisphftre, von der ersten and dem obersten Theil der 2 Stirnwindnng abgeseliea,

dieQuertnrchen 80 übcrwiegmid, dass sie dem Stirnlappen ein ganz characteristisches

Aussehen geben. Vor der vorderen rt-ntralwindnii;^ lliidtMi sirh '.\ dt-ntlioli ans-

gesprocheue liuerwindiaigen, die fast die jranze Hrt itf des .Stirnlappcns uu>niarhen.

auch weiter vorne überwiegt noch die t^neranordnung der Tertiarfurnheu. UVr

h<tben hier einen auffallenden GegenmU beuler Stimlappen durch üeberwiegeu

der i^urwinäungen rtfcAte, wi VergMA »u den — saMreieher die nemuil vorAm-

tUnen — Längetamdunffen der Unken Seite. — Der 8, ealL-marg^ ist sweimal flber^

brückt. Beide Brücken finden sich nahe vor dorn tieTen S. paraceatr., so da»
das gleichnamige Läppchen mit dem <J. cingnü in kt-inem Zusammenhange steht

(vgl. links). Ut'bcr dt-m S. calloso-marginalis tindi t j^ich eine ihm parallele Bo|ren-

furche iu der ersten Htiniwindnng, von dieser t.iufn L.'ingswiuilunirszng. d«'r dem

G. cing. parallel ist, abspaltend. Aehulich wie bei dem Gehirn II ist auch hier

derO. cing. der einen Seite schmal von einem Parailelwnlst der ersten Stimwindasg

begleitet, durch dessen Hiuxnreehnung die Breite des G. cing. der anderen Seite
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— der ganz evident sagittalc Furchen «nithält — erreicht wird (der G. ciugali der

rechten Seite zeigt abo das gleiche Verhalten wie der linksseitige vom Gehirn II

nnd umgekehrt.) — Die Siechfwthe releht nalie an die mediale Kante.— Die Orbital'

futehe entbehrt eigentlich der Sagittalsohenkel, ihr laterale« JBnde sehneidet noeh

siendieh weit in die dritte Stirnwindnng mit Ueber^^chrtMtang der Kante nm ca.

2 cm. Der vor ihr gelegene Theil der basalen Fläche des Stirnlappens zerfallt

dnrcli t'ine H-f«3nuige Furclic (i'int'u 2. S. oibitalis) in schmaK- Windungen. Die

Orltitaltiirclie in der geschildi i ten Anoniiiung verbindet sich ganz seicht mit dem

hier sehr deutlichen 11 cm langen, 2 cm tieteu S. troatomargiualis Wernike —
Die obere Slimwmdut^ entspringt mit 3 Wnrseln. Die eine, an der medialen Fliehe

om PamcentraUapiwn ala TiefSenwindnng im S* paracentr. verlanfend, wird von

letzterem tief eingeschuitten; sie nimmt eine den 8. call 'marg, ftberbrfiokende Ver-

bittdang vom G. ( ingnli auf. Die zweite (F 1') liegt dorsal an der Mantelkantc

nnd nnsschlinjjt in answiirts coBvexem Bogen den S. paracentr. Die driftf (F 1")

geht ca. :? mm vmi der .Mantelkante aus der vorderen Centralwindung hervor,

den lateralen Abschluss der vorerwähnten Qnerspalte der o-Fnrche darstellend.

Die Windung hat in ihrem Beginn «ine Breite von 3 cm, wird iudess nach vom
chmller nnd hingt mehrfach (8— 4 mal) mit der mittleren Stimwindung sn-

Mammen. Die ^ura medialis sendet 2 Brttcken snm 6. clagnli hinttber. Die Ab-

trennung einer dem Oyros cingnli parallelen Bogenwindnng an der medialen Fläche

vergl. oben. — Die mittlere Stirnirinffiintj besteht ans einer medialen nnd einer

lateralen Windnnpsj^rnppe ; erstere ents]»rinpt von der Mitte der vorderen Central-

windung mit einer breiten "Wnrzi'l, <lif alsbald in zwei Windungen sich spaltet,

von welcher die mediale oberdüchlich das Ende der uuteru rraecentrali'urche ab-

schliesat, die untere deren Tiefe darehsetit. Eine weitere bezieht dieser Windnngs*

ing von der III. Stirnwindnng; sie begrenzt die niitere PraecentralAirche von

vom, von einem, bereits gelegentlich der Besprechnng der nateren Stirnftarche,

erwihnten Einschnitt durchsetzt. Im ganzen lateralen Theil des rechten Stim-

lappen? üborwi<'i?»Mi. wie schon erwähnt (v;;l. Furchen), die tinervvindungeu so sehr,

dass die unterf ."^tirnturehe nur als ein Kinschnitt in die sich ans dtin (i. front,

med. in den G. Irunt. infer. direkt fortsetzende t^uerritze erscheint, (ianz vorn

gehen diese QnerzQge znm Theil anch in die obere Stimwindung ttber. Hinten

gehen die Qnerwindnngen nach oben in eine Lingswindnng ans, die die obere

Stimftorche flankirt Der obere Windnngszag vom O. fkvnt. med. mag dem oberen

Windnngsznge der anderen Seite homolog sein. Jedenfalls ünden wir an diesem

Gehirn beiderseits die Verdoppelnng der mittleren Stimwindung, links ansgespm-

ebener als rechts /'//fiHo/^J angedeutet — Die untere Stirnu lmimig hat in der Tipfe

des >:>. praec. inf. ;i schmale Wurzel, welche drei Tiefenwindungen gleich zu setzen

wiren* Vor dem S. praecentral. inf. tancht sie nochmals in eine mehrbesprochene

Maerfhrehe, die sich in den O. front, med. fortsetzt, unter nnd besteht weiter vom
ans 6 transversal und wenig nach vom gestellten Zttgen. die oben nnd auf der

Basis mit der mittleren Stimwindung zusammenhingen. — Im Lob. paracentraUa

entspricht eine Querspalte, die nach hinten einen horizontalen Ast abgibt, derein*

schneidenden Furche des linken S. call.-marjr.

Die Farietalfurche beginnt oberhalb der F. .^ylvii. Sie länft an der hinteren

Grenze des Scheitellappeus hierselbst 1,5 cm tief in eine über 2 cm tiefe, tran8>

versal gestellte, hinten -von einer gleichgerichteten Windung abgeschlossenen Furche

aus. Letztere reicht medialwirts bis zur Mantelkante, bei einer Lftnge von ca.

4
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S,6cm; «i« eommnnieirt nntai ganz Mielit mit einer tot ihr lierabzielieiiden Ter-

Üärfivohe, weldhe in d«r Qnerrielitnng im Ziekinck erläoft nnd ca. 8 cm Aber dea

nnteren lateralen Rande von einer schmalen Bogenwindnng abgeschlossen wild.

Die jjenannte ist bis ca. 2 cn» tief und etwa 6,5 cm lang. Es reicht an sie voa

hinten und oben kommend eine 2,5 cm lange und etwa 1,5cm tiefe sagi'tale Spalte

welche in Verlängerung des Stammes der oberen Schläfenspalte liegt und mit einer

mehr quer gestellten, über ihr beflndlichen seichten Forche die vordere Hiuter-

lia&ptoftirelie reprisentirt. (üobcr die Terbindang derselben ygl. unten). — D«r

SeheiMk^^tm i>t retotlT gross nnd windnngsreich. In der oberen Windmf flndit

«loh eine gut anageprigte Qaerfarche, ebenso medial im VorswickeL — Die tutUn

Seheitelinnflung zeigt die beiden Bogen gnt nnsgebUdet, den Unteren ans mdtrsm
ilnensngcn bestehend.

Die HinlerhuHitt.ssjialtc zeigt schwache horizontale Tiefenwindnngen : Hein

tief setzt sie sich ca. 2 cm weit auf die dorsale Fluche fort. — Die Fiss. calcariM

mündet in die Scias. Hipp., hinten verläoft sie sagittal nnd aber den Hinterhaapts-

pol biaaas nnd enMdieint als 2 cm langer Biaschnitt auf d«r Con?exitit.— JLnf der

Kraalen FUiehe des HinterkanpÜappens ist hinter dem oberen Ende der Firn,

occip. eine Qnerfturche vorhanden, welche von da ans die ganze Convexität. ca.

3— 4 cm vor dem Pole, ziemlich tief schneidet, sogar noch über die laterale Kant^

um 1.5 cm anf ilie nntere Fläche übergeht, dort sagittal als 3. Hinterhauptafurcht

auslaufend. Sie ist offenbar ein stark aus^.-bildeter .S'. occip. traiisr. Man koaute

versucht sein, sie als Aft'enspalte zu bezeichnen, fehlten nicht alle anderen Kritehea

riasbesondere liegen dieUebergangswinduugen oberllic]ilielin.s.f.) Eine sagittab

Farehe (i, Bnäerhanpüfur^) verbindet dieselbe mit der Fnrohei die in Te^

lingenmg des Stammes der oberen Schlftfenspalte liegt (vgl. oben) nnd sohon bei

Beschreibung des Parietallappens als vordere Hmterhauptsfurche bezeichnet wurde.

Auf dem hinter der Querforcho gelegenen .Stück des Hinterhauptslappens, das an-

n.ähernd ein Viereck bihb-t, sind einige seichte Tertiärfurchen vorhanden, darunter

eine ca. 3 cm lange Trausvcrsaiturche; etwa 1cm vor dem Pule schneidet die Fus-

ealcarina tief ein (vgl oben). — Die den 8, occ^transv. krensende L Smterhaii^

Jür^ iat tief nnd denüieh nnd dnrch die erwihnte Qnerwindnng von derFarietal*

itarehe gesehiedeB. ^ Z»eUe nnd dritte HinieHuitipttifttrehg vg^ o. bei S. occ-tnnsr.

— Der S. praeoccipitalis verlängert sich in sagittaler Richtung nach vom bi« ia

dif »-rste Schläfenfurchc, jedoch mündet er nur seicht in dieselbe ein. nach hinten

verlauft er bis nahe an den S. occip.-temp. Seine Länge beträgt auf der dorsait^n

Fläche über 5 cm; auf der unteren ca. 3,5 cm. — Die Sagittalfurche im Ztcickel

ist angedeutet — Die Hinterhauptswindutigen sind schlecht ausgebildet, indea

aich hier wie im Sticnhim die Qneranoidnnag in den Yordergmnd tritt

Die «rate 8dUäfmfwrdi4 oommnnieirt sebht mit dam S. praeooeip. IM«

2te Schläfenfurcfte ist schlecht entwickelt. Die H. ist sehr deutlich, nicht iber*

brückt, endet hinten in eine seichte radiäre Furche. — Der S. occip.-temp. mündet

hinteji in eine 4,5 cm lange nnd ca. 1 cm tiefe Querfnrche. von der ans 2 Sagittal-

furchen rückwärts, eine in Verlängerung des S. occipito-temp. die andere mehr la-

teral zum liiuterhanptspol verlaufen. — Die erste Schläjenivtndung ist gut ausgeprägt

and dnrch mduere terÜSre Forchen in eine Torders nnd htatertHUfbegesdhiedea*

Die Unterbrechnng, wie sie links besteht, fehlt. — Bs sind 8^tmeSM^fitmamdm^
Torhanden, davon die Tordere die stärkere. — Der O, oco^.-ts«ip. ist in seiner his'

ieren Hälfte daroh eine SagittalAirche ia eine laterale nnd mediale Hälfte gstheOt.
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Der Ziangemniht ist bereits bei den Stirulappen abpehandelt.

Das hier beschriebene Gehiru ist in nielirfacher Hinsicht merkwürdig ; der

ansserordeutliche Windangsreichthom bedingt eine .Schm&Iheit der einselnen Gyri,

ditt ftot an dar Greme des Nonmlen liegt. Qntr- «id Lftngswindiiiigen liiid Mf
beiden Seiten so inifleicli vertheilt, dass man nach bedingenden SinflUaiien sn

suchen veranlasst ist. Leider konnte der S!cli;idel nieht anfbewabrt werden; naek
'

der Form des Gehirnes im ganzen lässt sich nicht annehmen, dass wesentliche Asym-

metrien nachznweisen waren : es wäre ein werthvoller Beitrag znr Kenntnis» des Ein-

flnsses der Ko|ifforni auf die Hirnwindnnpen, wenn sich ein Znsnmnienhaup der Ano-

malien dieses Gehirnes mit Asymmetrien des Schädels hätte nachweisen lassen.

Qehirn IV., weiblich, 65 J. alt. f 28. 2. 80.

Die Sektion ergab:

Die Lniipen sind adharent, enthalten Knötchen und Cavernen.

Mehrere DarnischliiiiL'eii sind mit dem r<'ritonealüber/.u.L' verklebt. Melirfacb

Rcbimmern weisse Knötchen durch. — Die Meseuterialdriisen sind stark geschwollen.

Die Milz ist in ihrer ganzen Ausdehnang adhärent; keine Knötchen sichtbar. Die-

flbröse Kapsel der Nieren ist nnr mit Snbstaasrerlnst zu Idsen. Yenenstrom stark.

Anf der OberflXohe der rechten IRere sind mehrere Ecehymosen sichtbar. Im Je-

jnnnm nnd Ilenm zeigen sich tiefe Geschwfire; an mehreren Stellen ist eine Per-

foration des I)arnis ein getreten. Die gesammte Darmschleinihaut ist stark injicirt.-

Das Kb'iiihirn ist mut ])edeckt. Das Gehirn im (Janzen symmetrisch,

nissig windiiu^sreich. Beiderseits ist die F. Sylvii au der Theilung dnrch geringes

Absteigen der pars triaugnlaris (Schwalbe) der III. Stiruwindang erweitert, so

dass in ihrem Omnde an dem siemUch got eonservirten Spiritaspräparat eia

kleines Feld der Insel sichtbar wird.

Arterien -Anomalie

;

Die Aa. vertebr. sind etwa 12 mm hinter ihrer Vereinigung znr A. basilaris

dnrch einen :^ mm langen Qnerast verbunden. Die rechte A. spin post. entspringt

mit eiii' in .\st ans genannter Bracke. Die linke geht nur aas der Brucko hervor.

Die Aa. cummun. post. geben beide starke Aeste ab.

Linke Hemisphäre:

Fossa Sylvii zeigt die orderen Aeste sehr gut ausgebildet, selbstitindig,

vom Vinkel divergirend. Die öftere AMm/WeA« ist zweimal flberbrflckt, die imterr
ist schlecht ansgebildet, dnrch eine BrQcke von der utiteren Praerentral-

furche abgeschlossen. Der AI si liln-^s i|,-r letzteren fallt in die F. Sylvii. — Der

calloso-marg. ist vor dcip. S
j
ar u . utrali?«, sowie vor dem Genn coip. call, über-

brückt. — Die vordere ('rntralu indniKj wird zwischen mittlerem und äusserem

Drittel seicht anterbrochen. — Die obere Stirnwindung entspringt mit einer breiten

Vorzel an der Hantelkante, sie hftngt dnreh die genannte Brücke mit dem Gyms
eingnli zusammen.— Die wdHlvreSihrniioindmg zdgt 2 Vnrzeln ; die obere begrenzt

die untere Praecentrairnrche, die untere taucht in letzterer unter. Zwischen beiden

TfuTzeln hetindet sich die Unterbrechung des G. centr. ant. — Die untere Stirnwinduug

hingt mit der mittleren zusammen ; ihre pars opercolaris schliesst in der Tiefe

der Fossa Sylvii den S. praec. inf. ab.

Die Parietalfurche verbindet sich mit der ersten üinlerhauptsfarche durch

«ine seichte (Oeföss-) Fnrohe. DerB. adse. istknrs; vom Yorzwiokel ans sohneidet

uiyu.-n-u üy Google
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eine anf der Convexitit fatt 4 om lange und ca. 1 cm tiefe Fnrcite ia die obere

Scheitelwiadnng ein.

Die Hinterhaupttspalte ist dnrch eine In der Mantelkante oberflicblicli

\v( nlcnde verticale Tiefenwindnng in eine vordere und hintere Spalte zerlegt.

Beide Spalten divergiren auf der Convexität. die hirit»Te quer, dif vordere sagitUl

nach vorne auslaufend. Tuten ist der I>o]ii)elsj>alt durch eine luiliezii die Oln j-

liäclie erreichende ^0. ächeitelbogenwinduug** vuu der Fisäura ealcariua gftrennt:

weiter oben finden tieli in dem Torderen Spalt noch swei bmriiontale Tiefenwind»

nngen. - Die t Hmterhauptsfurehe ist durch die qaere mit der iweiten Ter*

bnnden.— Eine fiberafthlige Lftngefarche mfiadet in der S. Hmtef^mq^furt^ tob

vorne her nnter spif/ ;n Wlnktd 1.2 cm Aber dem Hemisphärenrand ein. — Die

3, Hinterhauptafurchc b. iimlet sich. ^Mit anspeprSgt, an der unteren laterahu

K:iiife. — Die vordere Hiiitfrhdiijitsturvhr commnnicirt unten dnrch eine seicht'

hoirenforniige Spalte ca. 4 mm tief mit der ersten Teniporalfurche. — Die Prot-

ovapäal/urche ist 2 cm tief ond ca. 5 cm lang. Sic steigt anfangs schräg nach

hinten auf, dann wendet sie sieh 1,5 cm Aber den Hemisphärenrand cor sagittalra

Bichtnng. Eine Qnerfnrche verbindet sie mit dem S. occip. ant., so daas beide

Furchen ein liegendes H bilden. — Die ente Hinierhauptswimhmg neigt mehrfiieh

seichte Ter f i ä r furohen.

Dio /. S( hläfenfurdir setzt sich dnrch eine seichte Spalte mit der vor-

<lereii llinterhauptsfurclie in Verhindnng. •— Die cireife S(1iliif'nfnr(h€ besteht am

mehreren getrennteu stucken ; das hintere endet in der Pracuccipitalfarche, deren

letater sagittaler Abschnitt (vgl. o.) danach als Yerlingemng der 8. Schlifenfiirehe

erscheint. — Die drUU SdiUtfenfurehe ist kflrser als der 8. oec^jpilo-lemjDoralMi.

— Letaterer geht hinten in eine ca. 5,5 em lange QnerAurche ein, welche t cm hinter

dem Ende der dritten Schlftfenftirche, 2,G cm vor dem Htaterhanptspol, gelegen ist. —
Die er.'^te Schläfenirnfliitiff ist an der Frenze ilir.-^ oherf^n und mittleren DritteU

verkehrt S-fornii}? pewundeii. Von der nnteii ii I iiihi. jruug i:>'\\t eine 'l ieleiiwindung

zum Ci. temp. Ii. Die obere vordere, ziemlich »charl'e Onrve gibt die einzig vur-

handeae quere Schläfmmndung ab. Die sonstigen Windnagea des Schiifen* nnd

Hinterhaoptslappen aeigen nichts bemerkenswerthes.

Der vorne aiemlich breite Gyms cingnli ist dnrch eine 7 mm tiefe Bogen-

fhrche, die das Balkeaknic umschlingt, in 2 parallele, gleich breite Wfllate getheOt

Hechte Henii.s-phäre

:

Die Fnssn Sijlvii wie links. Die ohere Stirn furi)ir ist >rnt entwickelt, di'-

ganze Lange der Convexität des tjtirnlappuüs schneidend, hinter über die obeff

Praecentralforche hinaas noch eine kleine Strecke in die vordere CeQtralwiuduug ein-

dringend. — Der & praee. my^ commnnicirt. allerdings nur seicht, mit dem S. pr.

Inf., mit diesem eine vor der vorderen Gentralwindnng gelegene durchgehende

Qnerspalte bildend. — Die untere Stirnfurche wird vor dem S. praecentr. infer. Toa

zwei, die Oberfläche erreichenden Windungen, die die jmittlere und untere Stirn-

windung verbinden, ul>erbriickt, so <lass sie erst nach vorn deutlich wird. Eine

aus den» s calloso-marginalis hervorgelu iide Paracentralfuri ln' existirt höchstens

in Gestalt einer seichten Kinne
;
dagegen hudet sich im i^aracentrallappen selbst

eine 2,5 cm lange, 1 cm tiefe, von der medialen Fliehe über die Maatelkante aar

Convexitit schrig anftteigende »x'-^^'^li« (^ffl* Tabelle). — Die obere Stinmmäiuig
entsteht mit zwei Woraeln, ans den die x*Fnrche dorsal und medial abschliessen-

den Windnngen des Paracentrallippchens. Die Forche ist in ihr nur nach
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vom angedeatet — Die Bieehfurehe errticlit die mediale Fliele, 6 mm auf ihr

vordringend. — Die mitUere S^ttHwindung entspringt mit 2 Wnrseln, einer tiefen

oberen, im 8. praec. snp. liegenden nnd einer unteren, ebenfiüU, wie schon ange-

dentet, durch die Verbindang von der ubcren und nntereu Praecentralfnrchd seicht

darchstluiittt'nfn Wur/.tl. Die übrigen Theilc ib'S Stirrilürns sind einfach.

Die ktir/.i' l'artrtnlfiirche endet im 8cheiteliai»!>*^n vor einer (iiierwindun;;. Jie von

der Jliihe der zweiten Scheitelbogeuwinilnng B/.s'(7<o// ausgehenii, den oberen u. unteren

ächeitellappeu verbindet. Ihr K. adscend. theilt »ich in 2 Schenkel, üline aufwärts ver-

laufende quergerichtete Verlängerong des verticalen Astes der ersten Schläfenftirche

•dringt seicht vor jener Qnerbrflcke nnd mit Versenkung des Ursprunges der zweiten

von der ersten Bogenwiudung des unteren Schcidelläppehen in die Parletalspatte

ein; indem nun der allein sichtbare hintere verticale Theil der zweiten Scheitel-

hopeiiwindnnjr durch die (iuerbrücke sich mit einetu <rl''iehfalls fpier verlaufenden

Zng des oberen .Sch<*itellappens verl>in«let, kmnuit ein sehr in s Auge lallender, die

gaaze Cuuvexitat von der zweiten Schläfenwiudung bis zur Mantelkante durch-

siehender Qnerwulst zu Stande. Hinter ihm findet sieh eine 1,8 cm vor der Hinter-

hanptsspalte an der Ifantelkante beginnende, Sem ttber der lateralen Kuite endende

i^uerspalte, die weit nach vom geriehtete vordere HiotcrhaaptsftiTche ; ansammen

mit der Pracoccipitalfnrche bildet dieselbe hier eine über die ganze Convexttät tu

rrrfnlfjmdt' ror'lrrr Ahfjrengung ff^< lliiücrlKnijitxlappcn : die Praeoccipitalfnrche

verläul't nanilieli von der lateralen Kantf autw;irts als ',\ cm lange Vertioalspaltf.

deren oberes Ende nur 0 utm hinter dem unteren Ende der vorderen Hinterhauptä-

ftarche liegt. Die Enden beider Furchen mflnden aber, die eine von oben, die an-

dere von unten in eine ca 5 cm lange, 2,5 cm tiefe, annihemd sagittale Spalte,

den hinteren Theil der zweiten Schläfenftirche ein, so mit dieser und durch sie

unter einander verbunden. — Der Vorcn-ickd durch eine Perpeniliculärfarche,

die mit dem S. subparietalis communicirt, in zwei ungleiche Theile zerlffjt.

iJie Jlinteihauptsspultf. ist einfach und ragt 2 cm auf diu dorsale Fläche, —
Jy'm t^sa. citlcarina ist kurz. Hinter ihr tiudet sich an der (Irenze der Convexität

nnd der medialen Fläche eine verticale, den liinterhauptspol nahe der Mant« Ikaute

schneidende, 1,5cm tiefe, 3,5 cm lange Verticalspalte.— Die obere Hinterhauptsfurdte

ist ein 2,6 cm langer, 1,5 tiefer Si^ittalspalt, zwisehen der vorderen nnd queren

Hinterbauptäfnrche ; eine Verlängerung der oberen Hinterhanptsfbrche dringt 13 mm
lang in den .Scheitellappen vor.— Der S. OCeip,-trattsv. reicht bis zur Mantelkaute

und Iji'sitzt eine Länge von 4 cm, eine Tiefe von ca. 2 cm S< heinbar greift der-

selbe tief auf die mediale Fläche über, indem iiiimlich eine von da aufsteigende

Tertiar-äpalte von hinten her unter sehr spitzem Winkel in ihn eindringt; doch

bleiben beide durch die nur wenig verseukte erste Hint^rhauptswindung geschieden.—
Eine Mweite nnd dritte Hüüerhmgßttffurdte sind vorhanden nnd bieten nichts Ab-

normes. — Die vordere Hinterhauptsfurche und J^aeoed^tä^fwrehe sind bereits

besprochen. — Letztere ca. 3 cm lang verbindet sieh mit der Bten Schläfenfurche

nnd zeigt :?—l auffallende Tiefemviiidungon. Am unteren lateralen Rande gibt

sie einen 2 cm langen hiiit* reu Fortsatz ab. — Die erste limterfiauptswmUung rückt

im ä. occ.-transv. in die Tiefe.

Die erste Schläfenfurdte spaltet sich an ihrem Winkel in einen langen ver-

tikalen Ast, der sich mit der Parietalfisrche vereinigt, und in einen kurzen hori-

zontalen, der die zweite Schläfenwindnng einschneidet ~ Die dritte ScMäJeHfurdie
ist in der vorderen Hälfte des Temporallappens nicht ausgebildet; hinten geht sie
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direet in den 8. pmoetip. Aber. —^ Dtr 8, oe6ip.-taiip. mflndet kiatea in dn«

schräg yon vorn nnd aassen nach riickwirti und einwfirts verlaaf{>nd<>. ca. 3 cm

lange Spalte ein. die vielk-icht der anderwärts erwähnten Qiierspalte entspricht.

— l)it' unttre Wand der K. Sylvii enthtUt 8 gutre SekUiJ'enwinäuHgent von welctMT

die hintere schlecht ausgeprägt ist.

Der Gyruß emgtüi Ist ganz wenig schmäler als links, entbehrt Aww dort la

TordaMH Thdl erwähnten. Befenftmhe.

aehirn V., weiblidit 58 J. a., f 24. 2. 80.

Hitns tu: I, Vig. 6.

Die Section ergab:

Dnra leicht an lösen. Schädelknochen, ca 4mm dick, sind fkst ohneDiploe.

üeber den S'ulci ist die Arachnoidea TOD aolaig^gallertartiger Beschaflbnheit. Die

Pia ist hliif ri'ich, leicht zu Inssn.

Die Lungen sin<l adiiarent, zeigen zahlreiclu- Knotehen. Oas II'Tz ziemlich

gross. Am Äortenzipfel der Mitralis mehrere zackig umgrenzte gelbliche trab«

Flecke, auch leicht iränige Wnlttong des SohlieisuigsnuideB In der Intimn Aetta»

weisse, nndorohsiehtige leicht vorgewvlstete Stellen.

In den Nieren erscheinen anf dem Durchschnitte graugelbe, bis 8 mm breite

Knötchen.

Im Hann In tinden sirh mehrere (Jeschwüre nud Kiiotclit-n.

Das KIt iiiliirn ist vom (Irosshirn bedt-ckt. Letztevi's ist in alK-n Theilea

bedeutend asymmetriiicb. Dom ailgemetuen Eiudruck nach ist es nicht sehr wind*

nngsreich.

Linke Hemisphäre:

Die sehr dentUchen B. adse. nnd ant. Fouae Sifim entspringen geneia-

schaftlich unterhalb des Winkeln. Das gemcin.same Stflck ist 8 mm, die beides

Aeste je 2,5 cra lang. Die Centraifurche steht mit dem S. praec. sop. durch 2 etwa 1 cm

tiefe Sagittalfnrchen in Verbindnnsr Kine davon (Fig. 5 i) findet sich etwa in der

halben Länge der vorderen ("entralwindung, 1,0 cm von der Mittrllinie. die andere

oberhalb der ersten in der Verlängerung von der oberen Ötirulurche, 2,3 cm

von der Hantelkante entfernt. Die ZfeM^rsche Tiefenwindnng, die von dem

zwischen den genannten SecnudärAirdien abgeschnittenen Stflck der Torderen Gen-

tralwindnng ausgeht, rflckt bis 1 cm unter die Oberfläche. — Die öftere Stimfknki

ist fiberbrnckt; durch eine Qnerfnrche commnnicirt sie mit einer den mittleren

Theil der i. Stirnwindnng spaltenden ^-Fnrclie. - Die unt«re Stirn fitrrhf ist s« hleeht

entwicki lt ; sie dringt rückwärts über der unteren Prat't t ntralf'urchi-, diese kreuzend,

in den G. ceutr ant. ein, .so dass diese, sonst au diesem Gehirn breite Windung

hier nur 5 mm roisst. Vor der unteren Praeceutralftircbe wird sie durch eine

Qnerwindnng flberbrflckt und nimmt darnach einige tertiäre Spalten in radürsr

Anordnung anf; daher erscheint sie so undeutlich.— Die untere PraeceiUra^fur^

ist bis 2,5 <-ni tief. Ihr unterer Abschluss fällt in die Sylvische Spalte. — Die

litcchfurche ist lang und tief. — Der S call.-marg. greift mit seinem äusserea

Ende 1.5 cm weit auf die dorsale Fläche über. Der S". jiararetitr . ist von

letzterem nur 1cm. getrennt Eine 2, .'»cm lange, 1.5cm tiefV /-Furche (vgl. Tab.^

überschreitet aufsteigend seicht 1 cm weit die Mantelkautc. — Die vordere Cenitei'

Windung ist 8 mal nnterbrochen, sie serlällt dadurch in 8 Stücke. Die obere 1 cm

tiefe ünterbreehung besteht, nicht wie die untere, in einem blossen Uutertancha

der Windung, londem es ist eine wirkliehe Furche ToriiaBdea, in der mau f schmale
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quere Tiefennrmdnngeii erblickt. — Die obere S^rmemdtmg entspringt mit einer

nedialea nnd dorsalen Wurzel, die die Enden der y-Forche bogenförmig nmkreisen.

Die <p-Farche ist im mittleren Theile gat entwickelt und eommonicirt mit der

oberen Stirnfurch««. (virl o.) — Dit* mittlere Stirnicmdung geht vom G. centr. ant.

mit t iiHT tiefen Wurzel iiim'rli:ilb der oberen Fraecentralfnrche ah. uiul zwar vom

mittleren, durch die erwähnten L uierbrecliangea begrenzten Theile, dann mit einer

bteiteii ob«rfli«ldiehett Wttrsel tob nateren Theile. Hit dem Qyr. Ihmi Inferior

kingt sie mehrfneh sniammen.

Die Parieta^fiirdie liegt mit ihrem unteren Ende in derF.Sylrii. Sie neigt

mehrere Tiefenwindnngen. Ihr R. adsccnd. Tp') ist 4,5 om lang, ca 1.5 om tief nnd

von dem Stamme durch eine oberflachlicliM Hoppnuindun«^ abgeschlcssen. — Die

hintere (JentnOtctwhnuj ist stark wunileii. Unten erscheint sie durch eine an«

der sylvischen Spalte aufsteigende Furche auf einer Strecke von 1 cm in 2 Zttge

getheilt, von denen der vordere ca. 7 mm lief durch eine ca. 2 cm lange von der

Oentmlq^te nnsgekende, rScklintg absteigende Spalte nnterbrochen ist. Unter-

halb der Windnng, welche den ansteigenden Ast der ParietaUtarehe nnten abschliesst,

dringt eine 2 cm lange Sngittalspalte in die luntere Centralwindnag ein, doch ohne

den S. centralis zu erreichen. — Dit obere Scheitdlappen entspringt durch die

Ueberbriicknng des R. adsc. der Parietalfnrche mit 2 Wurzeln von dem G. centr.

post. ; der Vorzwickel ist durch eine tiefe von der Convexität auf die mediale

Fliehe übergreifende Perpendicnlärfarche , \\) die oberhalb de» subparietalis

endet, in einen kleineren Torderen nnd einen grSsseren hinteren Theü neriegt.

Die HwttthiampUepalU tthersohreitet ea. 2,6 cm weit die Uantelkante.

Biathoff'^ 6. Scbeitelbogenwindnng ist gat entwickelt, Aber ihr ist eine Tevtlctle

Tiefenwindung durch eine gleichfalls versteckte Verticalfurche in die vordere Wand
der Spalte eingelassen. — Dif /Vw mlcorina mündet in die S< iss. Hipp. Hinter

dem sie abschliessenden Wiuduiigsl)ugeu ist ein rflckwärt.s convexur Furchenbogen,

von dessen Scheitel aus eine 3 cm lauge Furche über den IliuterhaupUtpol weg

die latarale Kante in horizontaler Richtung nach aussen und Tom durehsetat. —
Die erst» Hinterhmif^ifiirthe umgreift bogeuArmig vom bis an die Uantelkante

reichend die die Hinterhaaptaspalte abeohliessende Windung. Der Tordere Thett

des Bogens ist qnergestellt; erst nachdem sich dieser 2 cm von der Mantelkante

in die sagittale Kichtuni;: frowandt hat, nimmt er die Parietalspalte auf. Der bis

2 cm tiefe und aufl'allend deutliche S. ooeipit trausv. kreuzt die oljer«^ Hinterhanjits-

furche 7 mm hinter der Uccipitalspalte. — Die zweite Ilinterhauj/tefurche ist von

bedeutender Länge ; sie mündet in den S. praeoccip. — Die vordere HinterhaujtU-

furtke ist sehr nndentlich; was als soldie erscheint ist eine ihst sagittale Fert-

setnng der xweiten Sehlifenfhrche; sie mündet oben seicht in die ParietaUhrcha

er dem S. occip. trausv.; einen kurzen, über 1cm tiefbn Anslftnfer entsendet sia

zur ersten Temporalfurche. — Der Zwickel besteht nnr ans einer schmalen Windnng,

die durch einen l.H cm langen nnd i cm rftckläafigeu Ast der Fiss. occip. von der

dorsalen Fläche geschieden wird.

Die erste Schlafenfurche verbindet sich mit der Parietalfnrche, mit der

vwderen nnd der 2- Hinterhauptsfiirehe. — Die sweUe Sehläfenfunhe ist un-

deutlich, die drittt sehr deutlich.— Der S, oec^. temp, geht vom ans dsr dritten

SchUfenflirehe hervor nnd endet in eine ca. 8,6 cm lange Qnerflirehe. ~ Es ist

•ine guere •SVA/d/mtcim/un^ ausgebildet. — Der Q, oee^. temp. ist sehr kurz.

Der G. cingtUi ist im Verhältniss SU Jenem der rechten Seite schmal.

Verb. d. pbys.-ined. Ges. 2«. F. XVI. Bd. (19) 2
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Reoht« Hemkphäre:

Der R. adsc. and der R. ant. (Iki- F. Sylvü entspringen ans einem cemeii«

sann'n f> mm langen Stammt« ; letzterer ist U,H cm, iTsti're 2,5 cm lanp. Die Theilnn»

dt r (irubf liudtft unttThalb des Winkels statt. obere Sftrnfurrhe ir'dit ;i < in

von der Mautelkautu aus dem praec. sup. hervor und verläutt schräg nach vurue

nnd eittwSrts, 1 cm hinter dem vorderen Pole nnr noeh 8 mm Ton der Itittellinie
•

entfernt endend.— Eine selir dentUclie f-Fmr<^ theilt die o1>ere Sttmvindong ii

einen medinlmi nnd einen Interalen Theil, die nnch vom in einen ein^hen Wind-

nngssnge zneammenfliessen nnd etwa in ihrer halben Länge dnrch eine Querbrflcke

(x) verbunden sind. Die genannte liängsfnrche sehneidet rückwärts bis an di«-

Centralfiirche in die vordere Centraiwindnng ein (hinter cp'), sendet auch eineu

kurzen und seichtun lateral gerichteten Zweig in letztere. — Die obere Ihraecentrd-

furche dringt medinl von der obem Stirnftirche seicht in die ^-Farche, lateral

ist sie dnrch die Wnnel der mittleren Stimwindong gnt geachloseen. — Die untert

SUmfurck» krenxt sieh mit dem S. praec. Inf., mit dem hinteren hnraen Stftek in

die vordere Centralwindnng einrlringend ; unterer Ab.sohluss des a. praec. inC in der

F. fc?ylvii. — Die vordere Centrahrindioig ist dnrch eine Verlängernng der c-Furtbe

seicht eingeschnitten. — Di»; obere Stirnwindung hat '.i Wurzeln, die eine au Jer

medialen Flüche, eine zweite an der dorsalen Fläche 1,5 cui von der Mautelkante,

beide durch eine quere Tertiärfurche (^-Furche) des Paracentrallappens geschieden,

die dritte lateral von der f*Fnrohe, dnrch den oberen Theil des S. praecentr. snp.

eingeschnitten. Letstere bildet den Ursprung des Internlen der beiden Windongs»

Züge der I. Stiruwindung. Der G. rectus ist rechts doppelt so breit als links. —
Die mittlere Stirnwindung ist in ihrer vorderen Hälfte durch eine Längsforcbe iu

2 Liingsznge zerlegt: der mediale verbiudet sich vorn mit dem G. front. sn|)., der

laterale mit dem (i tront. int'. — Die untere Stirnirnuhtiit/ zeigt Wurzeln; die

untere liegt iu der F. iSylvii, die obere taucht im S. praec. iuf. anter.

Der untere Abschlnss der Parietcüfurche liegt in der F. Sylvii, sie endet

im Scheitellnppen. Der R. adseend. ist gnt entwickelt nnd geht direet ans den

Stamme hervor. In die obere Scheitelwindung sendet die Parietallbrehe eines

2 cm langen queren Ausläufer. - Der obere Scheitellappen wird nahe der Mantel-

kante auf der Convexität fast in seiner ganzen T-;inge von einer umgekehrt

S-f<iniii;:rn Spalte ilnrcliZKiri-n (\), ilie noch einen kurzen Ast zur Mantelkante

schickt, xnit dem medialwarts convexeu Theii ihrer Biegung um den vorhin er»

wihnten Anslftnfw der Parletalapalte gewanden.

J>w HitUerhttMptupaUe greift 2,6 em anf die dorsale Fläche Aber. Btidioft

6. Beheitelbogenwindang ist gnt ao^prigt — Die JVts. eakarina mündet tief in

die Sciss. Hipp. ein. Hinten ist sie dnreh eine Bogenwindung abgeschlossen, welche

letztere wiederum an ihrer Convexität von einer Spalte umringt wird, die von der

dorsalen Seite her einen den Hinterhauptsjtol durehschneidenden auf der Mantel-

kante zwischen Zwickel und oberer Oucipitahviudung verlaufenden Spalt, von

nnten her aber die Fortsetzung der dritten Schläfeufnrche bezw. {ia\h hier diese

Anftessong zulässig) die untere Hinterhaoptsfnrohe anfhimmt.— Die ente ButUr*

hoMjpiUfurche^ Ihst 2,5 cm tief, verlängert sich vor der Fiss. oecipitalis bogenflirmif

nach oben und einwärts und endet 1 cm unter der Mautelkante, hier als eine über

1 cm tiefe Furche schräg nach hinten nnd abwärts ziehend nnd in die Hinterhaupts-

spalte eindringend. Das hintere Ende steht mit dem über 6 cm langen, l.öcm

tiefen S. occip. transv. im Zusammenhang. — Die nceitc Uinterhauptsjurche läuft
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6mm voi^ unteren Rande nnd ihm pMaUel. — Die vordere HuUerhouptsfur^^

gut «nsgebildet, bat eine Länge von oa. 5 cm, eowie eine Tiefe Ton fiut 2 cm«

verläaft in der Qnerrichtnng (links fast sagittal) und roändet unten tief in den

schra«; nach vornp zielu ndcn S. jirdcoccip. ; iudirect besteht also, da letzterer mit

der 2. Schläl'euturche cüiunniuiciit , ein Zusamnienhau«? zwischen der vordert-u

Hinterhaupts- and zwfiteu Schlafeui'urche. Sie sendet nach rückwärts eiüen gablii;en

Ast, der das nnteru Ende dea S. occ. transv. in einer bogenfürmigeu ,Furchu um-

fiuet ond ilun auf 2 nun nahe kommt (Tgl. o.). — Der Zwiekd ist klein, jedoch

grosser wie links. — Die «rete BnUet^a»iptawiiidimg taucht in der Gabel der

fiinterhanptsspalte ca. 1,2 cm tief in diese unter.

Die erste Schläfenfurche steht seicht mit der vorderen Hinterhanptsfarche

in Zusammenhang. Die zweite Schlüffnfurche verbindet sich mit den S. praeoccip.

Ausserdem commnnieirt sie seicht ilnrch eine Sajrittalfurche mit der ersten

Schlatenlnrche da, wo diese aus der Längs- in die quere Richtung umbiegt. —
Die drüU Schläfettfurehe endet hinter der Fiss. oaloarina in eine bogenförmige

Furche (vgL o.).

Die erste SMäfemomdung ist nur 6 mm breit. — Die swate ist vom vohl

4 mal, hinten mindestens 3 mal so breit als die erste. — Die liängsfnrcben der

vereinten Schläfen- ninl Hinterhaiiptslapiien sind nur in der hinteren Hälfte

der Hasaltlächo ;j;iit ansgebildet. Sowulil die dritte .Scliläfen-, als die Occipito-

temporalfurche dringen in den Uiuterhauptspol ein, letztere nach Aufnahme eines

von der medialen Seite kommenden Querastes. Vom findet sich vom Sehlifenpol

4 cm entfernt der Anfang einer Spalte, die nach 1 cm langem sagittalem Verlauf

sich spitswinklig theilt, mit dem medialen Ast snmR. occipito-temp. wird, während

der laterale aufs neue getheilt, mit einem kamen Zweig den Beginn der dritten

Schläfcnfnrche andcntet iohin; jetiodi iliese zu erreichen) mit dem anderen in das

Spindelläppchen aasläaft (Brücke zwischen Occipitotemporal- und dritter Schläfen»

Windung.)

Qehim VI., männlich, 43 J. alt, f 10. 3. du.

Hienn TkT. II, Hg. «.

Die Section ergab:

Das Schädeldach symmetrisch. Auf der Höhe des linken Scheitelbeines eine

lineare 8 cm lange Impression. Die Schnittfläche neigt reichlich Diploe ; Dicke

ca. 7 mm. An der Innenfläche tiefe Snlci menlngeL Das sonst nndurchsichtige

Schädeldach wird rt-clits durch einen solchen Snlcns durchscheinend, lit-ichluhe

i^atx7*/o/j sehe Grubclien. Schädeldach hebt sich leicht ab. Venen der Dura enorm

blutreich. In den Sinus Üussigcs Blut. Beim Einschneiden der Dura zeigt sich

rechts anter derselben eine fhst die ganne Conveiität des Oehims einnehmende, sich

auf die Basis fortsetsende Haut, im seitlichenUmtkng des Schädels, bis 8 mm dick,

die sie sich nachvom, oben nnd hinten allmählich verilert, sie reicht oben Cut bi«

an die Falx cerebri, nuten an das Angenhöhlendach nnd gegen den mittleren Theil

der mittleren Schädelf^rnbe. Sowohl von der Dura als der Pia bist sich diest-

Haut leiclit ab; sie ist im allgemeinen graugelb, an vielen Stellen aber auch ticckiir

and blutroth. Die Dura t-rscheint nach dem Ablösen derselben an der innentiache

fast glatt, tiflbe, weiss, nur an einzelnen Stellen etwas stärker injicirt. Pia ttbemli

stark iiyicirt; da, wo die Haut dttnner ist, yon sammetartigem Aussehen; die Pia

seigt vielfach weissliche Trttbungen. Die Windungen glatt, die Pia überall sehr

(19^ S*
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flncht, Aber <I«b Fnrelim tod gelb«r Furb« nd «dstgtr B«idiaff«ib«it. « WtHumä
der Heransnahme de« Oebirns flieset massenhaft klare Flftuifkeit ab.

Die Lnngen zeigea zahlreiche Verwachsnngen mit der Pleura und vereinsrtte

kleine Knötchen. Im Plf-nnisack ein grosses Exsiulat. Auf dem Oraentnra. sowie

anl' dem I>arni nnd Mtseriterinm zahlreiche, weiHs^rriitiliche Knötchen. In der

Bauchhöhle etwas danniltissige Substanz. Die Leber ist »ehr gross. Auf der

vwdarM 8^to Mlgtii irfck natMabAfto biidagevebig* AtflagemngMi.

Die Mils sebr fstmm, fest mit der Baiehwand Terklebi

Iii de» Ulerea stebea dielte veitae Strlnge am der HailciiibstBiii in dit

Rindensnbstanz : »owohl in letzterer als in der Unkflbttanz sind mehrere weifs»

liehe (lebilde, wnlche ein Lnrnrn «lentlich erkenTi«»n Tasspn. An der hintt-rpri Klni he

der linken Niere befindet sich nnter der Capsula tibrosn ein grosser Bluter^tiss.

Die Hoden fehlen. Narben am Sorotom vorhanden Die Samen^tringe (mit

Lumen) verlaefen bii snm Eintritt in den Roden normal, hier endigen sie arft

einer bindegewebigen Uaeee, die foet mit dem sabettnnen Bindegewebe zveammefr»

hingt.

Das Kleinhirn ist vom Groaabim Unks siebt gm», feebte gnt bedeekt Dm
Groetbim ist windnngsreich.

Linke Hemisphäre;

Die Theilnng der F. St/lni tindet im Winkel derselben statt. Vorderer and

aufsteigender Ast selbstst&ndig ; hinter dem letzteren eine in die F. Sylvii ein*

dringende, jedeeb in der Tiefb abgeteblesaene Qnerflnche. ab tekefttbere Yw-

doppehittg. — Die Centralfitrehe reicht bis mf die mediale Flidie. Die obm
&imfitrche ist vorn 8 mal flberbrflekt — Die ohere PtCLtcmtraJfmrtke ohne Be*

Sonderheiten. — Die nnUre Stimfurrhe hangt durch seichtes Untertancben der

aufsteigenden Wurzel der zweiten Stirnwindung nnr 5 mm tief mit der unteren

Praecentralfuri hf ziisannnen : nach unten schickt sie vor letzterer einen ca. 1 cm

tiefen queren Ausläuier abwartjj. — Die untere Praecentraljurche ist zwischen

beiden Warsein der mittleren Stimwindnng, Ton w^hen die entere, anfsteigend,

seicht von der unteren StimAnroke geaehnitten wird, elncesekloasen. - - Die Jbeel-

ßtrehe erreiokt die mediale Kante. — Der & pmaemträHi feklt; y-Farche an-

gedeutet. — Die obere Stirninndunff steht mit der vorderen Centralwiudnng darch

2 mediale und eine dorsale Wurzeln in Verbindunp. Die letztere taacht in der

oberen Praecentralt'urche ."• nun in di« Tiefe. Die z - Furche ist angedeutet. —
Die nutiiere 6tirnwinäun4ß setzt sich aus 2 sehr deutlich getreuutcn Längszägea

zusammen ; der obere hat S Wurzel, welche die outure Praecentralforche nrnfssses»

der nntere beginnt in der Tiefe der nnteren Stimflireha nnd swar mit einem v«a

dem ansteigenden Tkeil der nnteren Warael dea ersten aaagekeadea Wiadangs>

SQg. — Die umtere l^nwindung hat 2 Warzeln; eine tiefe in der Foasa Sylrät

die andere gemeinsam mit der Wurzel der 2. Stimwiudung oberflächlich.

Die l'tirirtalfiirche ist hinten abgeschlossen, ausserdem 1.5 vm üln-r der

Fossa Sylvii von einer nahezu die Oberfläche erreichenden Tieituwindiin^ dnrch-

setzU Sie communicirt tief mit der Verlängeraug der ersten ächläfenlurche. Der

Bammi adsoend. ist knra, dook gut siektbar. — Die Muten CmMmMmii§ ist

oben dnrek eine ca. 1 cm tiefe Fnreke (eOi einen Zweig der Centraispalte, antsr*

broeken. Letsterer sieht in einem nadi hinten und oben convexen Bogen vea

ca. 3 cm Länge um das obere Ende des Ram. adscend. der ParietalAirche hemm. —

Das S^idi€lläg]^dim ist gross und winduigsreieh. Der Gjrr. aagalaris ist darch
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die Verlänireruiig der 1. Schilfen- zur Parietalfurclie vom Gyr. sapramarg^inalin

vollütandi^ getrennt ; er windet sich um einen rückwärts uufstuigenduQ Zweig der

oberen Schlafenforcbe, Küie Verticaliurcli« im Vorzwickel luiiuüet iu die Sub*

parioteUtoalM.

Die HmUrhmpU^ßiU adgt boiisontale TidlMwilidiiBftii. Smd^9 5te

iSoheitelboftnwiaduiK rtckt lienlieh hooh an die Obertieht Auf der doimiea

Fläche mfladct die Spalte 3 cm von der Mantelkante äber 1 cm tief in die obere

HtHtfrhauptsfurihe. Die ziemlich weit vorn Hegende quere Hinterhnupisfurche

kreuzt nun aber die obere fast unmittelbar an der ?^iiimunduug der üccipitalsitalte,

üQ daüji ihr lateraler Theil die Occipital»paitu geradezu verlängert. Indem so ein

Theil der oberen Hinterhraptswindnng iu die Tiefe gedräui^t ist («wischen 8. oo-

«ipitalie tmaev, und Fiat, oeeipitalis) iet die Aalate der Affsaipalte {Ecker) ge-

geben. Eia oUetindigee epercnlom iet jedocb bier aiobt Torbanden.— Die Jireite

lange Hinterhauptsfurche dringt in die vordere Hiaterbanptsfurche ein; einen qneren

Aoal&ufer sendet sie in ihrer halben Länge (4 cm vor dem Occipitalpol) aufwärts

gegen den Winkel zwischen oberer und (jnerer Occipitaltun he. Die vordere Hin-

terhaujitsfurche steht lateral in Zusammenhang mit der /.weiten 6chläfenl'urcUe. -

Die dritte HoiUrhaupUt/urcite iut nur augedeutet an der unteren Fläche (ohne Ver»

biadung mit der dritten SeUifeafbrebe). — Der 8. pmeocdpitaU» itt eiae Qaer-

•palta, 4,6 ov Tom HiaterbnapteiHd aaf der iveeerea Kante, die aienliob weit anf

die basale FUebe fibergreift.

Die zweite Schläfenfurche iet vom ichlecbt, biataa gat entviekelt. — Die

dritte Schläfenfurche fliegst vorn raft dem S. occip -temp. anf eine Strecke von

ca. 7,5 tm zusammen. Sie mündet seicht in die I'raeoccipitalt'urche ein, die, wie

erwähnt, in querer Richtung bis zur Hitte der unteren fläche verläuft. Vor der

Treananf der Oeeipitotemporal- aad drittea ScbUfenfbrehe geht «ia icbrig aaf-

«teigaader, Sem laager, 2 cm tiefer, rfiekllaflger Ast in die breite dritte Seblifea

wiadnag eia} seia Eade reiebt Ibst aa die dritte flcbliUmtecbe.— Anf der natera

Wand der Fosaa Sylrii befindea sieb 3 quere Schläfentoindungen, die vordere ist

am nieisten ansfrejiriigt, die mittlere sehr tiach, — Die tweite und dritte Schläfen-

windunij wird sehr breit, reich aa Tertiärturchen. — Der Cr. occip.-temp. ist kurz

und liegt in der (iabel von der 8. Schläfen- und Occipitotemporalforche. — Das

Zungenlüppeften ist hinten breit und zeigt mehrere qnere Furchen.

Der Offrm CMVMli eatbilt eine (recbts besser aasgebildete) den Torderea

Tbeil in 2 Panllelwiadaagaa sebeideade Läagsspalte.

Rechte Hemisphäre:

Die Theilung der Fonsa Sylvii findet im Winkel statt. Vorderer und auf-

steigender Ast nebst überzähliger (inerfnrchc wie links. — Die Centralfurehe

reicht bis aut die mediale Fläche. — Die obere Stirnfurche reicht ununterbrochen

bis zwischen die tichenkel der Orbitalfurche. — Die obere Fraecenlralfurdie ver-

biadet sieb in geiader Verlängerung, die aireite Stlntwiadang tief einaebneidead,

mit der mteren, welebe Sem Aber der Feesa Sykii eadet — Die imlere Stirn'

furche ist siemUeb bara, da aiebrere QnanHUtte vera die Mittlere nnd untere

Stirnwindung verbindtn; alebt weit vor ihrem Abgang von der unteren Praecentral-

farche »endet sie einen ([ueren Ausläufer nach unten, der nur durch eine leichte

Knickung von der letztgenannten Spalte geschieden, bei obertiäehücher Betrachtung

dieselbe abwärts zu verlängern scheint (vergl. die liakv Uallte). — Die Faro'

€entralfureh« ist deutlich, äberschreitet die Maatelbaate ; X'Fwdi« ^ media»
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Inn Fläche 2 cm lang. — Der S. calloso- mairfinalis hi V(»r <\>'m Kuif tind hinter

(loni vordt-rtii Drittel des Haikens äberbrnckt; hinter der zweiten Brüet e nimmt tr

das hintere Ende einer, den Gyras cingnli von der Höhe des geaa corp. callosi

in 8 Parallelwindangen iheilenden Lftngaspalte auf. — Die fitere SHrmcMhmf
Migt uf der medialen Fliehe eine bedeutende Breite nnd grossen Windongi*

reiehthnm; sie hingt mit dem Gyrns ciuguli dnrch die erwähnten Brflcken zu-

sammen und entspringt auf der dorsalen Fläche mit zwei Wnrzeln. welche dnrch

die ziemlich piit entwickelte c-Fnrche }^escliii'«l«'ii sind. Der tivrus rectus ist «"br

breit. — Die mittlere Stirntnndiot;/ liat krine ubertiächliclie Würz»'] ; mit «Ur vor-

deren Central-, 1. und 3 ätirnwiudnug iumgt sie durch Tiet'enwiudungt-u zusammto.

Ihr vorderer TheU ist dateh eine tiefe Fnrehe i» swei dentUelie Längszüge ge-

trennt. — Die wUere Stimwindung seigt vom mehrere Bicken snr mittleren. Sie

hat zwei Warseln von der vorderen Centralwindnng; die untere Worxel mit zwei

seicht getrennten Wälsten, an der Tjinirreiiznng der Sylvi'schen Spalte entstehend«

begrenzt mit der oberen eine 2 cm lange (inerspalte, die annnbernd in Verlänjte-

rnug der, wie erwähnt, H cm über der Sylvi'schen Grube endenden unteren Prae-

ceutrali'nrche liegt. Die obere Wurzel geht oberhalb der Fossa Syivii von

der vorderen Centralvindang ab. — Die PariekUJurche, hinten gegen die obere

Hinterhanptsfttrche abgesehlossen , ist unmittelbar unter der Theilung von einer

nahezu die Oberfliche erreiehenden Tiefenwindung durchsetzt, so dass der Stsns

von den beiden Aesten in der Tiefe getrennt ist. Bei oberflichlicber Betrachtong

scheint der Stamm jedoch mit dem aufsteigenden .\st eine „Retrocentralfurche"

darzustellen, während das bereits erwähnte Verhalten der Praeeentrallurchen vor

der Roland'schen Spalte eine durchgehende v^uortnrche erzeugt; die ConvexitÄt

dieser Hemisphäre zeigt daher bei oberflächlicher Betrachtung 3 parallele „Outral*

spalten". — Die hintere Centraiwindung ist oben dureh eine 2 mm tiefe Furch»

seicht unterbrochen (vgL die andere Hemlspliire). — Das SeheiUüäppt^eK iit

gross und windnngsreicb. Eine secandäre, qnergestellte Spalte, welche in die Psf

rietalfurche mündet, theilt die obere Scheitelwindnng in eine vordere nnd eine

hintere Hälfte — Die JJintcrhauptsS/Hiite reicht nahezu 3 cm anf die dorsale

Flache. — Die erste Uhitcrhaiiptsfurchr entsteht aus » iiier vor der (»ccii>ital-

spalte ziehenden ^uer8palte, endet 2 cm vom hintern i'ol T-förmig im S. occip.

transversns. — l>ie »weite HmterhaupUijurxhe commonieirt mit der vorderen. —
Die dritte verlingert die dritte Schlifenfterehe. — Die vordere Hinterhauptsfitr^

nimmt von vorne einen sagittalen Ast der ersten Sclilifeufturcbe auf; oben drisgt

sie in die obere Hinturhauptsforohe durch die zweite Hinterhanptawittdung. — Der

S. jyracciji. beginnt 3,5 cm vom TTinterhanptspoI, läuft nach vorn nnd .»bt-ii nrA

vereinigt sich nnt der zweiten .Schläfenfnrche. - r)ie :irelte ll>ntcrlitiuiit-~ i ind inj

taucht in dem nach "orn oftenen Winkel, den obere und vordere Hintcrhaupt^-

fnrche bilden, 1 cm tief unter, so dass die beiden Furchen dadurch Verbundes

werden (vgl. o.). Da so der üobergang zwischen enter und zweiter Htnterhaapti>

windnng in der Tiefe liegt, ist eine Affenspalte lateralwirts angedeutet.

Die erste Schld fenfur^ endet mit 4 Schenkeln, der untere, ca. 4 mm tief,

geht in horizontaler Richtung zur zweiten Schläfenfurche, der zweite zieht in »l^T

Verlängerung der eigentlichen Fnrehe mit einer Tiefe von S mm znr vorderen

Hiuterhauptsfurche, die anderen beiden dringen je 4,5 cm lang in den Gyrns angu-

laris ein. — Die zweite Sduifenjurche ist nur hinten gut eutwickelt nnd verbildet

sich mit der Praeoeoipitalftirche; ihre Verbindung mit der ersten SchliAufluch»
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ist bereits erwähnt. - Die dritif Schlafenfttrche fliesst in ihrem vorderen Theile

mit dem S. occi|i,-ten»i). zu.s.'iniinen, hiuteu verlüngert si»- sich zur drittiMi lünter-

hanptsfurche, — In der Fossa Sylvü bemerkt mau drei quere Sdiläfenwtndungm,

von welchen die mittlere aar sehr flach auftritt. — Die dritte Schlä/enwindung

ist plnmp und breit. Sie wird dareh eine vom Aofang der dritten Schlifenftirohe

aasgehende, echrig rflckwirts anfeteigende tiefe Spalte in der Qner«, durch meh>

rere seichte Furchen in der Längsrichtung serlegt.

Gehirn Vn, woiblieh. Sl J. alt, f 26. 4. 79.

(Hie/n Tafel II. Fig. 7.)

Die iSectiou ergab

:

Herz kleiu. Die Mitralklappe ist unregelmässig wnl.-tig, stellenweise wie

narbig. In den Lungen sind kleinere Cavemen vorhanden und in derenWandungen

weissgrsae KnStchen.

Die Milz ist Kfoss.

Im Darm zahlreiclu; Gcschwürr'.

Die linke Ni«Te zeiget mehriTe kb'ine II<djIen mit dickflüssiirt'in Eiter.

Da.s Kleinhirn ist vom (ironshiru bedeckt. Dem Gesammteindrack nach ist

das Grosshirn ziemlich windungsreich.

Linke Hemisphäre.

Die F. ^Uttt ist 2,7 cm tief. DerR. adse. ist getheilt. DerR. anterior ist

schwach ausgebildet. Die Thcilang findet uoterhalb des Winkels statt. — Die

CtntralHpalie reicht bis auf die mediale Fläche. Sie ist hi.s über 2 cm tief. — Die

obere Stirnfurchc ist vorn zweimal überbrückt. Die obere Pmerentralfiirche

krenzt die obere Stiniinrehe einige mm vor deren hinterem Ende ; lateral endet sie

T-lormig in eine sagittale, 1,5 cn» lange über der Wurzel der zweiten btiruwiud-

nng verlaufende Spalte, die mit ihrem hinteren Theil in eine Tiefe von 6 mm
in die CentrslAirche eindringt. — Die unters Stht^fiirehe endet schon nach einem

Yerfanf von 3 cm ; im vorderen Theile der Hemisphäre ist eine solche nicht vor-

handen. — Die untere Praecentralfurche dringt 2 cm vor dem lateralenEnde der

Centralfnrche tief in die Fussa Sylvii ein. In ihrer halben I.än^re wird sie gekrenzt

von der unteren Stlrnfiirelie. Zwischen der Central- nnd der unteren I'raecentral-

lurche ist durch eine überzählige (4Q*''i'fui'^he. die sich seicht mit dem hintereu

Abschnitt der unteren Stimfnrche tief mit der Sylvischen Spalte verbindet, eine

inselartige Querwindnng von der vorderen Centralwindnng, bexw. der Wnnel der

dritten Stimwindnng, abgetrennt; durch je zwei Tiefenwindnngen hängt dieser

2 cm lange, 8 mm breite ({aerwulst hinten mit der einen, vom mit der anderen

der genannten beiden Windnnpen znaammen. — Die .S'. calloso-marg. ist vor dem
Genn eorp. call, und weiter über dem zweiten Viertel des Balkens überbrückt.

Der hintere aufsteigende Theil schneidet tief in die dor.sale Fläche ein. — Der

S. paracenirälis fehlt; dagegen besteht eine 2 cm lange, schräg vorwärts auf-

steigende, ein wenig Aber die Ifantelkante vordringende X'-iFWeAtf, von den Wurzeln

der ersten Stimwindnng umschlossen. — Die vordere Centraiwindung zeigt eine

seichte (5 mm tiefe) Unterbrechung durch die vorerwähnte sagittale Verbindung

der Centralspalte mit der oberen Praecentralfurche. — Die obere Stirnwindung

zeigt zwei mediale, die y-Furclie umfassende AVurzeln. Die rp-Furche ist ange-

deutet. — Die miltlere Ülirnictiuiuny zeigt vorn eine Andeutung einer Länga-
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theilong in zwei Windangszüge. Sie hat zwei Warzelu. Die obere taucht in der

oberen Praecentralfarche anter. Die andere entspringt über dem nnterea Drittel

der TorderMi CeBtrtlwiadnng, steiirt Unter dar imtaireii Pneeentnlftirdi« tMhrtüU

SV VorbindnDg nit der oberen WorseL Am der Torderen lateralen Kanto lat dar

8. fronto-marginalis gnt aasgeUldet. — Den TJrsprnng der dritten Stirnwindumg

mit 2 tiefen Wurzeln ond desaen Besiehang aar vorderen Centralwindang habea wir

bereits besprochen.

Die Parietalfurche geht durch; ihr R. adseoadens ist gut aasgeprSgt. Die

secundäre Vertikalfiirc In- (Ics obt-rfii Scheitellappens tnnndet von oben seicht in

sie ein. Ihrer Müiiiluiifi get^eiuilu-r lim!»'t sich auch im unteren Scheitellapp»in.

direct fortsetzend, eine in den Gyr. angularis einschneidende Furche. Es er>

eheiat so die Parletalspalte dnreli eine leioht wellenflSmiige Qaerflwelie dicht rw
dem mnterliaaptelappen gekrenst — Der «tilere Seheitdlaj^^ selgt lehr bttbecli

AMe^7*s Sebeitelbogenwindongen.

Die Fiet. caleariaa ist 1,2 om tief, sie verlftaft in einem nach oben conTesen

Bogen. — Die HnUerhauptaipaUe greift scheinbar 5 om weit anf die GonToxitit

über. In Wirklichkeit ist die sie abschliessende Bogenwindnng nur wenig (6 rom)

in die Tiefe versenkt durch eine <inerfnrche , die von vorne in die Hinterhaupts*

spaltf cinmiiiidet, eine sclu'iiiliare Fortst-tzuii):: derselben auf der Convexität her-

st^-llend. Difse (iuerfurclu' Iii'i:;t iu Yerlaii^LTiiiiK der vorderen Ilinterhauptsfurche,

ohne jedoch mit derselben zusammenzuhängen; vuu vorne nimmt sie die ParietaU

spalte, hinten die obere Hinterhanptsfkirche anf; letstere hreoat die gut aaage«

bildete, in nach rttckwärts oonrezem Bogen verlanfende Hinterhaaptsspalte. —
Die weite Mmterhai^tefitrdte ist seicht und mündet in die vordere ans; von

nnten nimmt sie ferner die Praeocoipitalspalte auf. — Die vordere Hinttrhaupts-

furche theilt sicli oben gablig in zwei Aeste. zwischen welrhfii eine Ropenwindnne

eiliges« lilossen ist, die das laterale Knde der die üccipitalspalte scheinbar fort-

setzenden (^uerspalte (vgl. oben) umschliesst. — Der iS^. praeoccipitalis erscheint abt

knrae, hinten In die sweit« HiBterhaoptsforcha eindringende Sagittalftirohe. An
Stelle einer sagittalen drittmt Hinterhauptefurdte finden wir swei qnere Spalten«

welche die laterale Kante schneiden, medial gegen den 8. occipito^temporalls ein*

dringend, in welchen aber nnr die hintere von beiden seicht einmnrdet; zwischen

der letzteren und dem, den Pol selbst schi)»'iden<len Bof^en der Fiss. cakarina ist

das hinterste Stück des ZuHgenläpj)cliens in die (iuerrichtiuig eingebogen

(vergl. Gehirn III, linke Hälfte). — Durch die Verlängerung der üccipitalspalte

anf die Convexität und deren Communication mit der sie verlängernden Querspalte

ist der Uebergang der oberen Sinterhaupt»' in die obere Scheitelwindnng in die

Tiefe versenkt; der grOssteTheil des Hinterhanptolappens ist so voUstindig vom
Scheitellappen getrennt ; die trennende nlnssere Iliuterh.mptsspalte" mag als Au-

deutunp einer Affenspalte aufgefasst werden. Offenbar ist die von liifichoff als

Fiss. occip. perpt'iidic. externa bezeichnete Kmbryonalspalte hier erhalten geblieben.

Der Zwickel ist schmal; die ihn an der Mautelkaute begrenzende sagittale Tertiär»

furche gat ausgeprägt.

Die rrs7f Schlafenfurrhr ist vorn einmal überbrückt, die zureite undentlich.

die drUtc endet in einer kurze l^uerfurche; das Ende des S. orcipito-temp. in eine

i^nerspalte au dem nmgebogenen hinteren Stück d«s Gyr. lingualis wurde bereit«

•rwihnt. — Es sind zwei quere Schläjenwindungen gut entwickelt.
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Rechte HeinispbMre.

Di« Theiluug der F. Sylcii geht 1 cm aaterhalb des Winkels vor sich. Der

B. aat. es. 1,7 cm lang, der B. adscend. ca. 1,5 cm. Beide sind ongetheilt. —
lU« CeiUn^ehe sieht «if d«r Maatelkaate 1 am Btck hintan. — Die öftere

SkTM/urdte iet 2 mal aberhrtckt — Die obtre Prü$etiUra^furdu endet anf der

medialen Fläche •! cm unter der Mantelkante. - Eine untere Stirt^ktrthe iet nnr

in einer Länpe von 1.5 cm vorhanden; nach vorn sind Qnerfarchen rn sehen. —
Pas Kiide der unteren I^aecentntl/iirche liegt tief in der F. Sylvii. — Der ((il-

Joüo-ni(irifin. ist wie link« zweimal libt-rlirrickt. — Kiii *S jjaracenlralts tthlt

dagegen bt steht eine radiär getheiite Xurtiart'urche im i'aracentraliappen. Eine

eelbttstindige -/--FWeile fshlt
; gennae Betnehtang zeigt, dnst dieeelbe mit dem

& pnecentnlis enperior sneammenlillt, dnreh eine Tiefenwindnng von ihm ge-

Mdiieden. — Die obere Stinuomdimg seht aas der yerderenCentmlwindung mit

einer medialen und einer dorsalen Wurzel hervor, letztere liegt in der Tiefe der

oberen l'raecentralfurche. Eine f-Furclip ist aiis:td<»ntet. Die niiftlerv Stirn-

windiincj verhält sich wie links. — Die untere Stuitiriii'iun(/ entspringt mit zwei

tiefen Wurzeln. Die sie links zwischen der nutereu Praecentral- und Central-

ftrehe eineehneidende Spalte ist in der Tiefe der Fossa Sylvii angedeutet.

Die Parietalfurche iet von der oberen Hinteruauptsfurche durch eine Brflcke

getrennt. Der R. ndee. echneidet tief in die hintere Centmiwindang, eich epits-

winklig der Centmlepalte, nahe der Maatelkante, anf 4mm nihemd. Hinten im

Scheitellappen kreuzt sie eine ihnliohe wellenförmige Qn«rfhrehe wie links ; Tor

ihr lind et sich aber noch eine weitere qaere Spalte, am oberen Scheitellappen

nahe der Convexität H cm von der Maiitelkante befriiinend, 2 cm unter dieser auf

der medialen Fläche endend. - Im unteren 6cheiteUapfien sind Büchoff"» Bogen-

Windungen pnt sichtbar.

Dia Ft^s. Call (Irina ist nur 1,2 cm tief, sie verläuft in horizontaler Richtung

snm Hinterhauptspol, wo ele T>(Örmig in einer kurzen Querspalte endet. — Die

B^Hterhmtpfa^ie greift 1^ cm weit anf die doreale Fliehe Aber. Vor und

aaeeen von ihr findet eich aneh hier eine Qnerepalte, die etwae kVrser iet alt

linke, und nicht mit ihr communicirt, indem die links untertauchende Partie der

eberen Hinterhauptswindung hier oberflächlich bleibt — Ob^re und qu^^re Hinter-

haupttfurche verbinden »ich tief — Die vordere Hintcrhnuptxfurche steht mit

dem hinteren Stäck der zweiten Schläfenfnrche in Zusammenhang und durch

dieeee mit dem S. praeocci]). vom, der unteren liinterhauptsfurche hinten. —
Der Zwickel iet yon dreieckiger Geetalt, bedentend grOeeer ala linke, die Ab«

grenanngen der Hantelkante weniger dentUeh als linke.

Die sweite SeMi^enfurehe iet mebrikch llberbrflckt, dae hintere Stftck geht

in die Praeoccipitalfhrohe fiber. — Der 8, oedptUhtemporaUe iet im vorderen

Drittel seiner Länpe einmal äberbrflckt. — Die sehr breite Occlpltotemporal-

windung wird dnreh eine 1 cm tiefe, ea. 4 cm lange Längsspalto in einen «chmalen

medialen un<l einen breiten lateralen Abschnitt zerlegt; eine seichte (inerfiirche

verbindet die^e überzählige Laugsspalte an ihrem vorderen Ende mit der Schlafeu-

hinterhanptefiirche.
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Gehirn VIII, männlich, f 6- 3. 80.

SftlbstmSrder (erhängte tidi in seiner Wehonng).

(HiMii Tti: n. Mg. 8>is.)

Das Kleinhirn ist vom Orosshirn gat bedeckt. Am Winkel der Fossa 8ylm
ist behl* i si its tun Theil der Insel siditbar.

l-iiik<- Huinisphäre

:

Aus der l'\ Siflvii steigen etwa am Winkel 2 K. adsceni!. nnpur. Kine

Schlinge der unteren Stirn windnug trennt dieselben. Beide sind w i<- auch der

vordere Ast angetheilt. Die Cenlralfurche überschreitet die Mantelkante and ver-

Iftnft dann noch schrig nach hinten tmd abwärts anf der medialen Fliehe. —
Die obere PraeeeHtralfurche verllnft noch 6 mm weit anf der medialen Fli^:
lateral durchsetzt sie die vordere Centralvindnng qner nach unten nnd hinten und

commnnicirt, allerdings nnr ganz seicht, unter spitzem Winkel mit der Central farche.

— Die rr.ttc Stimfurthc bleibt bis ein liber dem tuitfren Rande ohn»- Hrücke;

dann folgen zwei ^uerwindnngen. - iJie U)itrn' Stirn tKn he verbindet sirh mit d^-r

unteren Pracceutralt'arche, endet jedoch schon nach eiiu m Verlauf von ca. iii jcni.

Unter ihr Unit eine ca. S cm lange, vorn gabelförmige gttheilte Fnrche (pi' fi^

schräg abwärts nnd vorwärts. Diese kdnnte man vielleicht ab einen Theil der*

selben betrachten, es wttrde dann die vor der nnteren Praecentralfhrehe anfsteigende

nnd zwischen den zwei genannten Furchen vorwärts verlaufende Windung zur

zweiten Stinnviiiduug gehören. Die Vergleichung mit der anderen Seite sjiricht

indess eher tiii die Annahme, dass jener Windungszug als ein überzähliger der

unteren Stiruwindung aufgefas.st werden müsse, es sich danach nicht um eine Fort-

setzung der zweiten Stirnfurche, sondern um eine Tertiärspaltt der dritten Stint'

Windung handele.— Das Ende der »ntoren PraeeeNA'a//Wrdlie liegt in der F. SyVnL

— Die OrbUalfurehe hat nnr einen sagittalen Schenkel, lateralwärts von ihm siebt

eine ca. 't,5 cm lange und ca. 9 mm tiefe Längsspalte, welche weder die F. Sylni

noch die Orbitalfurche erreicht — Der S. puracentr. fehlt. Eine ihn vielleicht

andeutende Tertiarfnrche miitulet nicht in den S. call.-uiarg. ein, sondern bifijt

mit ihrem oberen Kud'' in < iiir /iemlicli lange vorwärts gerichtete horizontale Spalte

um. — Die vordere Ceitli alicnuiuuy ist durch die Verlängerung der oberen l'rae-

centmlflirche nach nnten nnd hinten Micht nnterlwochen.^ Die ehereSu'mwindunf

ist schmal. Die Wurzel derselben liegt anf der medialen Fläche. Eine cp-fVel«

fehlt. Anf der Fars medialis sieht nm das Balkenknie eine gut ansgebildete sweits

Boj:enfurche (cm'), welche die mediale Fläche der ersten Stirnwindung in zwei Pa-

rallelwtilste zerlegt. - - Die niitthrr Stfrtiirht'lnufj ist windungsreich, llire Wurzel

geht von der vorderen <.'entralwinduug unterhalb der rnterbreehnng ab nnd steigt

ca. 2 cm weit aufwärts. In ihrem Anfangsstuck schliesst diese Windung eine ca, Sem

lange, oben gabelförmig getheilte Querspalte ein. — Die Wurzel der unterm

^rmomdung steigt ans der Sylvischen Gmbe vor der nnteren PraecentraUhrehe

ca. 4 cm anf, nm dann in die sagittale Richtnng nmxnbiegen. Sie nmgibt so dss

obere Ende einer Fnrche, die sich vorn mit der vorerwähnten horizontalen Tertiir»

fnrche der dritten Stirnwindung verbimlet, abwärts bis in di-- Fossa Sylvü reicht.

Die Purietalfurche geht in die obere Hinterliauptstnrclie über. An der

Grenze beider Furchen erhel)t sich jedoch eine Tiefenwindung bis "» nun unter das

Niveau der Obertiäche. Das vordere Stück bildet mit dem K. adsceudens einen

gnten S. retrocentralis. — Die kmtere CenMtcindung ist dnrch einen Usckea

Anslättfer der Parietalfürche (GeOssAurche) Aber dem nnteren Drittel selcht dnrch-

Digilized by Google
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schnitten. Der G. supramarginalts (Krfcrr) ist vom G. angularis (Kckrr) zwisclu^n

den beiden oberen Si hläfenwin(lnii>:eii durch »'int- tjnere. ca. 4 cm lange Knrche

gnt geschieden. In deren Verlängerung liegt die ^?ehr hautig vorhandi lu- Vertical-

Spalte (r) der oberen Scbeitelwindnng, 1,5 cm tief, die hier mit dem S. subparie-

talis commoniciit.

Die Fug. eaiearma enthilt starke Tiefenwindmigeii. — Ton der ersten

SmierJuttipUfwrcht geht eine einwärts gerichtete Qnerspalte ab, welche in leicht

vorwärts conrexem Bogen zar medialen Fläche verläuft and nach Dnrcbschneidnng

der Maiitclkante von vornhor unter sj)itzem Winkel in die Om/>»Yrt/«prt//^ eindrinirt,

Hinft'ii verli<'rt sich die erste Hinterhauptsl'urehe in der qr.eren. In der VfrlaiiL'e-

i'uug des l^uerastes der oberen Hinterhaaptsfurche tiudet sich laterulwurtä ein

ca. 3cm langer and bis lern tiefl»r Analftnfer, dessen Terlingemng die sveito

ScblifenAirehe trilft, jedoch von ihr dnreh zwei schmale, durch einen sogleich n
erwähnenden Fortsats der ersten Schlftfenftirche von einander getrennteWindungen

isolirt wird. Derselbe, jedenfalls eine persistirende Fiss. perpendic externa, mnsB
nach La<re und Richtung wohl als vordere Hinterhauptifitrche angesprochen werden

(Atfenspalte nach Bimehoß' und 3Ici/i'f'rt) ; dem eiitspriclit auch das Verhalten au

der rechten Hemisphäre. — Die zweite Hinterhuuptsjitrche spaltet sich vorn in

eine Gabel, die einen bei der Besprechnag der vorderen HinterhanptsfUrche er-

wähnten Fortsatz der ersten SeUäfenftirche nmfksst; dieser Ist nnr dnrch eine

4 nun breite Bräche von dem oberen Schenkel der Oabel geschieden. Fiele anch

diese schmale Windung in die Tiefe, SO resnitirte das Verhalten der rechten Seite.

— Die dritte Ilinterhauptsfurche commnnicirt mit der dritten Schläfenfnrche und

dnrcli diese indirect mit dem S. oecip.-temp. Sie bleibt hinten nur durch eine

ca. 1 nini breite Brücke von der Fiss. calcar. getrennt. — Der 5. j)r<irnri /jt sendet

einen Schenkel zur zweiten Schläfeul'urche und verlängert sich nach hinten, parallel

mit dem unteren Rande, bis 1 om vor dem Hinterhauptspol. — Die erste .Bmter-

hctuptswindung taucht an der Hantelkante in die vorerwähnte Querftirch^ unter«

Der Zwided wird dnrch eine mit der Fiss. calcarina parallel idehende, ca. 1 cm.

tiefe Spalte^ in einen oberen dreieckigen und einen unteren rechteckigen Theil

geseliieden. — Dir zweite lliuterhnxjitsirivhnifi rückt in der als vordere Hinter-

hauptsfurche bezeichneten Spalte fast in ihrer ganzen Breite in die Tiefe. Hier

durch und durch die Verlängerung der er.<?ten Hinterhanptsfurche bis zur üccipital-

fnrche ist die Andeutung einer Affenspalte gegeben. Tauchte die vorn von der

oberen, hinten von der queren HinterhauptsAirohe begrenzte Bogenwindung um
das Ende der Hinterhauptsspalte, ebenso das kleine Dreieck zwischen der vorderen,

der obere n und queren Hinterhauptsfnrche ebenfalls unter, SO wäre dieAffenspalt»

nach Schwalbe^) vollständig. (Vergl. rechts.)

Die zweite Sihhifeiifurche commnnicirt mit der Praeoccipitalfurche. — Die

dritte >-chl>ifr-tif)i reite ist sehlecht entwickelt; ein hinteres Stfick derselben com-

mnnicirt mit der dritten Uinterbauptsfurche und dem .S'. occ-temp. — I^etzterer

sendet einen ca. 8,6 cm langen Fortsatz in das Znngenluppchen, vom tritt er durch

eine Qnerftirehe mit einer ca. Sem langen Spalte (Ti), vielleicht einem vorderen

Abschnitt der dritten Schttilenflirche, in Terbindnng. - Es ist nnr eine deutlich»

quere Schläfenwindung vorhanden. — Die zweite Srhläfenirindung enthält starke

Qnerfurchen, die sich zum Theil zwischen den Stücken der zweiten Schläfen-

i'urcbe hindurch in die dritte Schläfenwindnng fortsetzen,

Ueber den Zicingentculst siehe die rechte Seite.

uiyui-n-ü Ly Google
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Rechte Hemispbüre:

Der R. «nt. der Sißhm leigt eine Längem Uber 2 cm. SIb B. adac

4en hinteren der beiden linke erwihnten entaprediend, liegt 8 min hinter dem
«rstereu, bei einer Län;;r voa 7 mm, fast gans in der Tiefe nnter 4er swiechen

beiden Arsten liegenden Windung verborgen. Letzter« ist von einer 2 cm langen

Vertical-Furche ge8p.alteii. die ans der F. Svivii zw ischen doren vorderen and auf-

«teigeudeu Äste zu koniuiea scheint, indes« unten abgeschlossen ist. Eine An-

deutaug de» vorderen R. adacead. der linken Seite findet sich ebeutall:i iu der

Tiefe verborgen «Ii Aet dee B. nnteiior. ~ Bie Cmirmy^dU, die nneh Unten

«nsteigt, biegt 2 em von der Hantelkente Hut reehtwinkUg nneh vom nnd obea

nm, verlftnft on. 2 cm weit, wendet eich denn 7 mm anter der Mentelkante wiedemm
rechtwinklig geknickt nach hinten. Das 2 cm lange Endstöck verliert sich ein

wenig nnterhalb der Mantelkante auf der medialen Fläche. — Die obere Stt'r» furche

ist iu ihrer Mitte zweimal überbrückt und läuft bis zur unteren Kante. — Die

obere PraccentralJ'urche endet 1 cm unter der Mautelkante auf der medialen Fläche

Vor der unteren Biegaug der OenIraUhroha iei tie spitzwinklig eingeknickt. -

Die utUere Stirnfiirdte iet vom ftberbrflckt ~ IMe tml^re ^oeettitra^fitrtAe ter>

mit durch die obere 6mm tief in ihr untertuehende Wurzel der dritten Stimwindug
in einen medialen, ca. 2 cm tiefen und einen lateralen ca. 1,5 cm tiefen Theil. Ihr

Abschluss fällt in die Sylvische Spalte. — Die Orbitalfurche ist annähernd H-ft»rniig :

vom tiuerstück lauft uach hinten noch eint' dritte Längsfurehe aus. — Der .s'.

paraccntr. liegt weit vorn — Der iS'. calloso tnarginalts vtrlängert sich nach Ab-

gabe des aufsteigenden Schenkels in den S. sabparietalis und nähert sich der

Fiee. eeleerine bin »nf 4 mm; da nein Ende eo hinter dae Spien, corp. cnlL fiUt.

eo bildet er einen vollitindigen Bogen nm den Balken. — Die €hert Stknmmimiiis

entepringt mit einor medialen oberflfichUchen und einer dorealen, in der oberen

Praeeentialforcbe versteckt liegenden Wurzel. Die Windung umgibt in ihrem Be«

ginne die Endeu einer cm langen «ineren Spalte in nach vorn convexem Rogen.

— Die mittlere Stimwindung hat 2 Wurzel; die obere in der Ti'-fe des .S praeceutr.

sup., die untere uberAächlich in der halben Lange der vorderen Centraiwindung. —
Die wiUett BtirnwMimg bat 2 HTnneln; die mediale 5mm tief Im 8. praeeontralit

infer. ttstoftanohead, die laterale in der F. Sylvii die PraecentralAurche abecbUeeeend.

Der untere AbceUaM der PmieUtifwrthM liegt in der F. Sjlvü. Der tiefe

Bam. adec. endet oben T-förmig in eine sagittale Furche, deren vorderer Ast 2 cm
weit gegen die hintere C'eutralwiuduug vordringt, drrch deren Vorstülpnug die er*

wähnte Knickung der Centralfiirrhe erzeugend; der 3 cm lauge hintere Theil reicht

bis uahe au die Uiuterhauptsspalte heran, dort durch eine Bugeiiwiuduug abge>

schlössen. Ein kurzer Anslänfer der Parietalfnrche, der in seinem Beginn ca. 1 cm

tief iet, mündet mit einer Tiefe voa 8 mm in die Centralflircbe ein, die AMierr

Cwiralwmdiiuig eeicbt nnterbrechend. — Die öfter» SdwUlmitdmig iet windaagi-

arm. Eine Yerticalftarehe, die ce. 1 cm lang ist, setzt sich in die untere Scheitel-

Windung etwa 2,6 cm weit fort, die Parietalfarche kreuzend. Im l^raecuneus ist

eine Verticalfnrche in dessen (ranzer Breite vorhanden und mundet iu den erwähnten

ö. Kubparietalis. Der (/. suprniimnjtunUs [Kcker^ wird durch eine seicht in den

S. parietalis einmündende 4 cm lauge, l,ücm tiefe Querforche in zwei Windungen

serlegt; vom O. angularie trennt ihn die vorerwihnte Yerticalepalte dee unteren

Scheitellappene.

1) Schwalbe, Lehrhncb d. Neurologie 1880, S. 55e.
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Die eolearkia ntndet vom Smm tief in dieSdis. hippocamp., sie ist

kus, endet t,6eBi hinter der Oceipitaltpelte nnd wird verher von elnmr ftMt die

Oberfllelie meiehendn qnertn Tieftnwindnvg dnreheetst. Hinter der de nbinran-

zenden Bogenwindnng schneidet den Ilinterhaaptspol eine tiefe Verticalspalte ent»

lang: der Mantelkante. — Die Hinterhauptssjmlte ist an der Stelle, wo sie iii die

Fiss calcarina einmündet, ca. 3 cm tief. Die 5. Scheitelbopenwinduug {liimhoff)

lisst sich in keiner Weise anfänden, auch nicht al8 Tiefenwindung. Dagegen fällt

eine andere sehr devtliche Tiefenwindnng in'sAoge, die von der unteren hinteren

Eeke dee Yonwidcde entspringt nnd bogenlllmiig aelwig nach liinten nnd oben
erlnntaid «nf der dorsalen Fliehe oberflleUl^ in die erete HinterhnnptivindnnK

fibergeht. (Fig. 14*). Dieselbe scheidet die Hinterbanptsspalte in einen TOTderen

und einen hinteren Raum. Der letztere hört anf der dorsalen Fläche 1 cm von der

Mantelkante auf. Der vordere, an seiner rommunication mit dem hinteren ra. 2 cm
tief, rrstreckt sich bis auf die Mitte der dorsalen Fläche. Er enthalt autderselben

zwei sagittale Tiefenwiudungen, die in der Hinterhanptsspalte hier eine operculare

Bildung wie in der AflSniipnlte eharakterisirea. Die mediale geht vorn an der

Mantelksnte ab, Tediift erat eine Stoeeke qner nnd nnswirts imMiTenn derOber>

flftche, die Hinterhanptstpalte vom begrensend, steigt sodann sehUngenlllnnig

2 em in die Tiefe, um an der hinteren Wand der Occipitalspalte etwa 2 cm unten

nnd anssen von der Mantelkante in die erste Hinterhanptswindnng oberflächlich

überzugehen. Die laterale Tiefenwindung entspringt ca. 3 cm aussen von der

Mantelkante au der (»berttäche der vorderen Wand, senkt sich 2 cm in die Tiefe,

um hinten wieder emporzusteigen und fast in gleicher Entfernung von der Mittel-

linie mit der ersten Hinterhanptswindnng in Yerbindnng xn treten. Sie verlinft

mit ihrer Sehlinge entlang einer Aber 2 em langen Qnerftarche, die, wo sie die Yer-.

lingemng der Oecipitalspalte in die obere Hinterhaoptsftirche krenst, ebenso tief

ist wie diese, nach den Seiten hin aber allmälig flacher wird {S. oceip. trafUV.')

Benken wir uns dies*- beiden Tiefenwindnngen an die Ohertljiclie rücken, so wird

die mediale die Hinterhauptsspalte anf der dorsalen Fliich»^ abschliessen und also

die obere Uebergangswinduug darstellen; die laterale wird die erste Hinterhaupts-

inrehe hinten begrenzen nnd die qnere von ihr trennen. An der rechten Hemi-

sphire ist also das Stflck der ersten Hinterhanptswindnng, welches nwisohen der

Hinterhanptsspalte nnd der qneren Hinterhnnptsfbrehe liegt, sowie die obere üeber^

gangswindnng ganz, theilweise ausserdem die untere in die Tiefe gerückt. Die

hintere Wand des S. ovnp.-tramv. bildet ein gutes Opercnlum. Nach dem vorhin

Gesagten ist die auf der anderen Seite anpedentete Aileuspalte hier noch besser

ausgeprägt. Nach der Aullassuug AcAer.'*') ist sie vollständig ausgebildet; auf

jeden Fall dfirfte dieser Grad der Ausbildung höchst selten sein. — Die vordere

HmttrhauptsfwtfhB bleibt ven der «ntm BmUri»mptsfwr€he dnreh eine 4mm
breite Brflcke getrennt. Sie liegt etwn 2 nun vor dem enteren Ende der qneren.

Ihre Länge beträgt 3,5 cm, ihre Tiefe etwa 1 em. — Die zweiU Hmttrhauptsfur^
verbindet sich mit dem hinteren Schenkel der ersten Schläfenfnrche. - - Die dritte

Hinterhauptsfiirche communicirt mit dem hinteren Stäck der H. .Schläfenfurchc.

Au der Mantelkante verbindet sich mit jeuer eine schr&g nach nuten und hinten

ziehende nud etwa i mm unterhalb des hintereu Schenkels der ersten Schläfen»

Airdie beginnende Spalte, die dne Llnge von 8 em hat. — Der Zwidtd wird von

>} Ecken Hie Himwindnngea d. X. 1869. pag. 86.
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«iner der Fiss. oalcw. ptnllelen, c«. 1 cm tiefen Forche dttrehxogeii, die auf der

mediftlen Flftche 3 mm unterhalb der Oherfliche in der hinteren Wand der Hinter-

hanpteapalt«' beginnt nnd anf der Convexitit endet — Die ersU HiiUerhaupt$'

Windung tauilit iiiinTlialli der Hinteilianpts.si)alte ca. 2 cm tit-f unter (\^\. obcu'.

Sic cunv< r^irt mit der zwifiten gugen deu Uiaterhaaptspol ; beide hangen uur durch

eine scbiualc Brücke zasaiumen.

Die erste Schläfenfurche beginnt 8 cm hinter dem Schlftfenpol ond theilt

«ich in der Höhe der F. Sylvii in zwei Sehenkel, der vordere, 2 cm tief, sieht anfvirti

nnd mnss als die eigentliche Fortsetrang angesehen werden; der hintere, etwa

1,5 cm tief, zieht der zweiten Hinterhanptsforche entgegen and verbindet sich mit

ihr. £s reicht also vinv Farche vom Schläfen- bis zam Hinterhaaptspol. — Die

zweite Srlthtfrttfiinltf ist nnr hinten gut entwickilt ; sie verbindet sich durch •in

3— .') nun tii-Ies liuerstück ((tefasst'iirelit' ) mit der < rsteii und t-nden bintf-n iu »'in-

Vcrticalturcbe, die im rf. praeoccip. auslumt. — Die driiie Schläfenfurche ist iu

4er Mitte ihrer Länge äberbrückt. Sie Tcrbindet sieh mit der dritten Hinterhtopti*

ftirche; ansserdem commnnicirt sie mit dem S. oocip.>tem. dnrch eine Qoerftarche,

in welche letzterer hinten eintritt — Es sind 2 gnt ansgebildete quere SdHäfen-

mndungen vorhanden.

Der Ztcingenwulst bat in seinem vorderen Thcile eine lireite von 1,2— l.öcni.

Er wild bis znr Mitte des Baikens von einer Furche dnrchzoiren. »lie obt rhall»

4e8 Gena corp. call, eine Tiefe von fast 1 cm erreicht und mit dem Rande der

Windaug parallel läaft. Er entspricht der Höhe nach dem call.-marg. der an»

deren Seite, sowie der rechte S. caU.>marg. einer Bogenflarohe im linken Stimtheil

der medialen Fliehe (vgL oben) gleichsteht

Von den angeführten Gehirnen zeigt dieses am aaf-

fallendsten lienedUt'» Typus d e r c onf Ini rend e n Fnrchen. Krwähnt

masr nur werden die Verbindung der 1. Schläfen- mit der 2. Ilinterhauptsturchr

sowii' die Tluitsaehe. das.s die F. Sylvii. der S. pariet.. die Fiss. occipit. aad

-calcariua mit der JScis». Hippoc. uiueu voilstäudigeu Furubcnriug darstellen.

Gehirn IX., waibiich, 2;3 J. alt, f 2u. 7. äO.

Die Süction ergab:

Kopf in Län<;s- nnd Qaerdnrchmesser klein, anffallend hoch and spitz.

Schadeldach nach liinten scbräir abfallend. Kranz- nnd Sagittalnaht synost. Ein

dreieckij;er Schaltkuuchen iu der (iegend der Hinterhaaptsfontanelle zeij;t au der

Inucntläche noch deutliche Nahtspureu, ebenso, jedoch weniger, die Lambdanahte.

Anch von der Sagittalnaht sind noch ^^ren. Schädeldach sehr schwer, an der

Schnittfläche von gewdhnl. Dicke, jedoch fut ohne Diploe. Dagegen ist es in der

Gegend der Tab. f^ont nnd an den Ossa pariet anf ca. 1 cm verdickt Entsprechend

der Stirnfontnnelle ist eine -rrosse ranteufiirmijje Stelle von innen her vertieft nn<l

dnrchscheineud , ohne dass l'a« eh. Oräbe heu ila waren. Der vorn und hinten sehr

ilentlich«' Snlc. sa^ittal. wird an dieser Stelle iu einer l^änge von ca. <» cm ansicht-

bar. Die Breite des durchsichtigen Feldes beträgt etwa 5 cni. An der Innendäche

des Schädeldaches sehr dentliche 8. meningei and Jag. cerebr. Die Ansaenälebe

meist glatt nnd dicht nor anf der Scheitelhähe beiderseits etwas porös. Sehidd*

dach hebt sich gnt ab. In den Sinns dnnkles flflss. Blat Dura mässig iqieirt.

4nrch starke Pacch. GrObchen in der Mittellinie schwer ra Idsen. Pia saf der
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Convexitilt sebr fendit, nirgends Trflbnngen oder KnStehen xn eehen. — An der

Bmis ist der Pens, die Gegend des Tnb. oin., des Chissma und da« verlängerte

Mark von einer trflben, sulzigen grfln-gelben Haaae nberzogen. dnrch die himlarcb

keiiuT der hier anstrettüiden Nerven sichtbar wird. Das Kk-inhirti und dir von

jener Ma.ss«j htdeckti-u Stfllen erscheinen im ViTKleicli mit dem tirosi>liira Idass.

Wü sich dieselbu über GetassschlingcMi frei hcrüberBiuiunt, ist sie durchscheinend

und von kleinsten mit blossem Ange kaum sichtbaren punktförmigen Knötchen

dorchsetzt. In der Foss. Sylvii neigen sieh nach Binschneiden der Pia kleine

Knötchen entlang denGeiftssen. Beiohlieb finden sieh solehe bis nnr Grösse eines

Stecknadelkopfes in der Pia der dorsalen Flüche, des verlängerten Markes, sowie

indem Pia - Ueberzuge der Kleiahirnoberiläche nahe dem Längseinschnitt. Bei

längerem Liegen verliert sich die salzige Beschatferiheit jener Massen, die sich

so als üdeniatöses ArachnoidLal-Ciewebe manifestiren. — in der Choroidea des rechten

Anges fanden sich 3 Tuberkel.

Linke Hemisphire (nach dem Sectionsprotocoll)

:

Die vordere Centrabomdut^f normal. — In der oberen l^irtturindung ist

eine ansgesproehene ^Furche Torhanden. — Die 2. nnd 3. ^inrnmimtg neigen

nichts anffälliges.

Die l'arii fiilfiin hl' setzt sich in den Ilinterhauiitslappen fort.

I)if llinlcrlniiipts^jKiUr (:i'ht%ti«'f in die quere Hinterhaiiptsfurche über.

{AffempuUe). — Die Ftsn. cakar. mündet seicht in die Sciss. Uippoc.

Din «rstf SM^femvmdttng biegt vom in die vordere quere Schläfenwindung

am. Diese ist ansserordentlioh deutlich nnd steht fast sagittaL

Rechte Hemisphire (nach dem Sectionsprotocoll):

Die untere SUrnfurche ist 2mal überbrückt n:v\ von dm unteren Praecentral-

furvhe getrennt. — Letztere s(;hnt'i<let tii-f ilurch die Pars opercnl. der unteren

.Stiruu indun^: in die Sylvische (irnlie ein. — Die vordere Central tvinduiKj bietet

nichts besonderes. — Die r^-Furche in der oberen Citiruwindnng ist vorhanden. —
Die tmtere Stimwindung ist sehr breit.

Der B. adsc. der Pariettdfurehe geht direct in den Stamm ein (Retroeentral-

ftircbe). Gegen die obere Hinterhanptsftirche ist der S. pariet. abgeschlossen. —
Die Scheitel windtoiffen normal.

Die vordere llinterhauptsfurche schneidet in die obere ein.

Die erste Srhlafenin'nditng zeigt nichts bemerkcnswerthes. — Es sind 2
guere StUUiJ'cuuindunyen vorhanden.

Die Windungen der Basis sind nicht untersucht.

Gehirn X., mSaniieta, f 13. 8. 80.

Die Section ergab:

Das Herz gross, Fettpolster mässig entwickelt die Segel der Mitralklappe

sind verkürzt des-Ifichen die Cliurd. teml. : letzteie sind an dem medialen llinteren

Winkel der Khijjpe unter einander verwachsen und zum Tlieil verkalkt.

Die Lungen wenig coUabirt, überall knisternd und nirgends adharent.

Die MUn neigt sich anf derConvezitit fest mit dem Zwerchfell verwachseu.

Die Nieren sind nmfangreich. Jn der Bindensnbstann £anden sich links eine,

rechts swei Cysten vor.

Das Schädeldach löst sich gnt; es zeigt die Stirunaht wohl erhalten. Die

Knochen desselben sind von normaler Dicke, Die Diploe spärlich. Tiefe Pac-

o iy ..^uu Ly Google



48 SCUW£K£ND]£K : Untersuchangen an lu Gebiruen

cbionltche Grftbehen vorhandeii. Die rechte Sebeitelgegend ist im Vefskidi nr
Unken wesentUeb abgeflaeht. Durch die vonui gegangene Carbelii^eetion ist de»

Verbalten der Pia and Dnra nndentHcb. Die Hirnsabstanz sehr weich, so iam

eine feinere Untersnchnnjor nicht möglich int. Im Stirnlappen findet sich nach

vorne lateralwärfs von S. ollactorins im Grande einer sagittalen Länjrsfnrche. die

nicht mit der Urbitalturche znsammenhänjrt, eine tiefe Bucht, deren Wandungea

mit einer gelbbraunen, breiigen Schicht belegt erscheint (gelber Krweichangsherd).

Die Bikroskepitcbe Untenmebnng ergab neben reiebttcbem Detfitna Cboleeterli»

Kryatalle and grosse FetttrSplbben, sodann eine grosse Menge sebdner Hianteidbh

Krystalle als Reste einer alten Apoplexie.

Das Orosshirn missig windnngsreleb. Dntersnchnng am frlsehen Pripsitt«.

Linke Hemisphäre

:

Die R. adsc. nnd ant. F Si/lvii sind boide selbständip. — hv- otterr Stfr*-

furche wird 2 mal überbrückt — Die obere Praccentriüfurche. kurz, krenzt sick

mit dem S. front snp. — Die iMter« Sümfurche ist nicht nnterbroeben, sie v«^

bindet sfeb niebt mit der «nterwi Praeeeiini^fiitnhe, ^ Letitere sebneidet tiaf

in die F. SjWii ein. — In der vorderen Cmitaiwimdmjf ftllt eine knne Qaa»>

furche ins Ange, die seicht in die Centralfnrche einmündet und eine Yerliugsfsng

der oberen Stirnfnrche anfnimmt. Die Windung wiid dadurch seicht nnterbroch»*!!.—

I)ie obere Sttrmcindung entspringt mit l)reit# Wnrzel, welche durch die t-beii ge-

nannte (iuerfnrche in 2 Theile zerlegt wird Die Wintlnng wird nach vorn schmaler.

— Die miUlere Stirnwindung setzt sich aasserordentlich deutlich aas 2 Windaugs*

zägeu sDsaaunen, welcbe dntcb eine 8 cm lange, mit der unteren Pmeoentrallbrcbe

nicbt eommnnicirende nnd vom Ms 1,5 em Über die untere Kante reicbeade Lin^
fnrebi von einander getrennt sind. Der mediale entsteht ans der vor der nnterea

Praeeentralfkirche gelegenen Qneririndimg mit einer Doppelwnrzel neben der oberes

Stirufnrchf : die laterale entspringt mit der Wnnel der unteren Stimwindnng gc*

meinsam in der F. Sylvii.

Der K. adsc. der I'arielaljurche int üelbstaudig. ihr ätamm ist durch eiae

•eiehte SngittalibrAe mitdem8.eentr. im nnteren Viertel des letsteren yerbandct.

Nack hinten geht die Parletalftirche direct in die obere Binterhanptsftirche tber

— Die Verticalspalte im Vorsuridtd geht nach abvirts in 2 Aeste ans, die beide

in den S. snbpariet euden.

Die vordere Hinterhauptsfitrehe dringt mit Versenkung der lateralen Ueber-

{ranpswindung in die erste Hinterhanptsfarche ein. — Die I?. Hinterhaupt^furche

communicirt mit der queren. Die Sagittalspalte über dem Zwickel ist deutlich.

Die 2. Schläfenfurche iat überbrückt, sie schueidet die Praeoccipitalturche.

— Die 3. Schlüjenfwrdte geht ans dem 8. oeeip.-temp. hervor nnd fliesst süt der

8. Hinterhanptsfbrche zusammen. — Es sind 2 deutliche quere SMtfemoMmigm
vorhanden.

Rechte Hemisphäre.

Die Crntralfurche überschreitet ein wenig die Mantelkante. — Die oVff

StirnJurcJu- entspringt aus der oberen l"r;iec.MitraIl'urche ; 2 cm vor letzterer wird

sie zum ersten Male, 3 cm über der unteren Kante zum zweiten Male überbrückt.

— Die untere SHr^f^che iat ohne Znsammenhang mit dem S. praeeent. iat und

wird mehrfach fiberbrilckt.— Die obere FraeeetOrü^^urthe flberschreitet ein «eoig

die Mnntelkante. — Die miUere Praeeentralfurche erreicht die F. ^jrlvli niebt

— Die Orhita^fiir^ seigt nur einen sngittnlen 8«henkeL — Die obereSUmmMmf

L^iy -i^uu Ly Google
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hat 8 Wnmln. Die eine befindet sieh an der Mantelkente nnd nngibt eine Qner-

fluehe (x'Fnrche). die eof die CenvexitAt flber^eift, eine andere laterale taaeht

im S. praecent. snp. anter: die dritte nmzieht anf der medialen Fläche das untere

Ende der y-Farche. Anf der medialen Fläche der Windnup zieht eine Bogeufnrche in

der H'iht' des S, callosn-iiiarsr der anderen Seit»-. l»ie mittlere Stt'rnin'nflunff ent-

springet mit zwt!i Wurzeln, die nu-diale j^eht aus der Mitte der vtjrderi ii Central-

wiudung hervor and umächlingt da^ obere Ende des ä. praecentr. iut., die laterale

verllast die vordere Centralwindnng in ihrem unteren Theile, taneht indess im

S. praeeentr. inf. unter. Die Windung serAUt durch eine ans der unteren Prae-

centralftirche hervorgehende, nirgends flberbrfickte tiefe LAngsftirche bis nahe an

der nntern Kante in zwei deutliche WindnngazSge — Die Wurzel der unteren

Stirnwin'iuiuj begrenzt das Ende des S. praecentr. inf., sie wird durch eine mit

dl* .sein nicht communicirende kurze i^palte von der lateralen Wnrzel des xweiten

Frontalgyrns geschieden.

Die ParietcUfurche hängt gleich nach ihrem Beginn durch eine kurze seichte

Sagittalspalte mit der nächstliegenden Fortsetsong des B. post. F. Sylvii zusammen.

Ihr R. adscend. verlängert den Stamm (S retroeentr.). Gegen die erste Hinter-

hanptsfarcho ist sie abgeschlossen, ausserdem ist in der Mitte zwischen dem Ab«

gange des R. adsc. und ihrem Ende eine lirücke vorhanden. Hinter dieser Brücke

krenzt die Parietalfnrche eine tiffe liuerspalte. die unten zwischen G. snfraniarGr.

nnd (t. anpular. eindringt, oben ilie Mautelkante erreicht. — Eine Verticalspalte

im Vorzwickel dringt nicht in die Sabparietalfnruhe ein.

Die HhUerhauptsspaUe enthält mehrere horixontale Tiefenwindungen. Die

fBnfte Seheitelbogenwindung BwStoff steigt bis nahe an die Oberfläche. — Die

90rd€re HinUrhauptsfurche ist ohne Verbindung mit der oberen (vrgl. links). —
Letztere geht T-Hirmip ans einer Qnerfurche hervor, deren mediales Ende nahe'

vor drr Occipitalspalte. den-n laterales sich vor dem S. occip. «nt. befindet, nnd

welche hinter dem, <lie Parietallurelie abschlifsscnden (iui^rwulsti- vtriantt. — Die

i(uere Hinterhauptsjurche ist kurz und T-formig mit der oberen verbunden. —

•

Die mUäere Bintei^kaMpUi^^ geht ans derXitte der vorderen bmnror nnd endet

hinten in der halben Länge einer Qnerspalte, welche eine die aweite Hinterhaupts-

Windung in awei parallele Längssllge liegende Sagittalspalte aufiümmt. — Die

untere Hinterhauptsfurche coramnnicirt mit di r ilrittt n Scliläfenfnrche. — Der

Ztoicktl ist doppelt so Iweit als links. An der üantelkante begrenzt ihn eine

Längsfnrche.

Die erste Sthläjenjurche bietet nichts Besonderes. — Die zweite Schlafen-

furche ist undeutlich. — Die (friM» Schliifenfurch« verlängert sich in die dritte

Hinterhanptsfiirehe, die Praeoccipitalfhrche kreuzend. Sie hängt nicht mit dem
S. Qoeipb'temp. zusammen« in ihrer Mitte ist sie fiberbrflokt.— Der 8. oecip»-temp,

beginnt erst in der halben Länge des Schläfelappens nnd endet, 2 cm vor dem

Hinterhanptspole, in einer Querfurche. — Das Zungenhippchen ist, da es das

hintere Ende der Fiss. calcarina eine ganz kleine Strock»' auf die basale Flache

einschneidet, an> üccipitalpol in die tirerrichtuug umgebogen. — Es sind zwei

quere SdiläfenusinduugenyoxhviixÜQVL. Die letztere trennende tiefe Furche ist als ein

von oben her 1cm weit in die erste Sehläfenwindung eindringender Yertioelspalt

zu seheUi um welche jene Windung in abwärts oonvexen Bogen geschlungen ist.

Der Zwingenwulst ist vom sehr schmal. Schon erwähnt wurde eine Bogen*

Ihrche im medialen Theile der ersten Stimwindnng.
Verh. d. phjrt.-med. Üc». il. i\ XVI. Bd. (20) 4
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Im FnrchMi
Gehirn I. ! Genir

W 1

1* 1 r

Sylv. Spalte Diu beidfu vorderen Aeste entspringen

<

•Hfl Ainmil flft&mmA

Diu Tniuil i«(t am Winkfil d«r V ftMßÄv AUOvI loU Olli Vf IllAOA UQX^ ^* O*
!

1

Ir i

nicht bedeckt —
2 K. iidscend —

Centrali'urche D&8 obRffi Knda ähBrachraital die Mab«
1

talkantA niemlich weit . .
— III

Das untere Ende dringt in die F. S. ein II —
imai uneTDrucn» 1 _ —

farche
1

— 1

1

3 mal „
—

Die Verbindnnsr mit d^'r oberen Prae*
centralfurche fehlt Ir _

Verbindung mit der ^Fnrche . . .
1 —

geht dnreh anf die Orbitalflflehe MB

bis an die untere Kante II — —
f>Fiirehe II —

'

1 _ Ir

Verbind.mit der oberen Praecentralftirche II ~~" —
ti » n oberen Stirnfiirche • . —
^ n n Centralfurche .... —

Obere Prae- Verbindaug mit der Ceutr.il furche tief II — __

ceatralfarche 2 mal tief . .

seicht .... —
Terbindttng mit der f•Fnrehe (TgL oben) -

1

f,
nnteren Praecentralflirehe*) -

1

endet auf der medialen Fläche . . -
1

krenst die obere Stirnfurche . . . -
1

---

Untere Stirn- Imal ttberbrflckt — ni
furche mehrmals „ —

Verbind, mit der unteren Praeceutral* .

ftirebe IbUt i — _ 1

fehlt nahem

üntan Pxna* beginnt in der F. Sylvtt tief

(

Ir 1

oentralAiTche nnr seiebt nr
kreut die nntete Stlmfurehe . • . II

Orbitalftirehe Verbittdnng d. Qneretttcks m. 8 sagitalen 1

Schenkeln **) III Ur
, „ mit 1 sag.Schenkel II

» t>
keinem , „

doppelt
1

-
1

=

) Nach KrauSP in V.I^Iq.

*) Nach Krause iu 540/f
*«*) Naeh Krmm in 8>/t,
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Gehirn IIL

1

Gehirn lY.

1
I

'

Gehirn V. ll Gehirn VI. Gehirn VII. iGehirn VIII.

1 LA 1 1

mi VI Vr

IV 1 IV r

VII Vir

Villi

Villi

Villi

VITIr

Vlllr

vnir

VI
mi ivi Vr

nir
Vll VII

1

Vllr Villi

VI
Vir

Vlllr

nir rvr VI
Vr

Vr

Vir
VII vni VII r

VI -
_ Vr

VI

IVr

lUr

mr

IVI

rvi

IVr vi

VI

I
-

Vr

—
i
VII

1

Vir
—

II
—
vni

VII

VIl

VII

vir Vlll

— VII

1

VII r

vnr

VlUl

villi vnir

VlUr
vini

VII r villi VIII r

- Vr vni

vnir

Illr

mr
I
- 1
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*• A MAVUvU
Gehirn I.

i

»Irl
Gehirn II.

Dalk finfni*Rhn 1 mai überbrückt — —
1

—
2 mal M

— — —
y«rbiadiuig mit dem S* rabperleteUi — — ' —

II — III
X-forche Ir

Paraceutral-

forche äbW^ •••••••••• *

Parietal. geht dorcli bw in den EUnterhanptslappen II — III
Avehe geg. d. ob. Hiaterlmttptsll abgesohloseeii Ir "~

einmal iberbrfiekt xr *~

seicht B

begiiiDt ia der F. S. tief i Ir 1 III** *

seicht ....
Verbiiuhiug mit der 1. Schläfenfarcbe

l

der R. adsc. ist vom Stamma getrennt Ir «MB

endet anf der medialen Fliehe III

Veibfnd. mit der Centndflirehe seieht

FiM.c«lcarinA Verbindung mit der Sciss. Hipp, tief

seicht 1

1

1 mal tberbrlekt 1

Hinteriumpts- scheiiiber doppelt (doreb eine hohe
Ulpalto erticale Tiefenwindang) . . .

—
Verbind, mit der 1 . Hinterhanptafarche —

•

md sodann mit der 1. vorderen Hinter-

bauptsfurcbe (Affenspalte nach

1

j

Verbindtiig mit der l. Hintcrhanpts-
1

furche; sngleich bildet sie mit
1

:

1

der qneren eine einzige Spalte 1

(Aifeaspalte nach E^ktt) . . .
' -

i

FisB. occ perp. ext. {'Biachoff) mit der

Hinterhanptsspalte verbunden
1

~
Vordere Hin- Verbind, mitd. l.Schlilniftirche tief II ni Ilr .•

terhanpts- seieht
fnrolie

» tief II Ir

seicht

n „ i'raeoccipitaifarche

mit derselben indireet dureh die 2.
1

Schlftfenfiurche seicht . . . ni
mit derselhi-ii indireet durch die 2. I !Hinterhauptsfnrche tief . . .

1

seicht -
i
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Oebini III. Qehim IV. 1 Gehirn V. Odiim VI. ' Gehirn VII. Gehirn VIU.
1 i r 1 r

1 II. . .

r 1 r 1 l 1 r
\

»
i

r

ni 1

1

I

— Illr IV

1

— — — — Vir VIII VUr j

VUIr

IVr VI V r Vil 1

mi nir IVl Vllr

— — Yl
rvr VII VII

1

VAX r VIUl vm r

IVl VI VII

1

j
VlIIl

IUI nir IVr Vr VII Vir VII r —
1

VI 1 VI r -

nii
Vr 1

1 -
VlUr

— — — IVr VI VII — —

1

1

VUIl vnir

Illr — VI Vr — — — — VIII r

Uli

Vr ' VII

1

1

1

VUIl

VII*) VIII villi VlUr

VI
1

IVl _ Vr — — —
Vr - VUr

IVr
;

VIII

IVl

IVr

Vr

Vir

VUr

III 1 Illr

-

UaTOUttindig.
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I. Fvclieii. Gehirn I.
,

Gehirn II.

1 r
il

1
I

,

Vord. Hinter-

hanptofarche

Praeoccipital-

ftirche

1. Hinter-

hanpUfiirche

Quere Hinter-
hauptsfarche

2. Uinter-

hwii»t«ftiTc]ie

3. Tlinter-

haaptsfurche

S. occipito-

temp.

1. Schl&fen-

Airehe

mit der I. Sehlifraftirclie indirect durch
die Parietalfurchü seicht . . .

mit der Hinterhanptsl'urche indirect
durch die II. Schläfenfurche

mit der IL Behlifenfiirche indirect durch
die 1

Verbind, mit der 1. SchlftüBuflirehe tief

nur seicht

2. Schläfenfurche . .

3. Schläfenfurche . .

vord. Hiiiterhaupts-K.

n „ „ 2. lliuterhauptäfarche

n » a 3. Hinterhaiqrtefiirehe

» n n 8. occipito-tempor. .

Verbindnng mif der queren fehlt

Verbind, mit d. vorderen Hinterhanpte-
Furche

Verbind, mit der 2. Hinterhauptsforche

^- n n

Verbind, mit der 3. Hiuterhauptsfnrche

1. Schläfenftirche . .

»

n

n

n

v

9

9

» 2* H »

» » 9
Tord. Hinteifa.-Farche

nnd PmeoccipitalAirche

Verbindung mit der 8. SchlifiBaftarehe

f^blt

Verbindung mit der 8. Schllfenftarche

„ n 1 Praeoccip.-Furche

endet hinten in eine Querfurche

äberbrri«-kt.

Verbind, mit der 2. Schläfenfurche tief

seicht

n n 9 vorder. Hinterbauptit-

Fnrchc tief

seicht

)t «I» Parietal-, Praeoccipi-
tal* nnd Hinterhaupts-Furche
(Tgl. oben.)

Verbind, mit der qneren Hinterhanpli-
Fnrche .

. Sylvischen Spalte

Ir

II

II

Ir

Ir

Ir

III

III

ni

III

III

Ilr

nr

Ilr
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Gehirn in.
J

0«liini IV.
j|

Oehirn T.
|
Oeliini TL GeUrii VH. Iloeliini THL

1 r 1 r 1

'

r 1 r 1

1

r 1

'

r

1

I

1

'i

H

-

1

!

I

III 1

mi
mi

III r

:

f

1

_ 1

1 IVl

IVr
IVr

_ Vr Vir

1 VI
—

1
-

—
vni

— — —

— — — i

Vir*)! — — —
— nir

1
lyi

Ii

VUIr

— _ — — —

1

' VII

1

"

1

1

1

Vir
^

Vir

VII

1

VIII

Villi VIII r

i

VI Vr VII Vir — Villi —

IUI IVl IVr VI Vr vni

VUIr

1

1

IVl
VI

Vr 1

Vir

mi
*) £8 liegt mithiu die laterale Uebergangswindnng zwischen Scheitel- n. Hinter-

luraptdappea in der Tiefe (Andentnng de« lateralen Thefles der aAffeuspalte"}.
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Gehirn I. Gehirn IT.
'

I. Forchen.
1 1

2. Scbläl'eu- Verbindaug mit der 1. Öchläl'eufurcho

ftarclie I (vg^. oben.)

j » » « vorderen Hinterh.-F.

n Prneoceipital-Fnrche

I»

I
gnt ansgebildet

3. .Schufen- Yerbindnng mit der Pr&eoccipital, der
Airche

VordtTf ("eii-

tralwinduug

Ol'f'i'f Stirn-

wiudaug

MittlereStim-
Windung

Untere Stirn-

windong

Iliritfi-f Oii-

tralwiuüuug

Obere Schei-

tellappen

Zwickel

l^. Hinterhanptsfnrch»' sowie dftn

S. occipito - teinpor. vcr^l. olicu

1 mal überbrückt

1 mal unterbrochen tief (0,5 1,0)

seicht

2 mal tief unterbrochen

Durch 1 f>Fnrche gnt in 8 Zflge getbeilt

nnr stellenweise

DentUeh in 8 Zflge getbeilt ....
nnr stellenweise

in 8 Zflge

8 Wnrxeln, eine oberllleliliobe Aber die
F. Sylvii einen 2. in letxterer selbst

2 tiefe Wi.rzeln, die untere in der
F. Sylvii

8 Wurzeln

Unterbrochen tief

seicht

Unten in 2 Züge getbeilt, von denen
der vordere unterbrochen ist .

Durch eine quere Furche in 2 Theile
geschieden

Verbindung der Qnerfbrche mit der
Parietalfiirche

Verbindung der Querfurche mit der
Snbparietalfnrche

Au der Mantelkante scheidet ihn eine

Furche von der oberen Hinter«
hnuptswindnng

Durch eine Sagitt«lsp«lte in 8 Theile
geschieden .

II

II

II

II

II

II

Ir

III

I

I

III llr

Ir

— I

— ^

Ir . ni

Ir

Ir

ni

Ir ,

—

Ur

nr

lir

Ilr
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Gehirn III. Gehirn IV. Gehirn V. Gehirn VI. Gehirn VII. Gehirn VIII.

1 1 1 l 1 1

III I —
III 1 —

IV

1

Vr Vir — Villi VlUr

Vr vnir

IVl -
i
Vr

VI ' -
vni

— Illr —

mi mr
IV r VI

II

Vr
VII

— VIII

VIII

VII r

VII r

lUr Vr

VII Vir ' -

- : vm VII r VlUr

Vll

Vir !, vnii vinr

VI

an

mi

IUI

mr

lUr

Ulr

IVl IV r VI

IVr VI

Vr ! VII
t

Vr
,

-

—
I

VII

ti

Vr 1
—

Vir vni

—
; VIII

Vllr vini

vnxi

—
. Vlll VUr

vra^

vinr

VtdMUBd. d. pb7«.-aMd. 0«. M. F. XVL Bd. (20**) 4**

uiyu.-n-u üy Google



es SCHWEKBNDIBK: üatertaohiuigen m 10 GeUrnen (300)

Besnltate»
Die Resultate der vorstehenden Besohreibungen erlangen

natürlirh erst einen absoluten WtTth durch den Vergleich mit

gleichartigen Durchmusterungen an (rehirnen normaler Individuen.

Leider sind derartige Untersuchungen bis jetzt nicht in hin-

reichender Ausdelmung vorgenommen worden. Das Material der

anatomischen Institute ist dazu wenig geeignet. Hs fehlen die

Antecedentien der untersuchten Individuen fast immer. lienedilt

weist übrigens nicht mit Unrecht darauf hin; dass nur allzusehr

jenes Material sich gerade aus Individuen reerutirt. die im Leben

Schiffbruch erlitten haben, denselben Individuen, die auch die

Strafanstalten bevölkern. Eigene Control-Unternelimungen waren

mir nicht möglieh, würden auch kaum von entscheidendemWerth

seini soweit sie sich auf das .Material der Würzburger anatomi-

schen Anstalt gründen, da für letzteres die eben angeführten

Momente ganz besonders in Betracht kommen. Jenes Material

entstammt neben von Strafanstalten-Individuen, die im strengsten

Sinne des Wortes verlassen standen, 8ber welche daher auch

Kachrichten kaum zu erlangen sind. Auch die in der Literatur

vorhandenen Zahlenangaben überVariationen der Gehimoberfläche

glaubte ich nicht verwerthen zu sollen. Krauses 0 Angaben habe

Ich hie und da in der nachfolgenden Tabelle zum Vergleich her-

angezogen; jene von Senwff '^) beziehen sich auf Individuen einer

anderen Ba^e, so dass ein Vergleich, selbst wenn das Original

mir nicht durch die Abfassung in russischer Sprache vorenthalten

wäre, kaum zulässig sein durfte.

Und dofth dürfte ein positives Resultat der obigen Unter-

suchungen bestehen; dass nämlich die beschriebenen Gehirne

zum grossen Theil als abnorm zu bezeichnen sind, dass die ge-

fundenen Anomalien, aucli al)gesehen von den patliologisclien Be-

funden, als wesentliche Abweiclningen vom normalen Typus er-

scheinen. In der vorstehenden Tabelle findet sich eine erheb-

liche Anzahl solcher \' erschiedenheiten zusammengestellt: leider

konnten hier nur die 8 zuerst beschriebenen Gehirne dem Ver-

gleich unterzogen werden, da die Untersuchung der beiden ande-

ren, am frisclien Präparat, nicht mit gleicher V(dlständigkeit

durchgeführt werden konnte. Ueberblicken wir die Tabelle, so

1) Handbuch der Anatomie III p, l'J4.

*) Vgl. Jahxeübericht der Auatomie vou Hofmann und Schwalbe IbTti.
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finden wir, dass ein grosser Theil der gefundenen Unregelmässig-

keiten mit den von Benedikt beschriebenen fibereinstimmt. Es
-wird dies dnrcb den Vergleich mit den in der Einleitung gegebenen

Angaben Benei^a leicht hervortreten. Es zeigt sich aber weiter,

dass andere Befände in einem grossen Glegensatze zu jenen des

genannten Antors stehen, insofern sie eher eine Trennung der

Furchen durch Ueberbrückungen als eine erweiterte Verbindnngs-

fähigkeit nachweisen. Wir stimmen mit Bmcdikt theilweise

überein. wenn derselbe behauptet, das Gehirn des Verbrechers

sei atypisch; wir müssen diesen Consens einschränken, sofern

nicht alle Verbrecher-Geliirne morphologische Anomalieen zeigen

Eine Grenze ist otfenbar schwer zu ziehen; ein Normal-Gehirn

existirt nicht. Unsere Präparate sind in sehr ungleicliem Grade ab-

norm ; die vergleichende Untersuchung würde vielleicht ein oder das

andere nocli in die Grenzen der Norm einfügen. Wir stimmen

mit Benedikt hingegen nicht überein, wenn er von einem con-

fluirenden Typus spricht; wir vermögen aus unseren Beschreib-

ungen einen gemeinsamen ^Typus^ der Verbrecher - Grehirne

nicht zu erkennen. Wir sind endlich nicht überzeugt, dass eine

Herleitong der geschilderten Unregelmässigkeiten auf atavistischem

Wege gestattet sei. Diese Frage wird in einer auf ein weiter

ansgedehntes Material gestUtsten Abhandlung vonHerrn Dr. i^/e^cA

ihre Besprechung finden.

Zum Schlüsse fühle ich mich verptiichtet, Herrn Privat-

docenten Dr. Flesch sowohl für die gütige Ueberlassung des Ma-
terials als für die freundliche Anleitung bei Abfassung dieser

Arbeit den geziemenden Dank auszusprechen.

Digitized by Google
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£rkläraug der Bezeiclinuug:en der FiirelKMi nnd Windungen in den
Abbildongeu Talel 1 u. II.

Di« Abbildmigtai «M ffe«iiietriMlMPrif«eCI«iiffii nuA wekb« nittelot-

eill48 Netzes anf die halbe Naturgrösse redncirt sind Nach dMn YoTacUag« TOa
Jenfffv sind die Tiefen der Fnrchen in dt.'rW« ise in der Zeichnnnp wiedergegttbea,

dass lur je 5 mm Tiefe eine Linie geführt ist, ih r Art dass z. B. 5 Linien einer

Tiefe von ta. 25mm entsprechen. Die Vervielfältigung der von Herrn Rabnü,
Zeichner 4er anatomischen Anstalt in Wfitzbarg, angefertigten Zeichnungen ist aar
•ntographlMliMii WtgB erfolgt, ao dkM eiae abtelni« üebereiutimimuig iwischea

der nnprftngHehenZeicbno&g und dem Abdruck enidt iet; venn «beb die Feinlieit

der LiBien hinter der durch Litbograpbie «nielten sorttcketebt. — Die Beseieb-
nnngen sind für sSmnitIich*> Fignren gflltig. Die Reihenfolge derselben eateprfcbt>

fm gauzeü det in deta Beschreibungen der einselbeu Gehirne eingehaltenen.

Zeicben Deutacbe Bexeicbnnng Stkwaihe

F 8tirnl«ppeB
Sylviscbe Spelte

c CentraUbrche

fl Obere Stirtiltorche

ps Ober»; Praecentral furche

\ 2
I

Untere Stirufurcli«-

pi Untere Praecentral furche

f8 Orbitalfnrebe

f4 Biecbftirobe

em Balkenftirche

parc rar.irfntralfnrche

A \'nr<it>re Centralwindnng

F l Obere (1) Stirnwindnng

F2 Mittlere (2) t?tirn\vindang

F 3 Untere Stirnwiuduug

P Scheit) ! Inppen
p Scheitftlfnrch»'

sp Subparietalfurche

B Hintere Ceutralwindnng

P 1 Oberei Scheitellippcben

Obere Scbeitelvindnng

Vorzwickel

P 2 Unteres ScheitelUppcben

L. frontalis
Fiss. Sylvii

S. centralis

S. Aront sup.

S. praecentr. c«p.

8. front, inf.

8. praecentr. inf.

S. orbitaUs

{S. nUhetoriBs

S. caUo«o-Bi«rg.

S paracentralis
.

(i. central, ant.

G. front, snp.

G. front, med.

G. front, inf.

L. pari etalis

S. parif'talis

S. subiiarii'talls

G. centr. pust.

G. pariet. .sap.

0. pariet. sup.

Praecnneus

G. pariet. int

G. snprpmarg.

[G. angularis

i L. frontalis
|Fis8. SylvU

;S. eentralis

S. firont* sup.

S. front, inf.

S. praeceutralis

d. orbitalis

S. olfaetorins

5. callosO'Diars»

G. central, ant,

6. flront. sap.

G. front, med.

G. front, inf.

L. parietali«
S. interparietalia

O. centr. post.

Lobulns par. snp.

Lobnltts par. sop.

Praecnneus

Lobulns par. inf.

Lobnluä snpramarg.

G. angularis

1) Archiv filr Psychiatrie V. Bd. 1876 p. 596.
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Zeichen , Dentoehe Beseielurang Ecker

6f

H interhaaptslappen L. occipitalis

FUs. calcariua

Binterhaoptsspalte Fies. pftrietO'Oceip.

Vord. Hinterhnnptffturche

Ob. (1) Hinterhaaptsfurchc S occip. snp.

{Mittlere (2) Hintcrhauptsf. S. oecip. int

Ulli. (2 ) Hinterhauptsfurche —
Qaere Hinterhaapt^furche S. occip. transv.

Innere untere L&ngsforche'S. occip.-temp. inl

Zwickel |Cnneaf

Obere (1) Hinterhaupts- /G. occip. I.

windang |\G. parieto-occ. medial.

Mittlere (2) Hinterhaupts- /G. occip. II.

windaag \G. parieto-oec. lateral.

III z. Th.
temporo-occip.

G. occipito tenip. lat.

G. occipito-temp medial.

Untere (3) Hinterhanpts-
windnng

Znngenl&ppchen

(G. occip.

\s. 6. tetn

Sehl ä fe n 1 a p p e n

Obere (^1) ächläftiui'urche

Mittlere (S) ScUtfenflirche

Untere (8) ScUifiniftirclie

Innere nntere LängsfurcbejS. oeeipito temp.*iBf.'

Schläfen - II iiiterh. -F.
'

Obere (1) Schlälenwiudang

L. o c c i p i t alis

Fiss. calcarina

Fisi. oecipitalia

S. ocdp. ant.

8. piaeoecipit.

8. occip. long. snp.

S. occip lonp. med.

S. occip. long. inf.

8. occip. transv.

S. occip.-temp.

Cnnene

G. occip. inbp. (T)

G. Cnnens

G. occip. med. (II)

O. occip. inf. (in)

G. occip.-temp.

G. lingualis

L. temporal!

8

S. temp. sop.

S. temp. med.

8. temp. inf.

Hitttere (S) Sehlifenwind.

Untere (8) Schlifenwindg.

Quere Schl&fenwindnngen

G. temp. snp
8. inflnunarginalis

G. temp. med.

O. temp. inf.

6. occip. temp. lat.

Sich ellappen
^Bogenwoiät

1) Zwingenwnlst

8) Isthmna det Bogens

8) Hippocampnswindnng

? Lingsftirehe in der L Stimwiadoug. (BenetUkt.)

X QnerAnrehe in der Wnnel der L Stimwindnng.

G. fornicatae

O. Hinpoeamp.

L. te nip 0 ralia

5. temp. sup. (I)

8. temp. med. (II)

8. temp. int (III)

8. ocGip.«temp.

G. temp. sup. (I)

G. temp. med. (IX)

G. temp. inf. (III)

G. occip.-temp.

G. temp. transT.

L. falciformis

6. fornicatas

j6. cingali

|Isthmas G. fem.

jG« Hippoc.
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